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VORBEMERKUNG.

Die folgonden Aufsatze und Mittheilungen sind grossten-

thcils ein Ergebniss lingerer Beschaftigung mit Handschriften

Beethoven's und betreffen zum grossten Theil einzelne Werke

Beethoven's oder darin vorkommende Stellen, zum Theil auch

gewisse von Beethoven angewendete Vortragszeichen ,
Studien

Beethoven's u. a. m. Sie erschienen mit einer Ausnahme

(XXIII) znerst in Zeituhgen (I bis XXII und XXIV bis XXVII

in dor Allgemeinen Musikalischen Zeitung von 1869, 1870

und 1871; XXVIII in der Presse vom 13. Februar 1868;

XXIX in der Allg. Musik. Zeitung von 1863 und 1864),

sind aber hier durchgesehen und zum Theil durchaus um-

gearbeitet wovden. Mehrere Artikel (VI, VIE, XI u. s. w.)

und Bomorkungcn liiitten, da sie einen gemeinsainen G-egen-

stand, namlich die Beriehtigung falseher Stellen in gewissen

Aungabon von Wcrken Beethoven's im Auge haben
7

in einen

Artikol zusammongeBogon werden k(5nnen; allein da die Zu-

Hannncnrioliung und die dainit verbundene Zurtickflihrung

nntor einen gomoinHamon Gesichtspunkt zu einer langeren



AbhandluHg mid ui schon audcrvvarts (in 0. Jalui's Aut'sat/cu

itlber Musik S. 305
ff.) gemachten allgemeinen Bcmevkungcn

gefltlirt hal)en wltrde: so war es vorzimeheu
,

die Artikel

in ihrer Etirze und Geti*enutheit zu lassen.

G, Nottebohm.
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1.

Ein Satz im Septett Op, 20 und die Senate

Op, 49 Nr, 2,

Der Hauptgedanke des drittcn Satzes i Tempo di Menuettoi

im Septett Op. 20 ist in anderer Form auch dem zweiten Satz

dor Somite in Gr-dur Op. 49 Nr. 2 zu G-runde gelegt. Es

fVagt sich nun: Welclie von beiden Formcn ist die Sltere?

Hat Ueetkoyen das Stuck aus dem Septett in die Sonate, oder

unigekehrt aus der Sonate in das Sejitett hinliher genommen?
Das Septett wurde offentlich aufgefiilirt am 2. April 1800 und

kann nicht viel frUher fertig geworden sein. Die Sonate wurde

erst bei ihrem Ersclieinen im Januar 1805 bekannt. Dass

ilire Entstehung aber in eine frlihcre Zeit zuritckfallt, geht

aus einem Skizzenblatt hervor, welclies auf den oberen Noten-

zeilen einer Seite den Anfang des dritten Satzes aus dem

Septett fur Blasinstrumente in Es-dur Op. 71*), dann Arbeiten

zur Scene und Arie Ah! perfido Op. 65, endlich Entwiirfe

zu beiden Satzen der Sonate Op. 49 Nr. 2 entlialt. Die Ent-

wiirfe zur Scene und Arie und zur Sonate sind so geschrieben,

dass daraus nur auf ein gleiclizeitiges Arbeiten an beiden

Werken gesclilossen werden kann. Die Scene und Arie wurde

im Jahre 1796 componirt**). Folglich ist die Sonate aucli

*) Das Vorkommen des in Partitur geschriebenen Bruchstttcks HUB

dum Soptett Op, 71 ist oin Bowels, dass os friiher entstand, als die

beiden andercn Werke.
*

*) Eine rovidirte Abschrift hat die Ueberschrift von Beethoven's Hand :

Une yrande Scene wise en Musiquepar L. v. Beethoven a Prague /706V

Nottebohm, Dooihovcuiana. 1



dem Jahre 1796 zuzuschreiben. Das Tempo di Menuetto

in der Sonate Op. 49 Nr. 2 1st also alter als das im Septett

Op. 20.

Dem erwahnten Skizzenblatte entnehmen wir folgende zu

beiden Satzen der Sonate geh<5rende Bruchstltcke :

(Nr. 1.)

n. s. w.

{Nr. 2.)

^

IHt. 3.1

f-f-f-

-? u. s. w.

..(Hr. 4.)



II.

Zur Geschichte einer alten Ausgabe.

Ferdinand Eies erzahlt (Biogr. Not. 8. 120): Beethoven's

Violin-Quintett (Op. 29) in C-dnr war an einen Verleger nach

Leipzig verkauft worden, wurde aber in Wien gestohlen und

erschien pl8tzlich l)ei A. und Comp. Da es in einer Nacht

abgeschrieben worden war, so fanden sich unzahlige Fehler

dariu
;
es felilten sogar ganze Takte. Beethoven benahm. sich

hierbei auf eine foine Art, von der man nach einem zweiten

Beispiel sich vergebens umsieht. Er begehrte namlich, A. sollte

die funfzig bereits gedruckten Exemplare mir nach Hans znm

Verbessern achioken, gab mir aber zugleich den Auftrag, so

#rob mit Tinte auf das schlechte Papier zu corrigiren und

wehrere Linien so zu durchstreichen
,

dass es unmOglich sei,

em Exemplar zu gebrauchen oder zu verkaufen. Dieses Dureh-

atreichen betraf vorzliglich das Scherzo. Seinen Auftrag be-

folgte ich treu, und A. musste, um einem Processe vorzubeugen,

die Flatten einschmelzen.

Dicse Mittheilung ist zum Theil nicht richtig. Es 1st

riclitig, dass das an Breitkopf und B&rtel in Leipzig verkaufte

Quintett Op. 29 ziemlich gleichzeitig bei Artaria und Comp.
in Wien gedruckt wurde. Dass Beethoven an dieser Ausgabe

nicht bethoiligt war, geht hervor aus zwei Erklarungen, die

or in (Icr Wiener Zeitung vom 22. Januar 1803 und vom

31. Miirz 1804 veroffentlichte und von denen die erste.lautet:

An die Musikliebhaber.

Indent ich das Publikum benachrichtige, dass das von

mir IRngat angozcigto Originalquintett in C-dur bey Breitkopf

und Uartel in Leipzig erschienen ist, erkiare ich zugleich, dass

i*



ich an der von dem Herrn Artaria und Mollo in Wien zu

gleiclier Zeit veranstalteten Auflage dieses Quintetts gar koineu

Antheil habe. Ich bin zu dieser Erklarung vomiglich auch

darum gezwungen, weil diese Auflage h< chst fehlerhaft, un-

richtig, und ftir den Spieler ganz unbrauchbar ist, wogogen

die Herren Breitkopf und Hartel, die rechtmassigen Eigen-

thttmer dieses Quintetts, alles angewendet haben, das Work

so schon als moglich zu liefern. Ludwig van Beethoven.

Die andere Erklarung lautet:

Nachricht an das Publikum.

Nachdem ich Endesunterzeichneter den 22. Jaimer 1803

in die Wienerzeitung eine Nachricht einrucken liess, in wolclior

ich offentlich erklarte, dass die bey Hr. Mollo veranstaltete

Auflage ineines Original-Quintetts in C-dur nicht unter inciucr

Aufsicht erschienen, hochst fehlerhaft, und fur den Spicier un-

brauchbar sey, so widerrufe ich hiermit offentlich diese Nucli-

richt dahin, dass Herr Mollo u. Oomp. an dieser Auflage

gar keineu Antheil haben, welches dcm verelimiigflwiirrtigcn

Publico zur Ehrenerklarung des Hrn. Mollo u. Oomp. an p/u-

zeigen ich mich verbunden finde. Ludwig van Bethofen.

Es ist aber nun nicht wahr, dass, wie Eies sagt, die

Flatten umgeschmolzen wurden. Im Gegcntheil: gcdruckte

Exemplare kamen in den Handel, und die Flatten gingcn KpSltcr

von Artaria an Mollo liber, dem Beethoven die Ehrenerklarung

gethan hatte, und Mollo verkaufte (nach Whistling's Vcr/cich-

nissen) seine Ausgabe noch im Jahre 1828*). Es liegen vior

Exemplare aus verschiedener Zeit voi\ Dor Titel clew Ultcstcn

von diesen Exemplaren lautet:

Gran Quintetto pour deux Violom, dem Alias, vt I'

celk compose et dedio a, Monsieur lo (Jomfa J/'' d?

par Louis van Beethoven. Nr. Ii. d Vimim clwz Arfariu

Comp. a Munich chez F. Halm, a Frawfort G/U& (iayf

et Hddler.

*) Eino dicsor Wiener AuBgaben wird auch an^cflihrt in Int'JJi^c*n-

Blatt zur Leipssi^or Allgoineincn Musikalischon Zeitunf? voi Junuar 1W*.



Eine Veiiagsnummer fehlt. Der Stich 1st sclilecht. Auch

ist, nach Beethoven's Worten, die Ausgabe ffir den Spieler

ganz unbranchbara, weil bei einigen Stellen auf das Umwenden
der Blatter gar keine Rticksicht genommen ist. Dass ganze
Takte fehlen, wie Bies behauptet, kann nicht bestatigt werden.

Das zweite Exemplar unterscheidet sich von dem vorigen

dadurch, dass mit Riicksicht anf das Umwenden der Blatter

ciuige Seiten in alien Stimmen neu gestochen sind, und dass

auf dem Titel nach dem Worte * Beethoven* noch steht: *Beo&

et corige par lui memec,. Das dritte Exemplar ist mit dern

vorigen tibereinstimrnend, nur hat es eine Verlagsnuuimer (1591)

bekommen. Das vierte Exemplar endlich ist mit den beiden

vorigen ttbereinstiinmend, nnr hat es eine andere Firma (statt

Artaria Oomp. : T. Mollo) und eine andere Verlagsnummer

(
1 302) bekommen.

Das Vorhandensein dieser Drucke und dann der Beisatz

auf dem Titel: Revti et corige par lui memea, macht es wohl

unzweifelhaft, dass Beethoven spater sich der Ausgabe annahrn

und sic corrigirte ;
denn es ist nicht denkbar, dass Artaria den

Boisatz olme Grand und ohne Beethoven's Einwilligung hatte

machen konnen*).

Die ganze Geschichte wirft ein Licht auf das damalige Ver-

liiiltuiss zwischen Componisten und Veiiegern. Bei Beethoven's

Leb/eit schoincn sich diese Zustande nicht viel gebessert zu

habon. Tliateache ist
7

dass wenigstens bis zum Jahre 1823

die 1
, moisten und namentlich die nicht sehr umfangreichen Werke

(Sonnteu u. s. w.) ,
deren rechtmifesigen Betriel) Beethoven

oineiu Vcrlcgor ini dAuslaudc ttbergeben hatte, auch in Wien

wurden. &$ liisst sich liter ein Nachdruek namhaft

an dcsson IFerstellung Beethoven selbst nicht unbe-

*) Boothovon Hchroibt uiu 1. .luni 1S05 an Artaria uud Gomp. : lch

uuddo. Ihwm hionnit, UJWH dio Sacho wc^ou do nouon Quintetts schon

lu*u mir uud Ur. Fries aussnincht ist, der Horr Graf hat mir

die VorHicliiM'ung
1

^cgcbon, (buss cr Ihnon hioruiit oiu Geschcnk

uuiclum will" u. H. w. Untor dom iujueu Quintett kann schwerlicli

<hiH nacb(IruckM* Quintott Op. 20 #<mwint <^in. Vgl. Thayer's L. v.

Boothovon'K I.ohu, 13d. 2, S. 27r f.



theiligt war. Der Verleger Schlesinger in Berlin hatte das

Eigenthumsrecht der Senate in C-moll Op. Ill erworben und

den Druck in Paris besorgen lassen. Wie den Sonaten Op. 109

und Op. 110, so stand es ihr bevor, bei ihrem Erscheinen auch

in Wien gedruckt zu werden. Scblesinger's Ausgabe war spSt-

testens im Mai 1823 in Wien angekommen (eine Anzeige steht

in der Wiener Zeitung vom 27. Mai 1823) und Beethoven

libernahm es nun selbst, den von der Handlung Cappi und

Diabelli in Wien untemommenen Druck nach seinem Manu-

script und nach der in Paris gedruckten Originalausgabe zu

corrigiren*). Dies geht aus folgenden Briefstellen hcrvor.

Beethoven scbreibt an Diabelli: Ich habe gestem statt der

franztfsischen Ausgabe der Sonate in C-moll mcin Manuscript
in Zerstreuung geschickt und bitte mir dasselbe zuruck r

/;ustellen.

In einem anderen Briefe heisst es: Ich rathe Ihneii die Donate

in C-moll noch einmal se!1)St anzusehen, denn der Stecher ist

nicht rnusikalisch und die Geschwindigkeit entschuldigt Euch,

Zu dem Ende erhalten Sie noch einmal mein Manuscript etc.

In einem dritten Briefe schreibt Beethoven; Sohald die Cor-

rectur von der Sonate vollendet, senden Sie mir selbe saramt

franzosischen Exemplar wieder zu etc. An Hchindlor wird

geschrieben: Erkundigen Sie sich bei dem Eraflegcl Diabelli
wann das franzSsische Exemplar der Sonate in C-moll abge-
druckt. Zugleich habe ich mir 4 Exemplare fiir uiioh auabe-

dungen davon, wovon eins auf schonem Papier fiir den < Or-
dinal . AIs Beethoven dem Cardinal am J. Juni IS2IJ ein

Exemplar scliickt, bemerkt er: Die Sonate in 0-iuoll ward
in Paris gestochen sehr fehlerhaft, und da sie hier uaclipe-
stochen wurde, so sorgte ich so viel wie mciglich fllr Uonvet-
heit etc.

*) Im Jahre 1847 Hess man die Ausgabe



m.

Die Variationen Op. 44,

Die 14 Variationen in Es-dur iiir Pianoforte, Violine und

Violoncell erschienen im Jahre 1804. Innere Grtinde sprecher

daftir, dass sie eine geraume Zeit frtiher entstanden und dass

sie vor den drei Trios Op. 1, deren Vollendung frtihestens w
das Jahr 1794 zu setzen ist, componirt wurden. Diese Ver-

*

muthung wird durch Folgendes bestatigt. Auf der ersten Seite

eines von Beethoven's Hand beschriebenen Bogens komml

eine auf die genannten Variationen zu beziehende Stelle vor,

welche so anf&ngt:

TTT
!*

SE
Dann erscheint auf derselben Reite ein zu dem Liede Feuer-

farb' (Op. 52 Nr. 2) gehorender Entwurf. Die zweite und

dritte Seite bringen das Lied Feuerfarb' yollstandig. Aus

der Stellung, welche jene Entwlirfe unter sich und zum Liede

haben, geht hervor, dass die Variationen ziemlich gleichzeitig

mit dem Liede componirt wurden. Feuerfarb'c< war um Neu-

jahr 1793 fertig*). Man wird also der Wahrheit nahe sein,

wenn man sagt, die Variationen Op. 44 seien im Jahre 1792

oder 1793 componirt.

*) Da$ Lied war in Bonn bekannt am 26. Januar 1793. Vgl. Char-

lotte von Schiller und ihre Freunde, 3. Band, S. 100. Fast in alien

AuBgaben des Liedes 1st im zweiten Takt ein Druckfehler. Die Note

auf dem fiinften Achtel muss nicht h, sondern (eine Terz htfher) d heissen*



IV.

Die einundfiinfzigste Senate.

Die Senate in F-clnr Op. 54 wurde bei ihrem Krscheinen auf

deni Titel als die eimmclftaifzigste, und die in F-inoll Op. r>7 als

die vierundfltnfzigste Senate bexeichnet. Carl C'/erny beinerkt

in seiner Pianoforte-Schule (4. Theil, S. (>0)
in Betreft* diesor

Bezeicliuung ,
dass Beethoven alle Werke oingereclmet habe.

welche bis dahin (1806 and 1807) in Sonaten-Form erschienen

waren, also ancli die Trios, Quartette u. a. w. Nuv arf diese

Weise ist jene Bezeichnung erkliivbar. Beethoven hiltte nucli

tier 51. Senate (Op. 54) die Senate Op. 57 nicht n,ls die vier-

undfiinfzigste bezeiclmen konnen, wcnn er nicht aiu^h die Syin-

phenie Op. 55 und das Concert Op. 56 als Sonaten im wcitcrcn

Sinne angesehen hiitte. Andererseits kanu Beethoven nicht alle

Werke eingerechnct liaben, welche den Titel H<mtitc luhrtcu.

Er wtirde dann eine grussere Zahl als die angcft-ebenc crlangl

haben. Ansgeschlossen mag er zumichst diojouigcn SouMten

habeu
?
welche ans irgend einein Grunde nicht gauz dor SonntcMi-

Form angehoren, /,. B. die Senate Op. 2(5 niit den Vnriationen

zu Anfang; die Sonaten Op. 27
,
welche auch tils J^bantusicn

bezeichnet sind; die Dcux Honatw facile (( Op. 49, welche

als Senatinen zu betrachten sind u. s, w. Andere

und einige Zweifel bei Seite hisacnd, folge bier cine von

unserer Freunde versuelite Zusaininciifitclluug (lorjoni^en

Werke, welche Beethoven bei AbiasKnng' dcs
r

ritcls der

Op. 54 als Honaten angcschcii haJbcn luag.

Die Symphonien in (J-dnr und U-dnr . 2 \V(rk(

Das Septett 0]). 20 1

Die Streicliquintctte Op. 4 mid 21) , . 2



Die Streickquartette Op. 18 .... 6 Werke

Die Streichtrios Op. 9 8

Die Pianoforte-Concerte in C-dur, B-dur

uncl C-inoll H

Das Quintett ftir Pianoforte u. s. w. Op. Iti 1

Die Trios Op. 1 und 11 4

Die Sonaten ftir Pianoforte und Violine

Op. 12, 23, 24, 30 und 47 .... 9

Die Sonaten fur Pianoforte und Violoncell

Op, 5 2

Senate fttr Pianoforte und Horn Op. 17 . 1

Die Pianoforte-Sonaten Op. 2, 7, 10, 13,

14, 22, 28, 31 und 5 1(>

Das siml zusammen 50 Werkc oder

Sonsiten. Die naehste Sonatc, die in F-dnr Op. 5-1, kounte

ulso filg'licli als die eimmdftlufirigste bezeielmet, werdeu.



Skizzen zum Pianoforte-Concert in G-dur und zur

Sympkonie in 0-molL

Einige zusmninengehorende Blatter, wclcho anf adit be-

sckriebenen Seiteu versckiedene Arbeiteii und Eutwlirte ent-

halten, geben Gelegenlieit, KU beobaekten : wic vcrschicdene.

gleickzeitig entstandeue Compositionen an gewissen Zttgen Tbeil

nehmen; wie das Bntstehen und Warden eiues Workes von

dem eines andcren abhftngig 1st.

Das aus vier Noten bestehende Hauptmotiv dcs eretcu

Satzes der Kymphonie in C-moll ist, seiner rbytlnuisclicn Form

nach, auch in dem Hauptthema des crsten Satzes dc Piauo-

forte-Concertes in G-dur enthaltcn. Dort ersclicint es aln

Motiv in sick abgeschloBsen, in einer priinitivon Fasnuug: bier

als Glied eines grosseren melodisdien Gaiusen. DJISS nun jene

primitive Fassung die frttkere war und der andercn, '/usamweu-

gesetzteren vorherging, das zeigen ana die Skizzcii. Auf der

zweiten Seite der erwahiiten Blatter steken tolgcnde AnRhige

und Evolutionen:
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u. s. w.

Sinfonia. All lmo .

presto

u. s. w.

J j j

u. s. w.



mid auf cler Seite gegenttber beginut folgender Entwurf :

Concert, (tempo moderate)

Cembalo,

tutti

forte

" "

t T r

- "
-T '------ -

___B___
-* h -- .....

______ _XZ-~
......~--__---- _ v.: ::.;:;



Solo

jjjj^.

Jg ,

etc.

Man kann Irier wohl fragen: Hatte Beethoven clcn ersten

Siita des fi-dnr-Concertes
,

so wio er 1st, gcflehrieben ,
wenn

cr niclit anch die C-moll-Syniphonie gescliric^cn luitte?

In dcin (8. -1 der Blatter) folgeiuleu Eutwurf bertLliron

sich /wci verschiedciic Satze:

Fagotto CJorno Oboe

Finale.'* J *i * J
E

Cembalo



tutti

Dieser Entwurf liefert den Beweis, dass die instnimontalo

Figiir, welche dem Chore der Gefangenen im ersten Finale

der Leonore zu Grande liegt, ursprlinglich flir den letztcn

Satz des G-dur-Concertes bestimmt war. Und hier kann man

fragen: Hatte Beethoven den Chor der Gefangenen, so wie or

ist, geschrieben ,
wenn er nicht aueh das G-dur-Coneert gc-

schrieben hatte?

Unmittelbar nach den zum ersten Katz der C-moli-Hym~

phonie gehSrenden Skizzen erscheinen zwei andere abgebrochenc^

Satzchen, von welchen das erste

Andante quasi Menuetto.

;EEEEp"3
"T."*"._'_

J

,

J

'T.'! Z'^"-,'m", "1.1 . .' .j

-~~2cz~:~''*'
' s

*-a-zrrfczrr--. :d
, /,,ii ,,., , n
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quasi Trio

BE=a?f-rrf ? r

etc.

J J

TT
trombe

f&-r~f*-?-- . T I~^T r
'

.. .~1c~""i

corm

. .gi* W3^si,

zum zweiten Satz der Syniphoiue gehSrt, und das andere

I'ultimo pezzo.

=5z_.

^^=^3fcft:

P
etc.



offenbar zum Finale des uamlichen Werkes hestinunt war

Das Vorkommen des letzteren ist wobl ein Beweis, class voi

dem letzten Satze cler Symphonic, wie wir ihn kennen. damah

noch keine Note geschrieben war.

Die Blatter liefern noch ein anderes chronologiscliep Er-

gebniss. Seite 5 erscheint einc zum Terzett in F-dur 'Gut.

Sohnchen, gut) im ersten Act der Leonore gchorcndc Stollo.

Die Composition der Leonore wurde bogoimen frUlicstons

gegen Ende 1804 4
) ; beendigt war sie spatestcns im Novem-

ber 1805. Nach der Bescliaffenlieit jencr zur )>Le()iioro gc-

hSrenden Stelle sind die auf den BlUttcm hcfindlic.hon Arheitcn

in die erste Halfte des Jahres 1805 zu verlogcu. 1st das richtig.

so kann man sagen: Beethoven bcgann die OoiH])osition dtr

funften Symphonie nnd des Concerted in fl-dur im Jahre IS05.

Erstere, zu welcher damals nur die ersten Zii^c gosc.haluMi,

war fertig im Jahre 1808, vielleieht schou Endc 1S07. lotx-

teres im April 1807, vielleieht schon 1806.

*) Vgl. Tiuiycr's L. v. Boothov(m'B Lobcu Hd. '^, S
4

^(i;; ft



VI.

Die ausgeschossenen zwei Takte im dritten Satz der

O-moll-Symphonie,

Es 1st bekaunt, dass die zwei ubersclutssigen Takte,

welche in der alteii Leipziger Ausgabe der fuuften Symphonic

(Partitur S. 108) in folgender Stelle

arco

lgl
NB.

II. S. W.

vorkoinmen und welche wir hier mit NB. bezeichnet liaben,

dadurch hincmgekoninien waren, dass in der zum Stich gege-

bencn Abschrift nacli jenen zwei Takten ursprttnglich ein

Wiederbolungs/eichen gestanden hatte, welches aber spater

beseitigt worden, und dass die zwei Takte, als zur erst beab-

sichtigten Wiederholung geliorend uud mit der Ziffer I (prima

volta) bezeichnet, aus Versehen stehen geblieben waren. Dass

nun wirklich das spater beseitigte Wiederholungszeichen friiher

gttltig war, und dass bei der ersten AuffUhrung der Symphonic

(am 22. December 1808) Haupttheil und Trio des dritten Satzes

nicht einrnal, sondern zweimal gespielt wurden, bevor der

verkttrzto und zum Finale liberleitende Haupttheil wieder-

kebrte: das goht aus den vorhandenen geschriebenen Orchester-

Stiininon, welche damals gebraucht wurden, hervor. In diesen

N otto I ohm, B^othovoniana.
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Stiinmen*) sind Haupttheil und Trio zweimal (der erste Thei

des Trios jedesmal mit Wiederliolungszeichen) **) vollstandi^

ausgeschrieben. Die Stelle, wo zur ersten Wiedeiiiolung voi

Anfang an libergeleitet wird, lautet in der Violoucell- und

Bass-Stimine so :

_arco .& .02. ^ ^ __

*" ' '
]f-

'

[

' ' * "*
' -*- - ' .A,.

Die Stelle, wo zur zweiten Wiederholung des veiiinderten

und gektirzten Haupttlieils tibergeleitet wird, lautet so:

arco _ ^. , ^ fc

-. B. W.
^-r-^^-try p-

-
[

^
L

^

~t :-^"h- -' t- 1 -1-
-
1
-

SpSter wurde die vollstiindige Wicderliolun^' des Ilaupt-

theils und Trios Leseitigt. Die imgttltigcii Stellon wurdcn durch-

strichcn oder mit Papier iiberklebt. Auf der Itllckscitc eincs

dieser aufgeklebteu Papiere findet Rich cine Htollc aus ciuciu

Arrangement der Syinphonie in A-dur. Daraus iat zu cut-

nehmen, dass die Klirzung des Satzes (in den geschriebcncu
Stiinmen namlicli) frfthesteus 1812, dem Compositions-Jahrc
der siebenten Syruphouie, vorgenoinmen wurde. Der Sat'/ or-

Melt damit ganz die jetzige Form. Von einem Vorkonimcn
der eingangs erwalinten zwei uberscliiissigen Taktc kunn keino

Rede sein.

*) Die Stiinmen befinden sich im Archiv dor Gosellflchaft dtr Miwik-
freunde in Wien. Ebenda befinden sich auch Stimmon zu den wwnfrMi
auderen Symphonien und zu andoron Werkon. Ein Theil der
ist von Beethoven revidirt worden. Stimmtlicho Stiiumen Hind
nud iiltor, ills die gedruckton. Die gauze ^unrolling war iu

Bcsitz nnd wurde bci der Vorstciffcmng seines Nacllas8(SH von der ,,,

sellBoliaft der Musikfrennde angekauft. Im AuotiouH-VonsciftlmiKH Kind
sie unter Nr. 190 ff. oingotoagon. Einen Bericht iiber die S;

findet man in der Deutschcn Musikzeitung vom 7. Juli 1S(2.

**) Wonn man die Purtitur der Broitkopf und HitrtorHchcn <i

Ausgabe zur Hand nimmt, so kann man sich nach d(un
4

21. Takt auf
StMte 4<i ein Wiederhohm^Hzeicheri donkou, wolchoB auf t*in ntwih Uom
erston Takte auf fieito 7 stohcmdou Wic<lorholunjfHaiich<i
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Man hatte erwarten sollen
,

dass
,

als in die Leipziger

Allgemeiue Musikalische Zeitung vom Jahre 1846 (S. 462) erne

Stelle aus einem Briefe eingerltckt wurde, in welcliem Beethoven

jene zwei Takte als ungliltig erkliirt, ihre Ungultigkeit allge-

mein anerkannt worden ware. Anders dachte Scliindler; er

opponirte. Es sind aber noch Andere gekommen (z. B. Marx

in seinem Beethoven
j
und es werden voraussichtlich noch

Andere kommen, die sich auf Schindler's Angaben sttitzen

und fur die ausgeschosseuen Takte ihre Lanze einlegen. Derent-

wegen greifeu wir hier aus Schindler's grOsstentheils aus leeren

Einwendungen bestehender Gegenschrift einige Behauptungen,
die clurch bisherige Erorterungen noch nicht beseitigt sind,

7Air Wideiiegung heraus.

Scliindler er/ahlt (Biogr., 3. Aufl.
:

II. 339), Beethoven

habe mit ihm im Jahre 1823 die C-moll-Symphonie durchge-
nonimen und keine Beinerkung liber die zwei Takte geinaeht.

Schindler bcmerkt dabei: Wie hatte vollends sein scharfes

Auge diesen grossenBock in der erst um jene Zeit (An-

fangs der 20er Jahre) erschienenen Partitur tibersehen und

ungeinigt lassen kQnnen? Dieser Umstand ist besonders wohl

zu beachten. Nun erschien aber die Partitur, und das ist

die erste und einzige, in welcher die zwei Takte vorkommen,
erst im Januar 1826*). Schindler's Erzahlung kann also nicht

wahr sein.

Scliindler appellirt schliesslich an die Wiener Tradition.

Er beruft sich uS. 341) auf Musiker aus Beethoven's Zeit, die

im Jahre 1846 noch in Wien lebten, sagt, dass Uuifrage bei

ihncn gehalten und dass ein Ergebniss ?
dahin lautend, dass

kein einziger der in den Concerts Spirituals thatig gewesenen
Musiker oinor Aenderung in den gedruckten Orchester-Stimmcn

sich habe erinnem konnen, in der Wiener Zeitschrift 1846

bekannt gemacht sci. Wir haben ein solches Ergebniss in

*) Eino Anzeige von dem bevorstehenden Erscheinen dor Partitur

findet man im Tntelligenzblatt zur Leipziger Allgomoinen Mnaikalischc.n

Zeitung voni December 1825. Als erscliienen wird sie in dem Blatte

vom Jauuar 182(> tuigezeigt.
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genannter Wiener Zeitschrift vom Jahre 1846 nicht finden

kfamen. Was aber die Wiener Tradition irn Jahre 1840 an-

betrifft, so lasst sich Folgendes eutgegen haltcn. Die C-moll-

Symphonie wurdc am 7. mid 11. November 1841 bei eincm

von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien abgehaltenen

Musikfest aufgetuhrt. Die dabei gebrauchteii mid eigeiis dafitr

gescliriebenen Stinunen werden in zwei Packen im Arehi\' g-e-

nannter Gesellschaft aufbewahrt, imd in diesen Stimmcn stchen

die zwei Takte nicht und haben auch von Antiing an niclit

darin gestanden. Das sind zwei Packe Beweisc gegen Scliiadler.

Sie beweisen, dass in Wien die zwoi Takte wenigsteiiR fiinf

Jahre frliher als anderwarts ausgeschossen warcn. Die Um-

frage, welche Schindler bei den Wiener Musikern haltcu lies,

kann also keine genaue gewesen sein. Das Ergebniss wttrde

sonst gegen ihn ausgefallen sein.



VII.

Das Tempo das zweiten Satzes der siebenten Symphonic

(Erne Berichtigung.)

Beethoven hat dem zweiten Satz der Symphonic 111 A-dm*

die Bezeichnung: Allegretto j
= 76 gegehen. Schiiidle?

erzahlt nun Seite 210 der erstcn Ausgabe seiner Biographic:

Bei einer der Auffuhrungen dieser Symphonic in den Ictzten

Lebensjahren Beethoven's benierkte dieser mit Umvillen, dags

dieser Satz (Allegretto) ungemein rascb. genomnien, daher dessen

Charakter ganz zerstort wurde. Er glaubte dem Vergreifen

dieses Tempo dadurch abzuhelfen, wenn er es in Zukunft mit

Andante quasi Allegretto bezeichne, mit Beifugung des Metro-

noms j
= 80, wie ich es in seinem Notaten-Buche angezeigt

'besitze. Schindler widerspricht sich hier selbst. Offenbar

hedeutet Andante quasi Allegretto eiu langsameres Zeitmass,

uls Allegretto ; umgekehrt schlftgt aber ein Metronom, wenn

er auf 80 gestellt wird, sclmeller, als wenn er auf 76 gestellt

wird. Schindler scheint den Widerspruch spater bemerkt zu

haben; denn in der dritten Ausgabe seiner Biographic hat er

die Sache anders dargestellt. Er sagt hier (I, S. 192) nainlich:

Auf die ursprungliche Benennung des zweiten Scatzes dieser

(siebenten) Symphonic mit Andante ist besonders aufinerksaiu

7,u machen. Erst in den gedruckten Stiminen erschien dessen

Vertauschung mit Allegretto, das aller Orten Missverstanclnisse

zum Nachtheil des Charakteristischen erzeugt hat. In spateren

Jahren empfahl darum der Meister wieder die erstere Benen-

nung . Aber aueh die Behauptung, erst in den gedruckten

Stimmen habe der Satz die Bezeichnung Allegretto erhalten,

ist nicht richtig; denn in den vorhandcnen geschriebenen

Stiminen, welclic alter sind als die gedruckten und welchc am

8. und 12. December 1813 bei den unter Beethoven's Leitung

stattgefundcnen ersten Autftihrungen der Symphonie gebraucht
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wurden*), steht und hat von Anfang tin liber tleni zwciton

Hatze kein anderes Wort gestaiiden als: Allegretto .

Wahr an der Sache mag sein, dass Beethoven sich den

Satz langsamer dachte, als er ihn in spateren Jahren miffiibren

horte, und dass er sich in diesem Sinne aussprach, Dasp

Beethoven selbst den Satz in einem relativ langsamen Tempo
nahm, geht aus einigen Mittheilungen hervor. Die Wiener

Friedensblatter vom 6. December 1814 berichten iiber cin

von Beethoven gegebenes Concert, in welchem die Symphonic
in A-dur zur Auffiihrung kam

;
und in diesem Bericht ist von

dem zweiten Satze genannter Symphonic als von einem ein-

fachen Adagio aus A-moll die Kede, was niclit zu crklarcn

ware, wenn das Stuck auf den Berichterstattcr nicht den Ein-

druck eines Adagios gemacht Mtte. In einem Bericht in

der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitmig, Bd. XVI,
Nr. 4, wird der Satz als Andante erwahnt. Audi ualun

L. Spohr, der bei den ersten Aufflilirungon der Symphonic untcr

Beethoven's Leitung mitwirkte, den Satz in einem ziemlioh

langsamen Tempo. In der Neuen Zeitschrift itir Musik vom
Jahre 1840 wird (S. 180) das von ihm gcuonmieno Tempo
mit M. M. j

=' 72 angcgeben. Das ist die langflaimfrte

von alien vorhandenen metronomischcn Bczeiclnumgcu. Die
schnellste Bezeichnung (M. M. j

==
88) aber ist die in dor

Ende 1831 bei T. Haslingcr in Wien erschicncnen Partitnr,
von welcher Schindler (Biogr., 3, Aufl., II, 250) irrig holinnptct,
die darin enthaltenen metronomischen Tempo -Besthnmuiigen
riihrten von Beethoven her.

Was Schindler falschlicher Weise von dcm zwoitou Satz
der siebenten Symphonic behauptet, trifft einigonwaRHcn bei

dem zweiten Satz der scchsten Symphonic zu. DicBcr Hat/,

hatte namlich anfangs die Bezeichnung : Andntc molto moto,
quasi Allegretto^. Spiiter jedoch wurtlo das quaHi Allegretto
beseitigt.

^

*) Vorhanden sind im Archiv dor GosellBchaft <Ior Mu&ikfroimdo hi
Wien 24 Stimmcii. Auf ciner Stimino Host man rioeh da von drr Hand
ernes Mitwirkonden bemerktc Datum: Wion dcm la. JMibr. isi:u,



VIII.

Eine Stelle im ersten Satz der achten Symphonic,

Die Original-Manuscripte der Werke Beethoven's xeigen

(lie vielen Aenderungen, wolclie Beetlioveu bei einzelnen Stellen

vornahm, wenn auch ein Werk tertig oder im Ganzen abge-

schlossen war. Es kommt aber auch vor, class derartige uach-

tragliche Aenderungen nicht im Original-Manuscript, sonderu

anderwarts vorgenommen warden, z. B. in einer mm Druck

oder zn einer Auffiihrung bestinnnten Abschrift. Dieser Urn-

stand lasst nicht immer das Original-Manuscript als entschei-

dend erscheinen und erschwert nicht selten die Herstcllung

einer endgiiltigen Lesart. Ein einschlagiger Fall lasst sich

hier vorlegen. Derselbe betrifft eine im ersten Satz der Syni-

phonie in F-dur Op. 93 (Takt 43 bis 45 von Anfang) vorkom-

niende Stelle. Diese Stelle lautet in einem Skizzenbuche so:

Iin Original -Manuscript ist sie der ersten Violine so vorge-

schrieben ;

** ritard. a, tfiirmo. ' ' ' lii 'a tempo.

(Die zweite Violine geht in der Unteroctave mit.) Beethoven

hat also bier eine in der Skizze vorkonunendc gebundene
Aehtel-Note in eine Pause verwandelt. In den bei den ersten

AulFtthrungen gebrauchten geschriebenen und von Beethoven
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durchgesehenen Orchester-Stimmen*) erscheint die Stellc HUH

wieder, wie iin Skizzenbuch, mit der gebundeuen Achtel-Note,

nainlich so:

ritard. a tempo.

Eben so fiudet sich die Stelle in der ini Jahre 1810 bei

S. A. Steiner und Comp, inWien erschienenen, von Beethoven

corrigirten Partitur. Uebereinstimmend daniit ist mich cine

geschriebene, von Beethoven verbesserte und spiiter zuin Druck

befdrderte Bearbeitung der Symphonic fllr Pianoforte /AT XAVCI

Handen. Man kann sich diese Ueberoinstimumug nur dnrch

die Annahme erklaren, dass besagte geschriebene mid gcdruc.ktc

Exemplare nieht das Original-Manuscript, sondern oino Al>-

schrift, in welcher Beethoven die Stelle wieder so gcHndcrt

hatte, wie sie in der Skizze vorkommt, zur Vorla^(
k

gehabt

haben. Dass nun die Lesart der gesclmebenen Oirlicster-

KStimmen u. s. w., und nicht die des Original-Manuscripts als

die endgliltige zu betrachteu ist, kann keine Fraige ftcin. Bci

der gegen Ende des Symphoniesatzes in anderer Touart und

etwas anders vorkonimenden Parallelstelle stiunncu Original-

Manuscript, geschriebene Stimmenj gedruckte Partitur u. . w.

itberein.

*) Sie werdcn im Archiv der Gesellschaffc <lcr Musik - Fmiwlu in

Wien aufbowahrt. Ygl. Seitc 18.



IX.

Die Coda des ersten Sate der adrten Symphonic.

Der erste Safe; der Syrnphonie in F-dur Op. 93 war ur-

sprunglich urn 34 Takte kflrzer, nnd es ist selir wahrschein-

lich, dass er in dieser kllrzeren Fassung zur ersten Auffiihrung

gelangte, Beethoven's spatere und vermuthlich in der ersten

Halfte des Jahres 1814 vorgenommene Aenderung und Ver-

langerung beginnt mit deni neunten Takt auf Seite 22 der bei

Breitkopf und Hartel erschienenen Partitur. Von dem friiheren,

kttrzeren Schluss kann uns augenblicklich nur eine alte ge-

schriebene Pauken-Stimme eine annahernde Vorstellung geben.

Von dem bezeiclmeten Takte an (es ist der Takt mit der Fer-

mate) waren den Pauken noch folgende acht Takte vorge-

schrieben :

9t^35Ffc!:
3 yttg

//

m

81_H hr-
_'-. ^j. /, .p^.

j ^_
sf

nL- riqbJz3dEsa



X.

Die Sonate Op, 96,

Die Compositionszeit der Sonate fur Pianoforte imd Violiw

in Gr-dur Op. 96 wird verschiedeu mid zum Theil nicht riditig

angegeben. Sie wird aber durcli folgende Erscheimuigen richer-

gestellt.

Auf den letzten Slattern eines Skizzenbuches *) ,
welches

grosstentheils mit Arbeiten und Entwitrfen zur riebentcn uu<l

achten Symphonie angeftillt ist
?
kommen Entwiirfc ztnu zweitcn,

dritten imd vierten Satz der genannten Sonate vor. Ein Ent-

wurf beginnt so :

i

*} Im Besitz der Erben G. Potter's in Wicn.
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U _^ -.^JZP
__J

I
Coda.

- U. S. W.

Ein darauf folgender Entwurf lautet:

inmrii
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(oder)

(oder)

cresc. /'

Aus der Stellung diescr Entwurfe geht hervor, (lass sic

spater geschrieben wurden, als die xu den Kwci Symphomeu.
Daft Original -Manuscript der siebenteu Symphonic hat das

Datum: 18I2. 13ten Mai; das der achtcn Symphonic ist

datirt: Linsc im Monath October 1812. Fol^lich kaun die

Senate Op. 96 (mit Ausnalmie dcs ersten Sat7.es, von dem \vir

niclit beweisen konncn, ob er frtiher oder glciclr/eitig oder

etwas spater geschrieben wurde) nieht vor October IS 12 ge-
schrieben oder fertig gewordcu seiu*).

Nun steht in der Linzer Musikalischcn Zeitung voni

*) Nach den Entwiirfen zur Sonate erschoincu auf dor ltztn Soit

des Skizzenbuches Entwiirfc zu dem Liede An die Geliel>to mit ilom

Text: dass ich dir vom stillen Auge u. a, w. (vgl. ThematiBchutf

Verzeicbniss der im Druek erschienenen Werke Bootliovon's, 2. Auflagc,
S. 183) und zwar zu derjenipfen Bearbeitung dieses Liod(tM

f boi wolcher
die begleitende Pianofortestimme Triolenbewegun^ hat. AUK d<m Datou,
die oben weiter mitgetheilt werdeii, geht hervor, daft* diose Hoarboitun^
friihestoias im December 1812 entstanden sein kann, und da$ ai( alo
nicht, wie irgendwo angegeben, von den zwei Bearbeitun^en doa
die friihere oder erste, sondorn die zweito oder spatere iet.
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2S. Januar 1S13 ein Bericlit mis Wien, geschrieben am 4. Ja-

miar 1813, welcher lantet: Der grosse Violinspieler Herr

Rode*") hat dieser Tage ein neues Duett fur Pianoforte und

Violin mit Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Rudolph bei Sr.

Durchl. dem Fursten Lobkowitz gespielt. Die Composition
dieses neuen Duetts ist yon Hrn. Ludwig vair Beethoven : es

liisst sicli von diesem Werke weiter nichts sagen, als dass es

alle seine itbrigen Werke in dieser Art zuriick lasst, denn es

ttbertrifft sie fast alle an Popularity Witz und Laune.

Dass das in diesem Bericht erwahnte Duett nichts Anderes

sein kann, als die Sonate in Gr-dur Op. 96
?
wird durch Her-

anziehung einiger Htellcn aus dem Briefwechsel Beethoven's

mit Erzherzog Rudolph ausser Zweifel gestellt. Beethoven

sehrcibt einmal (Rochel's 83 Briefe Nr. 4): Morgen in der

frlthesten Frtthe wird der Copist an dem letzten Stticke an-

ftiugeu konnen, da ich selbst unterdessen noch an mehreren

anderen Werken schreibe, so habe ich um der blossen Piinkt-

liehkeit willen mich nicht so sehr mit dem letzteu Stiicke

beeilt, um so uiehr, da ich dieses mit mehr Ueberlegung in

Hinsicht des Spiels von Rode schreiben musste; wir haben in

unseren Finales gern rauschendere Passagen, doch sagt dieses

R. nicht zu und schenirte mich doch ctwas. Uebrigens

wird Dienstags alles gut gehen konnen . In einem anderetoi

Briefe (83 Briefe Nr. 5) schreibt Beethoven: Roden anbe-

bingend haben I. Kais. H. die Gnade, mir die Stimme durch

Ueberbringer dieses abermaohen zu lassen
,
wo ich sie ihui so-

dann mit einem billet doux von mir schicken werde. Er wird

das die Stimme schicken gewiss nicht tibel aufnehmen u. s. w.

Ferner schreibt der Erzherzog an Beethoven**) u. a.:

Uebennorgen Donnerstags ist um */2
6 Uhr abends wieder

*) Bode war im December 1812 nach Wicn gekommen. Sein erstes

(Joiieort f?ab er am (>. Januar 1813, Vergl. die Linzer musikalische

Zeitung vom 21. Januar 1813, die Leipziger Allgemcine Musikalische

Zcitung vom 20. Januar und 17. Februar 1813 t

**j Das Original dcs Uriofos ist im Besitz von Friedrich

in Wiou.



Musik bei clem Fttrsten Lobkowitz, und ich soil daselbst die

S'ouate mit dein Rhode wiederholen u. s. w.

Aus alien diesen Mittheilungen gelit hervor eifctens: dnss

die Sonate Op. 96 gegen Ende des Jahres 1812 componirt

und wahrscheinlich zuni ersten Mai am Dinstag den 29. De-

cember 1812 in einer Gesellschaft bei Fltrst Lobkowites gespielt

wurde
;
zweitens : dass sie mit Riicksiclit auf liode's Spiel go-

schrieben wurde*). So hat denn Carl Czcrny Ilccht, \venn

er S. 87 des vierten Theils seiner Pianoforte -Sciatic wigt:

Diese Sonate (Op. 96) wurde um 1812 fur den borUlnnteii

Violinkiinstler Rode gescliriebcn.

Auffallend ist die Aelmlichkeit des Anfangfi des Ictzton

Satzes der Sonate mit dem Lied des Jobscu in .1. A, Llillors

Operette Der lustige Schuster
,
welches so anfangt:

..Vivace.

=^^L^5^S^3n^=^T=F3-* *
-gp

- n t f- -j
s
_ I

moi - nor Trcu
1

! die

al - ler - be - ste Ar - 20 - noy u. 8. w.

Ob Beethoven das Lied gekannt hat?

*) In der Leipziger Allgemcinen Musikalisehon Zoitun^ vuiu Jnhrt*

1801 (III, 558) wirtl gcsagt, (lass Rocle's Spiel aich (lurch (irussie uud

Delicatesso auszeichno, dass cs htmior angcnehiu, innuor rt^in l>I<nl>(% nbor

zuwcilen etwas kalt werdo u. s. w. NJWioros Ulxa- Rodo's Spiel
man auch hi L. Spohr's Selbsthio^nipluo I, (is, 177 u. H. w.

irgondwo mitgctheilt wird, Beethoven habe fUr liodc (iiiu^ Koumiissu

(Ulicwuse romance) geschrieben, kanu nur auf ciuor Vcrwcclwhm^; lM*ru



XI.

Eine Stelle in der Sonate Op, 102 ITr, 2,

In cler Leipziger Allgeineinen Musikalischen Zeitung voin

Jahre 1866 Seite 128 wird auf eine Stelle in der Sonate fur

Pianoforte tind Violoncell in D-dur aufmerksam gemacht, welche

in cler Breitkopf nnd Hartel'sclieH Gesammt-Ausgabe anders

lautet, als in anderen Ausgaben. Es lasst sicli dariiber Fol-

g-endes mittlieilen. Die Stelle (es ist der vierte Takt des

zwciten Satzes) lautet in deni bei Artaria in Wien befindliclien

Original-Manuscript genau so, wie in der Gesamint-Ausgabe,

namlich :

Violoncell.

Pianoforte.

Jedocb stand frttlier vor dem |? ein UBC! vor dem g ein
|.

Heide Zeiehen sind wegradirt, und hiess die Stelle also ur-

sprimglieli so:

Kcine von diesen Lesarten ist aber die endgllltige. Ueber-

haupt kauu da Autograph ini vorliegendeu Falle nicht mass-



gebend sein. Beethoven hat, namentlich in spaterer Zeit, bei

den meisten Werken nicht das Original-Manuscript, sondcrn

eine von ihm durchgesehene Abschrift zum Druck gegeben.

Die revidirte Abschrift, welche der alten Artaria'schen Aus-

gabe als Voiiage diente und auf welch er sich noch die Ver-

lagsnummer (2580) befindet, hat sich, uachdem die Breitkopf

und HarteVsche G-esawmt-Ausgabe vollendet war, vorgofimden,

und liicrin heisst und hiess die vStelle von Autaug an >dcnn

Spuren einer Aenderung sind nicht bemcrkbnr, oin Beweis,

dass die Abschrift nach einer anderen Vorla^e nls nach deia

Autograph gemacht ist) so:

Violoucoll.

Pianoforte. _ _

t s: t
i i i

Eben so lautet die Stelle in der Himrock'achen Ausgabe,
welche alter ist als die Artaria'sche

?
und welche wicdcr cine

andere Voiiage hatte. Dass nun die Ubereinstimmende I-.oart

der ersterwahnten Abschrift und der beiden alten AiiR^aben
als die endgiiltige zu betrachten ist, kaun keineiu J5\voifl

unterliegen. Die gegenwartige Lcsart des Autogniphs liisfct

sich dadurch erklaren, dass Beethoven die Aenderung

eintnigen wollte, sie aber nicht gauss jiusi'Uhrte.



XII.

Bine andere Stelle in der Senate Op, 102 Nr, 2,

Das Fugenthema, welches dem letzten Satz der Senate

Op. 102 Nr. 2 zu Grande liegt, ist nicht den strengen Regelu

der Page gemass beantwortet. Das Thema, welches so auf&ngt :

u. s. w.

wird folgendermassen beantwortet:

Si ^4 U. S. W.

Beethoven hat spater an eine andere Beantwortung, an

eiue regelmassigere Einrichtung des Gefahrten gedacht. Der

Gedanke ist aber nicht zar Ausffthrung gekommen, lu einem

Ski/,/,enheft, welches gi^osstentheils Arbeiten zum letzten 8atz

der ueunten Symphonic enthalt und etwa vier Jahre nach deni

Erscheinen der Artaria'schen Ausgabe jener Sonate geschrieben

\vnrde, iiudet sich folgende Bemerkung:

in den Violonschellsonaten zu verbessern

Fug.

N o 1 1 o b o h m
,
lioothovoniana.



Es lasst sich von dieser Andeutung, wenn man wollte.

nicht Gebrauch machen, da Beethoven die nothigen weitereu

Aenderungen in den Gegenstimmen (Takt 7, 8, 19, 20 u. s. w.)

nicht angegeben hat.

Unmittelbar nach obiger Andeutung findet sich noch Fol-

gendes bemerkt:

in der Sonate in As ist auch etwas welches in dev

geschriebenen vom Erzherzog anders ist.

Das hier gemeinte Werk ist die Pianoforte-Sonate Op. 110,

von welcher der Ei'zherzog eine von Beethoven (lurcli^esehene

Abschritt besass, die aber in Verlust genithen ist, so (lass sich

nicht angeben liisst, welche Stelle Beethoven nieinte mul vvelche

Aenderung oder Abweichung er im Shine hatte. Vennuthlicli

ist die Stelle im letzten Satz geiueint, wo dm in (S-dur and

in eutgegengesetxter Bewegung eintretende Ku^ciitheinn xiuu

ersteu Mai beantwortet wird.
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Erne Stelle in der Senate Op. 109,

Variationen-Theina in der Sonate in E-dur Op. 109

enthalt in) sechsten Takt einige yerzierende Noten, bei denen

man in Zweifel sein kann, wie Beethoven sich die Ausfiihrung

dachte : ob sie zwischen dem zweiten und dritten Taktviertel,

oder erst init dem Eintritt des dritten Viertels gespielt werden

sollen. Es lasst sich eine Erscheinung vorlegen, die daritber

Aufscliluss giebt.

In eineiu Skizzenbuch, welehes unter anderen Entwiirfen

jiuch Arbeitcn zum zweiten und dritten Sate der Sonate ent-

halt. kommt das Variationen-Thema zuerst in etwas anderer

Gcstalt und olnie jene verzierende Noten vor. Spater hat dann

Beethoven gcmm itber dem dritten Viertel des sechsten Taktes

cine Vcr/icrung dieses TaktvierteLs in ordentlichen Noten au-

gol)niclit, so (hiss der erste Theil des Theinas uugefahr so

uussieht :

(Jon molto seutiinento ed espressivo.



so

Die hinzugefttgten Noten sind etwas imdentlich gescbriel)cn

man sie auch so :

oder vielleicht uoch anders lesen kann. Jcdeufalls liisst ilin

Stellung uud Schreibweise keincn Zweifel librig, dass sic nu.

auf das dritte Taktvieiiel zu bessiclieu und niit deni Eintrit

desselbeii auszuflihreu sind. Ueu fttnften Takt bat Ueetliovei

spUter niit Bleistift so tfeiiudert: ---^^"*~"i J*5(".-'
" -*-*- .....



XIV.

Die Ouverture Op, 115,

In Verzeichnissen und auf Concert-Programmen findet man

die Ouverture Op. 115 zuweilen als Ouverture zur Naraens-

feier angegeben. Es lasst sich hier die Frage aufwerfen:

hat die Ouverture auf deu Beinamen zur Narnensfeier An-

spruch '/

Das in der Hofbibliothek in Wien hefindliche Original-

Manuscript hat die Ueberschrift : Ouverture von LvBthven

am ersten Weinmonath 1814 Abends mm Namenstag unser&

Kaisers . Hiernach scheint es, dass die Ouverture zur Feier

des Nanienstages geschrieben wurde und aufgeftthrt werden

sollte. Sie* wurde 'aber nicht am 4. oder 3. October 1814,

deni Namenstag des Kaisers Franz EL und seinem Vorabend,

sondern orst am 25. December 1815 aufgeflihrt in einem zum

Besten des BttrgerspitaLs
zu St. Marx im grossen Redouten-

Waale gegebenen Concerte. Auf deni Zettel w^ sie nur als

Ouverture bezeichnet, also ohne jeden Beisatz, der eine

Deutung auf em Namensfest zuliesse*). Die zweite und dritte

Aufflthrung fand Statt am 16. und 23. April 1818 in zwei von

Moscheles, Giuliani und Mayseder gegebenen musikalischen

*) In der Auaoigc dor Akademie heisst es u. a.: Die d^hoi vor-

kummondon Musikstiicke si^d samnitlich von der Qomporition des Herrn

Ludwig van Beethoven und bcstehen 1) au& einer neuen Ouverture,

2} aua oinem nouen Chor fiber Goethe's Gedicht: die
Meeresstille^und

H) aus clem grossen Oratorium: Christus am Oelberge. Die Wiener

Zeitung vom . Januar Ifilft beriehtet u. a. ttber die Auffuhrung-

Wranizky dirigirte, Umlauf hattc den Plata am Klavier. (Warum



Unterhaltungena*). Schindler evzahlt 'Biogr. 3. Aufl.. I. 21S:

vgL aucli II, 153): Am 10. Mai 181 S*+) crschicn dim'

Ouverture (Op. 115) in zweiter Auffnliruns im Ooncerte der

Herren Maysedev, MLosclielcs und Giuliani mit dem Beisnt/c :

*A fa Vhass**. Beethoven frag naeli dcni Umwl soldier Be-

nenmmg, und wer sicli dies erlaubt, Es war jedorh nichts

zu enuitteln, weil ein Theil die Schuld aul' den andoru ^e-

sclioben. Der Breitkopf und HarteVsclie Kabilos henenut dioKo

Ouverture Namensfeier, vielleiclit, weil sio am (Mmsltair /,ur

evstmaligen Aufftlhrimg gekommeu. A UP let/tercr Boinorkuii^

ist zu entnehmen, dass Schindler von dcM- Uobciw-liritt des

Autographs keine Kenntniss hatte. Dann \vurdo die (hivortuiv

aufgefllhrt am 6. December 1818 in einein Ooncorte dor (5c-

brtider Wranizky. In den Berichteu liber dieses Concert wird

sie Jagdouverture genanntf). Endlioh gab Beethoven das

Werk heraus unter dem Titel :GvoRe Ouverture in (3-<Iur p k-

dichtet fur grosses Orchester und Seiner Uurchlnncht dem Fllrstcn

mid Herrn Anton Heinrich Radssivil gewidmet u. s. w. ;;

hattc Uailauf den Plata urn OlavierVj Schinillor orzithlt ;i. 2-lsj,

Up. 112 und Op. J15 (nebst Ohristus am Oelberg) am 25. ItowunluT

imtor Leitung dcs Meisters zum erston Mai aufeeflihrt wur<l(n.

die Auflfiihrung bericlitet auch die Lcipziger Allgcineinc Munikal

Zeituiij? vom Jahre l^JB, S. 78.

*) Die Wiener Allgemeino Musikalisehc Xdtimg voui Jahr<-

berichtet (S. 150) iiber das Concert vom 16. April: 2utn Antaiifc Ii<"rtu

wir eine none Ouverture von Herrn L. van Bootboven, wclohc nur iu

mal bisher oifentlich gcgobon wurdc. Splitor (S. I7-Ji vvird iiln*r bi'iilc

Concerto u. a. berichtet: Dio sohr sclmnc gistvolh iicntc (>uvcrtun <U>

Herrn L. v. Beethoven entziickto die Kouucr**.

**) Jedenfalls eine Vervvochslung dos Datum a.

t) Die Leipziger Allgomoino Musikalischt^ Xeitun^ voui Jahn* I
S IU

lasst sicL (Soite 72) aus Wieu bcricht<: 'Bothov<fn'K o^<nu!iiih J^<l

Ouverture entziickte, wie imtner, soiuo zalilroiclicu Vcn?hrrr, In

Paris soil die Ouverture erschienon sein untor duin Titcl : />/ f'/w/jwAv,

f/rande Ouverture. en Ut u. B. w.

t+1 Die Ouverture orschien im Jahro 1H25. Khu HitHprcciuin^ Hnd<tt

man im 17. Heft der j> Cecilia , ausg^cbcm im Jult 1820. I>i<s nix lie

weis, dass die Ouverture nioht, wic Schimllcr (Bio^r. II, I.Vt/ ,su^t, uarh

Beethoven's Tode ersohicnon it.



Aus alien diesen Uaten geht hervor, dass, \venn Beethoven

<lie Ouverture auch ursprtinglieh fur ein Namensfest geschrieben,

er doch spater jede Hindeutung auf eine solche Bestinimung
vermieden hat. Die Ouverture an und fur sich kann also auf

den Beinamen zur Namensfeier keiueu Ansprueh machen.

Es bleibt nun noch die Frage ttbrig: kann die Ouverture

ihrer Entstehung nacb auf den Beimimen zur Namens-

feierw Anspruch niachen? 1st sie eine Gelegenheits-Composition,

oder nichtf

Auf einigen zerstreuteu Blattenu welche
,

wie sich spater

zeigcn wird, wenigstens drei Jahre vor der Composition der

Ouverture Op. 115 beschrieben wurdeu, finden sich Ansatze

7A\ einer Arbeit, iu welcher ein Thema vorkoinnit, welches

uns als das Thema der Mittelpartie der Ouverture Op. JJ5

bekaunt ist. Beethoven hat die Arbeit ausfuhren wollen und

augctkngeu ,
sie m Partitur m schreiben. Was ttir ein Werk

es werden sollte
?

ist xweifelhaft. In der angefangenen Partitur

ist uur die oberste Zeile, welche die erste Violin-Stimuie ent-

liiilt, ausgeschriebeu. Hierin kommt folgende Htelle vor:

,

.'
*

li*EEEJ ^m

j" '



Die imteren, leer gebliebencn Zeilen hat Beethoven spilter

zu anderen Arbeiten benutzit. Es fmden sich da Entwttrfe xmn

Schlusschor aus Kfrnig Stephana, dann zu der Ouvcrturc mid.

mit Ausnahme des tiirkischen Marsches und der Harmonie-Musik

hinter der Scene, zu alien Siitzen der Ruincn von AthoiuM.

Aus dem Vorkommen dieser Entwtirfe 1st zu schlieRScn, class

die Arbeit, zu weldier die niitgetheilte Stcllc gehort, AptltcBtenK

im JahrelSIl, der Compositionszeit des K(hiig- Stepluuu( und

der Ruinen von Athena, untemommeu wurde. In welch tin-

derer Weise Beethoven die liegengebliebene Arbeit spUtor wicder

aufgenommen hat, werden wir gleich sehen.

Fischenich schreibt am 26. Januar 1 70S ans Bonn an

Charlotte von Schiller liber Beethoven : Er wird auch Schiller s

Freude und zwar j ede Strophe l)eairl)citcn*
1

)
. Beethoven fjki^

also schon friih mit dem Gedanken uin, Schiller's Hymne an

die Freude in Musik zu setzen. In Kldzzcnblifthern aus vcr-

schiedener Zeit finden sich wiederholt Ansiitze xur Ooniponition.

In einem Skizzenbuche f) ,
welches grosstentheila Arboitcn */ur

*) Ein Bruchstiick mag hicr cine Stcllc finden:

hmoll. Du h;it in

rr:...

**) 0harlottc von Schiller und ihre Frouiule, Hil III. H. loo

f) Das Skizzenbuch ist schon Seito 20 crwahnt.



sicbenten und achten Symphonic enthalt und welches Beethoven

rait sich herumftihrte
,

aLs er im Sommer J8J2 in den boh-

mischen Badern war, findet sich (umgeben von Arbeiten zum

ersten und vierten Satz der Symphonic in F-dur Op. 93) die

Bemerkung :

Freude schSner G-Stterfunken Tochter

Overture ausarbeiten

und zwei Seiten spiiter folgender Entwurf:

Frou -

Presto.

de scho - nor Got tor

Fun - ken Toch - tor aus E

si - uni alles gut

u. s. fort.

abgcrissene Satxe wie Fursten sind Bettler u. s. w. nicht das

ganze

-Ja *& dF'-t ^ ^ -jy^ J- ->- 1 >~^e.

Text
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abgerisseue Satze aus Hchillers Freud c z;u ciiieiu gan/on #c-

braclit

vioUoiclit so iii

Freu-de Freu-de Frou

J 4

sclio - ner Got - tor Fun - kou

lu diesem Entwurf tiuden wir die zwci TUcnuita
, welche

uns als die Themata der Haupt- uud Mittelpartie dor Oliver-

ture Op. 115 bekannt sind. Es ist nlso kein Zweifcl, dass

Beethoven jene Themata, die GrundbestaiultluMU 4 der Ouvrr-

ture Op. 1 15, init deni Text des Sdrillerschon (Jcdichtes xu

einem (Taiisseu verwebeu wollte, uud dass dus Gmwe die Form
einer Ouveiiure erhalten soilte. Aus eiuigeu iiuierhalb dos

Entwnrf stelienden Bemerkungoii ^eht horvor, duKH Boothovcjn

niclit das ganze Gedieht in Musik Hetzeu wollte. Ks ist aher

nun einerseits uicht oiu^ufiohcu. wie lieethovcu dicjeiii^<Mi

Stroplien, in denen der Dichter den Ton dew Krhabcncn an-

selilagt ix. IJ. Ihr Ktllrxt nieder. Millioncn? Ahndofit du <lc,n

Schopfer, Wclt?
; , init den nnderca, welchc ehicn rein dithy-

ranibisckni Zug habcn, einheitlich vcrbinden und in (l<M Kali-

men einer Ouverture briiigcn wollte: andeiviwits ist uirlit

eiuzuBelieu, wie cr, ohnc dcui (Jedicht m schadciu jouo', deiu

engeu Ilalmien der Ouverture widertrcl >en<Ion. #<3\vi<*hti#tron

Strophen luitte weghissen koniuMi. Dann ist ni<*ht klar. wiY
bei dem iiberwiegend instriunentaleii Oharakter der boidwi Th<^-

mata das vocale Element und dtunit dor Text */ur (*(ltun^

gebraclit werden sollte. Ob nun Beethoven mMw odor iihn

liche Bedcnken hatte, wissen wir nicht. (iouujjf. dan Stttek

wurde nieht so ausgettllirt, wie es ontworten war. Der Kut-
wurf lo'ste sicb glcichsani in /,wei Theile auf Der Text t'and

ungelUhr zelm Jalirc sjAter im Finale der ncunten jtympiumic



43

die cyklische Form, welche auf einfachen, breiten Grundlagen
cine ausgedehnte Anwendung der Variationen-Form und cles

cloppelten Contrapunktes gestattete und dadurch eine Herbei-

fuhrung der durch den Text bedingten Gegensfttzlichkeit und

Mannigfaltigkeit ermtfgli elite. Die dem iustrumentalen Theil

cingeborene Freude zur Entfaltung zu bringen, bedurfte es,

so scheint es, einer ilusseren Anregung. Diese Anregung
scheint der (am 1. September 181 -J erflffnete) Wiener Congress

gcbracht zu liabeu. Beethoven nahm die liegengebliebene Ar-

beit in anderer Form auf im Septeml)er 1814. In eincm

Skizzenbuch aus dieser Zeit erscheint das Hauptthema des

Allegro-Satzes der Ouverture anfanglich, wie in der Skizze

vom Jahr 1812, im
/4-Takt, namlich so:

u. s. w.

Spliter hat Beetboven den %-Takt angenommen. Uiimit-

tel))ar vor der Ouverture batte er /Air Feier der Amvepenheit

der beini Congress vorsammelten Monarclien einen (unge-

druckten Chor: Ilir weiseu Grander glttcklicher Stanten etc.

goycbricben. Unmittelbar nach der Ouverture entstand die

Congress-Cantate : Der glorreicho Augonblicka. Dan sind zwei

Gelegenlieitfi-Compositionen. Die Ouverture Op. 115 aber,

nx'jgeii aucli die FcRtliebkeiten des Congresses ,
das heran-

tiahende Namensfest dcs osterreichischen Kaisers, die Aussicht

auf eine Aufftthrung u. a. m. das Werk gezeitigt oder die

Arbeit bcschleunigt baben, ist darum docb keine Gelegenheits-

('Oni])osition. Sie wurzelt in ihrem tliomatiscben Bestand in

oinem audoren Bodou. Sie ist die Ausfuhrung eines Entwurfi*

ans trlUierer Zeit, und dieser Entwurf batte ebeu so gut frttber

odcr spater und bei einer anderen Gelegenlieit zur Ausftilirung

kommen kOnuen. Die Ouverture Op. 115 kami ihrem Ursprung
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und ihver Conception nach auf den Beinamen zur Nameus-

feier keinen Anspruch machen. Sie ist der Ansfluss cinor

Vorarbeit zum Finale der neunten Symphonic .

In sich selbst zerfallt nun auch eine Wiener Tradition,

nach welcher Beethoven in dem oft wiederkchrenden Motiv

3B mit Beziehung auf den Namenstag do* Kaisers

das Wort wa/ habe ausdriicken wollen.



XV.

Die Bagatelle Op, 119 NT, 12,

Die letzte oder zwolfte Nummer der jetzigen (mit der

Firma Ant. Diabelli et Comp. versehenen) Wiener Ausgabe
der Bagatellen flir Pianoforte Op. 119 (oder Op. 112) fehlt

in den alteren Original-Ausgaben. Erwiesen 1st, dass das

Stuck erst nach Beethoven's Tode (frtihestens 1828) in die

Sammlung kam. Es Iftsst sich also nicht annehmen und es

ist auch nicht zu beweisen, dass Beethoven selbst die nach-

tragliche Aufnahme und Veroffentlichung veranlasst habe. Man

wlirde nun das eingeschobene Sttick auch flir ein unterge-

schobenes halten konnen, wenn nicht ein vorhandenes Skizzen-

blatt flir die Echtheit eintr^te. Es erscheint aber hier nicht

als Clavierstuck, -sondern als Lied flir eine Singstiinme mit

Begleitung des Pianoforte. Folgende Stellen, welehe einen

Theil des zu Grunde liegenden Textes am zusammenhangend-
sten wiedergeben, kommen auf dem Skizzenblatte vor.

um - blii - he dich auf al - leu We-^en

TV~
acho-ner als sio jo die Un - schuld fand

Soo- Ion- ruh des Him - inels be - ster
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Se-gen wal - le dir wio Friih-lingshauch ont-go - gen

u. S. w.u. S. w.

ii^i^Pz^fi
bis znm Wie - der - sehn im Licht -

g(^
- wand

letz- to <lei - nor

U. . W.

Ta-ge

Der Entwurf 1st nicht vollstandig. L)er Anlmig de Liodos

fehlt. Niiheres lasFit sich also nicht iingcbcn. Der Ilaiidsohrift

nach gebrn-t der Entwurf spittestens dcin Jaliro 1SOO an. Ob
nun Beetboven selbst oder ein Anderer (/. 15. der Verh^vr
Anton Diabelli) <ltis Lied aLs Uhivieretllck boarheitet un<i \vrr

es H< der Sanimlung beigcfllgt lint, muss clahin^stellt bleihcu



XVI.

Eine gefalschte Stelle in den Variationen Op, 120.

Die Variationen fiber Diabelli's Walzer erscbienen im Juni

1823 bei 0appi und Diabelli in Wien. Ungefabr ein Jalir

spliter Hnderte die Verlagshandlung ihre Firma, und es er-

hielten die Exemplare, die dann gedruckt vvurden, die Firma

A. Diabelli u. Comp.. In sehr vielen Exemplaren nun, welclie

init dieser ueuen Firma versehen sind, zahlt der erste Theil

der 4. Variation 16 Takte, wabrend derselbe Theil in den

alteren, mit der Firma Cappi und Diabelli versehenen Exem-

plaren nur 15 Takte zahlt. Der hier fehlende und dort ste-

hende sechste Takt lautet:

Dieser Takt, welcher also spater einge-

schoben wurcle, feblt auch im Original-Ma-

nuscript. Es fragt sich nun: Wer hat den

Takt eingeschobeir? Kami nicht Beethoven,

der, wie wir aus dem Briefwechsel init

Diabelli wissen*), die Original-Ausgabe selbst corrigirt hat,

uachtriiglich eine Aenderung vorgenommen haben? Ein geriug-

scheinender Umstand hat fiber letzteren Punkt Gewissheit ver-

schafft. Es hat sich ein mit der Firma A. Diabelli u. Comp.
versehenes Exemplar vorgefunden, in welchem jener Takt nicht

steht, und nach Untersuchung des dazu benutzten Papieres hat

*) In oinem Briefc an A. Diabolli aus dem Jahre 1823 heisst es u. a. :

Die uoch di(i Variationeu bctreffencle Correctur ersucho initzuscliickeu .

In einom anderon Brietb, ebonfalls aus dem Jahro 1S23. schreibt Beethoven:

Dor K(sst der C-orrectur der Variationen wird wohl vollendet sein, nur

bitte ich Sic mir nolbeu zu meiner Ueberasengfung ^etalligst uiitzu-

ri<iideu<f u. s. vv.



sich herausgestellt ,
dass dasselbe nicht vor cleui Jahre 1830

aus der Papierfabrik gekommen sein kami. Die Aeiideruug
wurde also erst nach dem Jahre 1830 vorgenommen. Das ist

aber eine xu lange Zeit naeh Beethoven's Tode, als (lass man
amiehmen konnte, die Aenderung sei vom Componisten iiusge-

gangen. Man wird ihren Urheber vielmchr anderwarts und

naher zu suchen habeu. Wenn man mm weiss
,
wie Anton

Diabelli, der Mitbcsitzer der genaunten Verlagshiindlung uud

selbst Componist, Werke von Franz Hchul)ert gcliudert and in

welch unverantwortlicher Weise er sie init Klirzimgcu and Zu-

thaten zum Stich gegeben hat: so kann man gar nicht zwei-

feln, dass er auch fahig war, in einer Com|)ositiou Hccthoveifs

eine vermeintliche Verhcsserung vor/unchmen, xuuial wcnn d<,r

Composition; wie es hier der Fall fet, ein Thciua von ilnn zu

G-rimde liegt. Offenbar hat Beethoven wissentlich dem crsten

Theil der Variation eiue ungeradc Auzuhl von Takten ge^ebon.
Wir erkliiren ims dicse Uiigloiclihcit (lurch Z
zweier Takte in eineu. Dass man aber solche

zielmng sich nicht da
,
wo in der Diabolli'schou Aun^ibe <li(^

Aendoraug vorgenommen ist, sondern y.wei Takte liriilier m
denkeii hat

? mag folgender Anszug aus eineni Skixxenbueli

beweisen, wo der erstc Theil in cincr

von 10 Takten vorkomiut.
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j^u^j^-J^^-JUfaU^^UU

u. s. w.

I

In der Breiikopf und Hartel'sehen Gesammt-Ausgabe hat

lie Stcllc ihrc ureprttngliche und cchte Lesart wiedererhalten.



XVII.

Das Opferlied Op, 121 b
.

Man kann die Bemerkung machcn, wenn man numclie

Skizzenbttcher Beethoven's durcliwelit, (hiss gewisse Gediehte

wiederliolt und zu ganz vcrscliiedenen Zeitcn zur ( 'opposition

vorgenommen warden. In friilicr Zcit begegneu wir wieder-

holteu Ansatzeu zu W. Uelteou'a Liedehcn von dor Kuhe hn

Arm der Licbe ruht sicli's woLl), welche uni I7J>r> in dor

durcli den Dnick bekauut gowordonen (JoiaiMmititm Op. r>2

Nr. 3) iliren Abschlusa geftindon zu haben scboinon. VA\mi\

wahrsclioinlich fan Aufang des Jalires 1795 bej AlbroehteiHTgiT

geschriebenen Kauon siud aucb Wortc jenes (Jodichls zu (jniu<lt

gelegt. Der irtili gofasstc Vorsate, Schiller s Hynmc m\ die

Freude in Musik zu setzen, der erst im Finale <ler ncuatcn

Hymplumie zur Ausfiilirung kain, hat au<*h auf die (/ontpoKitiou

der Ouverturc Op. J15 gcwirkt*). MatthiHHon'H Opforlied >I)ie

Flaimuc lodort) ist in zwci Bcarbcituugcn bokuuut: die einc

fur einc Siugstinnue niit Begleituug des I^anotbrte oluu k

Opus-

zahl), die andere fur cine Singstimme niit Chor uud ( hvhesler-

Begleitung (Op. 121 b). Bin audcrcH Lied Mnttbissoifs, nWunschw

(Noch cimnal- mBclit' ieh, eh' in die Sehattenwelt" u. s. w.,,

ist zu verschiedenen Malen in Awgriff genoiinnen ,
uher nicht

fertig geworden. Ebon so ging en niit Goethe's "UeidtwUs-

leiinc (Sah
?

ciu Knab' ein Hoslein fttchuw . Kin Gedieht von

Tiedge an die Hoffnting ist zwehnal wnnponlrt warden Op, H2

und Op. 94).

*) Vl. S, -40 ff
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Auf keines dieser Gedichte ist Beethoven so oft zuriick-

gekoimnen, wie auf das Opferlied. Es muss ihn dauemd
interessirt haben, und es sclieint fiir ihn ein (rebet zu alien

Zeiten gewesen zu sein. Beethoven hat das G-edicht wenigstens
zu vier verschiedenen Zeiten zur Composition vorgenommeu.
Der erste Entwurf, welch er in's Jahv 1794 zu setzen ist*),

lautet (init einer Variaute) :

Opferlied.

Die Flam-me lo - dert

Im Jahre 1801 oder 1802 wurde das Lied zum zweiten

Male**), und wiederum einige Jahre sptiter (wahrscheinlich

uni 1807, friihestens 1805) zuin dritten Male vorgenominen.

*) Dem Entwurie folgen Arbeiten zuin ersten Satze rtes Trios in

(>-(lur Op. \ Nr. 2. Dauach liisst sich die Zeit, welcher jener Entwurf

tuigohttrt, zieinlich sicher bestimmen. Das Trio wurde frlihostens gegen

Elide 1794 fertig.

**) Niihcres dariiber fiudot niiin in des Verfasscrs Ein Skizzenbuch

vou Beethoven . Einigo <lariu angc^ebene Data sind nacli dcu obigeu

xu borichfcigeu. Als d<T Verfassur die Bclirii'f, lieraus^ab ,
war iliiu die

Kki///<o voui Jahre 171)1 niclit bokannt.
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Die letzten Entwlirfe fallen in die Jahre 1822 imd 1S23 1

).

Aus diesen ist Op. 12lb hervorgegangen**).

Zwisclien den ersten und letzten Entwitrfen liegt ein Zeit-

raum von beinahe 30 Jaliren. Merkwiirdig ist, class Beethoven

jedesinal, bei jeder ncuen Vornahine des Lieclcs, anf don aller-

ersten Entwurf zuriickkain, wahrend alle andercn ol>en ^e-
nannten Gedichte bei wiedcrholtev Vornahme cine von Gnuul
aus neue Weise erhielten. Dort findcn wir vci\sehiedene He-

arbeitungen einer Composition; liier verschiedcne Ooinpositionen
eines G-ediclites. Die erste Skizze zuiu Opfcrlied vom Jahre

1794 l^sst sich auch als die erste Skixze m dor beinahe 30

Jahre spater fertig gewordenen Composition 0[). 1211) bctrnchtcii.

Aber die erste Skizze gehort dein jttugcrcn, das letztero Work
dem alteren Beethoven an. Man erkcnnt den iiltoren Beethoven
an der sorgsameren gi-ammatischen Bctonun^, <in dein Eingi^hcii
auf den Sinn einzelner Worter, an dor Neigimg m\\\ (>harak-
terisiren (z. B. bei dem Worte wallcn) und an andorcn JiU^-ii,
welche den letzten Vociil-Compositionon Becthov(Mi\s IHwrhinipt,

eigen sind, nicht al>cr den
frfthoron, m welclien dio ersto \\u-

arbeitung des Opforlicdcs gehort.

*) Beethoven pflogto mn imd uach dioaor Zoit <lm lotztcn Worio th*H

Godiohtoa: Das SoliOno zu (lorn Guton! (ei^ontlic'h <>.iu voirhriHtIi'lMr

Sprach, don Matthisson jiufnnliin) auch auf (iodoukhlUtttuni ai&Kubriii^ai.
**) Skizzen der vierten Voraahmo bofindon nioli an filnf vww.hi-

denon Orten; oin Bowois, dass sic nicht ^oichzoiti^ #<whritib<'n \viirdvn.
Soloho Erschehum^ou orschweren cine ffcmauo chnmoloKiwlu* lUwtinnnuHjf.
Jodeufiiils ist Schindlcr's An^ibo, Op. 121>> soi 1S22 compmir< , nil-lit

auirccht zu halten. Das Work wurdo, wie w ^(ulruc.kt vorliotf, i<*lit

vor 1823 goBchriobon; os ist aucli mtfelich, das OH crat y,u Auftinw <lw
Jahrcs 1824 fertig wurde.

In don godruoktou Aiiflgabon de ()])forli(ules Op. iai. | ( .|,|(.n uu
oiuor Stello cinigo Notou. Der Biobcm^ Takt dor zwoiton Strci>u /Pukl
44 von Anfang) muss in dor Jolostimmo so

So stelit die Stollo im AutT^rupIu 55u vorwcum 'Si atidt auf <<iiu*u in
v. J. 1S2S (M. 8. . ()(J f )



XVI1L

Der vierte Satz des grossen B-dur-Quartetts,

Dcr vAlla danza tedesca* tiberschriebene Satz im grossen

B-dur-Quartett Op. 130 sollte ursprtmglich in anderer Tonart

dem Quartett in A-moll Op. 132 nngehorcn. In einem klcincn

Skizzcnheft
,

welches in eine Zeit fiillt, wo das Quartett in

B-dur nocli nicht in Angriff genoiunieu war, und welches anf

den ersten Seiten Arbeiten zuin dritten Satz des Quartette in

A-moll enthait, kommt gleich nach diesen Arbeiten ein in A-dur

stehender und auf den genannten Satz zu bezichender Entwnrf

vor, welcher so beginnt

Allegro.

u. s. w.

Hcliindlcr, welcher in seiner Biographic Beethoven's (8. Aufl.

II, 11(>) cine tll)orcinstimmendo Ansicht ausspricht, scheint don

in A-dur ausgeluhrten Satz besessen zu habcn.
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Arbeiten zum Quartett in Cis-moll,

Dass Beethoven wihrend dor Conception cine* Werkos

vielfach Uiuwandlungeu eines durolMuluhrenden Theimw vor-

genominen hat, ist etwas Bekanntes. Aber noch wcuig bemerkt

mag es sein, dass ev
?
nachdem em Work der Conception naH)

fertig und in seinen Grundztigen fcstgCKtollt wnr. ohr/elnc

Stellen in Bezug auf Klangwirkung , fStinnueuftlhrun^ , Vor-

theilung der Instruniente u. s. w. wiedcrliolt uingcstaltat hat,

bevor sie die endgliltige Form erhielten. Besondcrn reicli mi

derartigen Umarbeitungen und Versuchon nouor Gestaltung Kind

einige der letzten Streichquartette.

Von alien Quartetten maclit am meifrteu dan in CiK-inoll

(Op. 131) seiner Form nach den Eindntck einer Improvisation.

Dass es aber der Arbeit nach keine Improvisation ist, dan

zeigen, ausser den zur Conception gehiirciKlen Skixzcn, dio

Arbeiten, welche zwischen Conception und KcinHchrifl fallen.

Thatsache ist, dass diese Vorarbeiten wcnigHtcuK dreimal inohr

Kaum einnelnncn, ais die Ilcinschrift, iiitmlwh ills die uuto-

graphe Partitur, Besonders fcin und oft ansgcniciHwlt siiul

die letzten Takte der Variationen. In den oreten Entwlirfon

erscheinen sic in drei verschiedenen Gcntalteu;



in alien

Stimmen

moilleiu-

ohne

J. Jl Vorschlag

pizz

Von den spateren, hier und da zerstreuten und meistens

auf einzelnen losen Blattern und Bogen vorkommenden Umar-

beitungen derselben Stelle ist eine ziemliche Anzahl znsammen-

gestellt worden, die wir hier folgcn lassen. Die Stellen sind,

so gut es ging ? chronologisch geordnet und cler Uebersicht-

lichkeit wegen numerirt.

Nr. l. Nr. 2.
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cresc. # odor

oder

Nr. 3.

Vi =

crosc .

_^_^ gs

"

^

pizz.

Nr. 4.

as do. Mcillour.

crcsc.

*E3aJ -bJ: :*:..J_ .'

^^-^S^^S^-'il- -..
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Nr. 5.

poco cresc. dimin.
m

ĉresc. P

^
pizz.

^
pizz.

^
Nr. 6.

besser

pizz.

*=
cresc.
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Nr> 8 '

meilleur

E=^F
crcsc.

i-^r-rt

FS=

=3=35=3=

Nr. 9.

p^^^^y^S-^-^i
cresc.

pizz.

Nr. 10.

^?N

S

111
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Nr. 11.

cresc. P PP

-r -g--

PJ=j^ ^"-f"

Nr. 12.

3=
eresc.

etc.

^JrJizi^EEgr^^

=3= ^ ^
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Die Ouverture Op. 138.

Es wird angenommen ,
dass die Ouverture m Lconorc

in C-dur, welclic die Opuszahl 138 bekommcn hat, im Jahre

1805 geschriebcn mid von den Lconore-Ouvertureu dor HeiluMi-

folge der Entstehnng nach die crsto sei. Heliou wir zu, worauf

sich diese Aniiahmc griiiidct.

Eine autographe Partitur dcr Ouverture ist nieht vorhnmlcn.

Vorhanclen sincl cine alte Partitur-Ahfielirift uud cinxclnc KU~

schriel)ene Orchcstor-Stinnnon. Partitur mul Stinnnon Hind von

Beethoven durcligosolien und comgirt worden. Eine Zcit <Ier

Composition ist uirgonds angogcbon. Die erste Violin-Htiunno-

war vom Copisten ttborsclirichcn :

Owerlura

Violino Imo .

S])ater hat Beethoven eiirigo Wlhior (in Chanikt^riHtiwhc

Overture) Uiuzugefttgt, so dass die Uebcrcchrift jctet lautct;

Owwrtera in C
Charakteristische

Overture

Violino I mo
f

Partitur und Stinnucn \vurden l>ei der Verstrikwunj; des

muflikaliKchen NachlaRHOK Ucctliovcu'H im Noveinlwr IS27 von

Tobias Ilaslingor gekauft und sind gc^uwJirtift im I5(
k

sif'/ der

Kuustlijuidhng Carl IIjiRlingcr qm. Tobuw in Wini, Der

Lcipziger Allgenieincu MuikaliHhen Zcituns vom Jalin* IS2S

wird (S. 111) nber den Ankanf borichtot, (UiSK Tobias lias-

linger Minter andern fllr einou HpottpreiK ciu Piikchon Titn/,e,
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Marsche u. dgl. erstand und darin fand die Partitur nebst aus-

gezogenen Orchesterstimmen einer ganz unbekannten, grossen

charakteristisclien Ouverture, welche der Meister, wie sich

Schuppanzigh erinnert, wohl vor einigen Jahren probiren liess,

was aucli die eigenhandig mit Eothstift verbesserten Schreib-

fchlcr bezeugen. Der gltickliehc Finder wird davon Auflagen
in 10 verschiedenen Arrangements veranstaltcn. Zu Anfang
dcs Jahres 1828 zeigt Tobias Haslinger (in der Mlinchener

Musikzeitung vom Jahro 1827 1828) das bevorsteliende Er-

scheinen des Werkes unter dem Titel an: Grosse charakte-

ristische Ouverture, 138. Werk. Dieser Titel stimnit im

Wesentlichcn ttberein mit der Aufschrift, welche Beethoven der

erwahnten Violin-Stiinme gcgeben hat. Die Ouveiiure erschien

aber, wie wir sehen werden, unter einem anderen Titel.

Die Ouverture wurde nach ihrer Auffindung znm ersten Mai

aufgefuhrt in einein von Bernhard Eomberg am 7. Februar 1828

in Wien gegebenen Concerte. Die Leipziger Allgemeine Musi-

kalische Zeitung vom Jahre 1828 berichtet (Seite 225) u. a.

liber das Concert : Grosses Interesse erregte Beethoven's letzte

Ouverture, welche die Haslinger'sche Handlung aus der Ver-

lassenschaft im Manuscripte an sich brachte u. s. w. Ungefahr
dasselbe sagt die Wiener Theater-Zeitung vom Jahre 1828

7

Seite 68 und 82. Der Sammlercc vom 28. Februar 1828 be-

richtet u. a.: In dern Concerte wurde eine Ouverture aus

Beethoven's Nachlass gegeben ;
ein Werk, das in der fruheren

Periode des verewigten Meisters geschaffen sein mag, wie aus

dem ruhigeren Grange zu erhellen scheint u. s. w. Ein

zwcites Mai wurde die Ouverture aufgefuhrt in Wien am
13. Marz 1828 in einem Concert spiritual. Auf dem Programm
stand : Grosse charakteristische Ouverture von Beethoven (Ma-

nuscript) . Berichte, die aber nichts Naheres sagen, findet

man in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom

Jahre 1828, S. 296; in der Berliner Allgemeinen Musikalischen

Zeitung vom Jahre 1828, S. 215; in der Wiener Theater-

Zeitung vom Jahre 1828, S. 151 u. a. 'a. 0.

Aus alien diesen Mittheilungen und Daten geht hervor,

man bis zum Marz 1828 nicht wusste, wann die aufge-
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fundene Ouverture geschrieben wurde. Es fehlt aueh jede

Andeutung, aus der sich entnehmen liesse, da,ss man in ihr

eine Leonore-Ouverture erkannt habe.

Nun erschien das Werk im Jahre 1832 bei Tob. lias-

linger unter dem Titel: Ouverture in C, componirt im Jalir

1805 zur Oper Leonore u. s. w. Ferner bezeichnct A. HeMndlcr

in der im Jahre 1840 erschienenen ersten Ausgabe seiner Bio-

graphie von L. v. Beethoven (S. 58) die Ouverture als die

erste von den vier Leonore-Ouverturen und bcmerkt, sie >sci

fruher geschrieben als die sogenauntc zweite Ouverture, mit

welcher die Oper zuerst (im Jahre 1805} in Scene giug. Auf
diese Angaben, welehe darin ubereinstimmen, dass die Ouver-

ture im Jahre 1805 componirt wordcn, lasscn sich alie spiitereu

Angaben uud die eingangs erwiilmte Annahme zurttekfiihreu.

Es lasst sich aber nun diesen Angaben eiu Ergolmiss ent-

gegenstellen, welches aus der Betraehtung- eines SkmenbhitteK
und einer grdsseren ykizzensammlung hervorgchen wird.

Auf der ersten Seite eines SkizzoubbittoB *) konuaeu tol -

gende seclis, zum zweiten und dritten Hatz der Symphonic in

C-moll gehorende Stellen vor:

(Nr. I.) . ^ . +^ +
I i Sc
4 44 4 'i

i

:.q-F-HO:q ).
. '^ ..

,

*) Das jotzt lose Blatt war friiher mit andercni Bliittcm
Das zeigon die vou dor Hoffcimg an to llnkm Hiit( ssurilck

gebliobonou Locher. Ebou dicao Lochcr w\m\ <lcm Bowcis, dtwH <ti<*

8oito
; wolcho wir als die orste bozoichuu

f auch <lie i*rHf o*l4r Vn*<l<M* ,

und nicht dio Ufickscito* <los Ulnthw 1st.
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(Nr. 2.)

/ X .A* e7

(Nr. 3.)

(Nr. 4.)

fi r r r.
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(Nr. 5.)

(Nr. 6.)

Auf den oherstcn Zeilcn dcr Kiickscite (lcsKcll)oi) IJlatton

steht rcchts em auf den Ucbcrgang 7,uni Finale dor Symphonic
zu Ibeziehendcs Bruchstuck, welches so lautet:

a
--

^^

und weiter untcn crscheiuon folgonde, xur Ouverture Op, ns
ffehUrcnde Entwttrfe :
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(Nr. 1.)

j
-

~*

-
r

r=^-peto.;

^y ,-r rf f f *-^J-r c f
r^TCT ?-pl-'

' I i T^l ^r^:

(Nr. 2.)
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!
nur eiinmil das Thcnia.

u . .

Wir nehmen nun eine grtfsserc, ans vicr

rendeu Bogen bestehende mid 1(5 Heiten umfhssende Skizzon-

samnilung ror*). Auf der crstcn Scite crsehcincu uutcr uudcren

folgendc zur Symplionie in C-moll gclicircnde Htellon:

Ende.

"

x&mpw JoHt*

Auf dor zweitcn Heitc hoginnt cine 12 Heitcn far

Arbeit zur Ouverturc Op. ItiS, wclcbor wif folgemkt, unf <I<*u

Anfang uud auf die Hauptthcrnata KU bc/Johoudo Stollcn
f

ut-

neliinen ;

*) Sie wird im Archiv <lr GeaellHchaft dr Muaikfnmmlo in Wiwi
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(Nr 1.)
fP

$==:=* SEE

=1=
I

I

(Nr. .2.)

u. s. w.

(Nr. 3,)

jf" i=^ .

Corno. V. S. W.
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(Nr. 4.)

u. s. w.

den Arbeiten x.ur Ouvertnre erschciut ein xnni erston

Hatz der kSomite fiir Pianoforte and Violoucell Op. <>i)

render Eutwurf, welcher I)eg'imit wie folgt:

=pi=*^?f
:

-;i* W
3.,.j> . -J

&f3ffilf-
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Veil. '2^er).

tr
& *W* f f^T

u. s. w.

Aus der Stellung und Beschaffenheit der erwahnten und

mitgetheilten Skizzen geht hervor, dass die Ouverture Op. 138

begonnen wurde, als die Symphonic in C-moll ihrem Abschluss

ziemlich nahe war, und dass sie im Entwurf fertig da stand,

als die Sonate Op. 69 noch im Entstehen begriffen war.

Man wtirde die Zeit, in welcher die Ouverture begonnen

wurde, ann^hernd bestimmen konnen, wenn man wiisste, wann

die Symphonie beendigt wurde oder ihrem Abschluss nahe war.

Davon ist man jedoch nicht genau unterrichtet. Auf dem

Original-Manuscript der Symphonie ist die Zeit der Composition

nicht angegeben. Schindler sagt S. 69 der ersten Ausgabe

seiner Biographic, die vierte, flinfte und sechste Symphonie

seien in den Jahren 1806, 1807 und 1808 geschrieben; Seite

1 53 des ersten Bandes der dritten Ausgabe sagt er, die C-moll-

Symphonie sei'in Heiligenstadt geschrieben, wo Beethoven im

Jahre 1808 wohnte. Wir konnen uns aber auf Schindler's An-

gaben nicht immer veiiassen. Thayer (Chronol. Verz. S. 74)

nimmt, ubereinstimmend mit der letzten Angabe Schindler's,

1808 als das Jahr der Comppsition an, macht aber ein Frage-

zeichen dazu. In dem am 20. April 1807 mtt M. dementi

abgeschlossenen Verlagsvertrag*) ist die Symphonie nicht, an-

geflihrt, was zu der Vermuthung berechtigt, dass sie damals

*) 9. Schindler's Biogr. I, 142,
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noch nicht fertig war. Aufgefiihrt worde sie zum ersten Mai

am 22. December 1808. Das ist das erste Datum, welches

einen sicheren Anhaltspunkt bietet und, wenigstens nach eiucr

Seite liin, die Zeit der Composition abgrcnzt. Aber auch nadi

der anderen Seite bin liisst sicb die Zeit dcr Composition ab-

grenzen. Ganz gewiss wurde die fitnfte Symphonic spsiter

coiuponirt, als die vierte. Nun wurde die vicrte Symphonic,
nach Angabe des Original-Manuscripts, im Jahrc lSO(i com-

ponirt; folglich kann die fitnfte Symphonic mid mit ihr die

Ouverture Op. 138 nicht vov 1806 gcschricbcn schr). Ks

steht also fest, dass die Ouverture Op. 138 nur in don Jahrcn

1806 bis 1808 entstanden seiu kaun. Will man nun noch

das Datum des mit dementi abgcschlosscnon Yertrngs beriiok-

sichtigen, und lasst man die darauf gebautc Vcrmtlum# gelfen,

so kann man sagcn : die Symphonic in C-moll und die Oliver-

tare Op. 138 warden componirt in der Zeit yAvisehcn April 15507

und December 1808.

Die Senate Op. 69 kann wcnigcr eincn Anhaltspunkt

bieten, wcil sie spater gcschriobcn wurde, als die Ouvcrtitrc.

Sic erschien im April 1809, war abcr (aus flrlhwlon, deron

Anfuhrung hicr zu weitluufig scin wltrde) walirschcinlioh schou
iin Januar 1808 fertig. Dicse Oaten stehon mit den vorhin

angegebenen nicbt im Widerspruch.
Das aus den Hkizzen gewonnono Ergcbniss wird nun

durch folgcnde Mittheilungen bostatigt und gcuauer bctimmt,
Das in Weimar erschienene Journal dc Luxus und dcr Mo<U;n

bringt im Januarheft vom Jahre 180S eincn Auszug aus oinuiu

Bricfe aus Wion, in wclchcm es u. si. hcis,st: >iMit dcin

grossten Vergnttgcn gcbc ich Ihncn die Niiehrfoht, duns tumor
Beethoven so cben cine Mosso vollcudet hut, \velrhe aui
Fete Mariii bei doia Pltrstan EsterluiKy auf^ttlljrt wcnbn
soil. Beethoven's OporFidelio, wclchc tn>t allur Widemnlc
auwscrordcntlidre Schrmheitcn onthlUt, soil niichstcns In Pniff

*) Ich bezioho rttiaWort Kiwoliriobuu atif die imfo^nipho partittir,
vcrbiudo also (tail dcu lit^rifl

1

dor Vollcu(lu. DUCK <li Syph (mi
in C-moll schou imJrfir 1805 Ix^oinum wunl

? 1st JVUhw 'Hoito Hi; ho
rnorkt wordon.
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nrit einer neuen Ouverture aufgefiihrt werden. Die Symphonic
von ihm ist im Stiche u. s. w. Die erwahnte Messe ist die

in C-dur Op. 86, welche zum ersten Mai in Eisenstadt, dem
Wohnsitz des Fursten Esterhazy, am 13. September 1807, .dem

Namensfest Maria, aufgefuhrt wurde. Aus diesem Datum er-

giebt sich, dass der Wiener Brief im August oder anfangs

September 1807 geschrieben wurde. Dass unter der fur die

Prager Blihne bestimmten neuen Ouverture zum Fidelio

keine andere, als die mit der Opuszahl 138 versehene, gemeint
sein kann, geht aus Folgendem hervor. J. R. v. Seyfried

sagt Seite 9 im Anhang seines Buches L. van Beethoven's

Studien, nachdem er von dem Erfolge des im Jahre 1806

wieder aufgefiihrten Fidelio gesprochen, u. a.: Ftir die

Prager Biihne entwarf Beethoven eine neue, minder schwierige

Ouverture, welche Haslinger in der Auction erstand und wahr-

scheinlich bald der Publizitat tiberliefern wird . Der Verleger

Haslinger macht hierzu die Anmerkung: Diese Ouverture ist

bereits in Partitur und Orchesterstimmen gestochen und wird

nebst andern Arrangirungen hiervon. noch im Laufe dieses

Jahrs (1832) erscheinen.

Das Verhaltniss ist nun klar. Beethoven schrieb fur die

in Prag zu Anfang Mai 1807 er<5ffnete deutsche Oper*), wo
Fidelio (oder Leonore) aufgefiihrt werden sollte, statt der

grossen und schwer auszufiihrenden Ouverture
,

mit welcher

die Oper im Jahre 1806 in Wien gegeben worden war, eine

andere, kiirzere und leichtere Ouverture. Und diese Ouverture ,

ist die mit der Opuszahl 138 erschienene. Sie wurde im

*} Dio Leipziger Allgemeine Musikatische Zeitung vom 2. September
1S07 enth^lt cinen Berioht aus Prag, worin es u. a. heisst: Mit dem

Monat April endete hier die italienische Oper und eine Gesellschaft

deutscher Sangor trat an ihre Stelle. Die erstere war in den letzten

Jahren so sehr gesunken, dass es u. s. w. Liebich war Director der

Gesellschaft, Wenzel Muller Kapellmeister. Die erste Oper, welche in

don orsten Tagen des Mays gegeben wurde, war Cherubim's Faniska.

Spater folgten : Fanchon, Das unterbrochenc Opfcrfest, DerWasser-

triiger^, Die beiden Fiichse u. a. m. Beethoven's i>Fidelio scheint

aber nicht zur Auffiihrung gekommen zu sein, wird wenigstens bis Ende

1810 nicht crwahnt,
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Jahre 1807 componirt, 1st also der Keihenfolge nach nicht die

erste, sondern die dritte von den Leonore-Ouverturen ;
die bis-

herige oder sogenannte zweite yom Jahre 1805 ist die erste,

nnd die sogenannte dritte vom Jahre 1806 ist die zweite.

Die vierte (in E-dur) vom Jahre 1814 bleibt an ihrer Stelle,

ware aber, was sich spater zeigen wird, beinahe zur fllnften

geworden*).
Unerklarlich bleibt es, wie Tob. Haslinger, deni doch

Seyfried's Mittheilung bekannt war, clazu konmien konnte,

auf dem Titel seiner Ausgabe das Jahr 1805 als die Zeit der

Composition anzugeben. Man kann dartLber nur cine Ver-

muthung haben. In dem bei T. Haslinger in Wien erschie-

nenen ))AllgemeinenMusikalischen Anzeiger vom 17. Marz 1831

heisst es: Ani 10. d. M. wurde im dritten Concert spiri-

tual Beethoven's lange nicht gehorte Ouverturo znr Oper Leo-

nore (spater Fidelio benannt) aufgeftthrt. Bekauntlich hat

Beethoven diese Ouverture spater selbst mit eincr ncuen ver~

tauscht, weil sie filr den dnimatischen Effect zu lang und fUr

ein gew^hnliches Orchester zu schwer ist. Die Wiener Thcater-

zeitung vom Jahre 1831 berichtet (S. 135) ttbcr dassclbc Conceit

und lobt bei der Ouverture die Ausfiihrung des lotsston P>v?,v^,

ein Satz, der wohl schwerlich den Violinen oft KO gclingen

m6chte u. s. w. Der Allgemeiue MusikaliRche Anxeiger
vom 21. April 1831 berichtet: Dem Vernehmen nach wird

im Hofoperntheater bei den ktinftigcn Aufflihrungen dcM Fi-

delio mit den beiden von dem Tondichter zu dieser Opcr

geschriebenen Ouverturen abgewechselt werden. Ferncr be-

richtet dasselbe Blatt vom 12. April 1832: Bei Oclegenhe.it,

als die Oper Fidelio zum Benefice der Mad. FiRcher-Aditen

auf dem Hofoperntheater wieder aufgefllhrt wurde, wHhltc man
dazu die erstc ursprilnglich zu tlieser Oper von dem Toiiwcteer

componirte, aber spHter vou deinBelben ihrer gros8cn Kchwierig-

*) In dem bei Brcitkopf und Iliirtol in Leipzig ....

thematischen Vcrzoichnifis dor im Druck orHchienonen Wrk ,

musste solbstverstandlich, auch worm daimiln daft hier xnitgothitilto chrono-

logische Ergebniss obon so siohorgostollt gcwomm ware wio jetzt, (U<j

Wbliche Numcrirung der Ouvorturon boi)>ohalton wcrdou*
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keiten wegen wieder bei Seite gelegte Ouverture . Aus diesen

Berichten geht hervor, dass in Wien zur Zeit, als die Ouver-

ture Op. 138 veroffentlicht werden sollte, nur zwei Leonore-

Ouverturen bekannt waren; diese waren: die (eigentliche)

zweite (in den Drucken mit Nr. 3 bezeichnete) aus dem Jahre

1806, und die vierte in E-dur aus dem Jahre 1814. Nun

konnte es nicht unbekannt sein, dass Beethoven mehr als zwei

Leonore-Ouverturen geschrieben hatte, und dass bei der Auf-

fiihrung der Oper im Jahre 1805 eine andere Ouverture gespielt

worden war, als im Jahre 4806. Von der wirklichen ersten,

dem Jahre 1805 angehorenden Ouverture hatte man jedoch

keine nahere Kenntniss; denn diese wurde erst in Folge der

Aufftihrungen im Leipziger Gewandhause im Jahre 1840 be-

kannt*) und im Jahre 1842 als die zweite veroffentlicht. Da
nun das blosse Vorkommen einer Stelle aus Plorestan's Arie

x

in der aufgefundenen und mit Op. 138 bezeichneten Ouverture

keinen Zweifel iibrig lassen konnte, dass sie eine von den

Leonore-Ouverturen sei : so konnte man leicht zu der Meinung
verleitet werden, man habe in eben dieser aufgefandenen

Ouverture die erste vom Jahre 1805 vor sich. Auf diese Weise

mag die Entstehung des Beisatzes )>componirt im Jahre 1805

zur Oper Leonore auf dem Titel der Haslinger'schen Ausgabe
zu erkl&ren sein. Schindler, der von dem Vorhandensein dieser

Ouverture keine Kenntniss hatte, hat dann*das von Haslinger

angesetzte Datum als richtig hingenommen, und unseres Wis-

sens zuerst (in der ersten Ausgabe seiner Biographic) die vier

Ouverturen in die bisher angenommene chronologische Ordnung

gebracht. Es ist aber nun zu bemerken, dass Haslinger und

Schindler ihre Angaben in Betreff der Compositionszeit der Ouver-

ture nicht begrlindet haben. Es ist auch nicht gelungen, die

Quellen, aus denen sie gescli&pft haben konnen, ausfindig zu

machen, oder irgend eine Mittheilung zu finden, welche einiger-

massen flir die Bichtigkeit ihrer Angaben einstande. Wir

*) S. Loipzigcr Allgemcinc Musikalische Zeitung vom Jahre 1S40,

Seite 54 und 975; Neuo Zeitschrift fur Musik vom November 1840,

Seite 160,
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liaben in ihrcn Augaben ein Datum vor uns, welches weder

begriindet, noch m. begriinden ist. Solche Angabcn kann man

nnr auf sicli beruhen lassen.

Was Schindler weiter erzahlt, klingt geradezu uni>'lnublich.

Er sagt namlich (Biogr., 3. Ausg., I, 127) fiber die, Ouver-

turc Op. 1 38: Ktium becndigt hatte der Componist selber

kein reclites Vertrauen in diese Arbeit. Gleiehes ineintcu seine

Freaude. Man veranstaltete demnach bei Fitrst Lielmowsky

eine Probe davon mit kleinem Orchester. Da ward sic ihrein

Gesammtinhalte nach fliv nicht outsprochend befumlou, dcin

Werke als Einleituug vorauszugehen. Idee, Htyl mid Cbarakter

wollten deni daritber /,u Gerieht sitzcndcn Arcopng nicht go-

fallen, Sie ward also beseitigU. Da kami man (loch fnigeu :

wcr hatte den musikalischen Gcrielitshof eingesetzt, dem sich

Beethoven zu fttgen hatte? Und wer hat je gchiU't, duss or

sich eincin gefitgt hatte ? Das Wahre an der GeBchichte kann

hochstens sein, dass die Ouverture bci Ftirst Liclniowsky prolrirt

wurde, und dass Beethoven selbst Schwachen in doin Wcrkc

fand uncl an Aenderungen dachte. Diesc Ansiclit vertra^t sich

niit einigou Erscheinungou, die jetzt noch vor/ulcgcu sind.

Als Beethoven i. J. 1814 seine Oper eincr drittcu B< v.~

ai'beituug nntcrzog, sollte die Ouverture aus dem Jahre ISO?

vonGrund aus umgcarbeitct wcrden. Hire llauptthomuta s<lltcn

beibchalten, das Gfanze in einc andere Tonart 'K-dur* gesotxt

wcrden u. s. w. Dass die Ouverture auch in diesiT I'mar-

beitung fiir den Fidolioa bestimmt war, kann nicht bo'/Avcifclt

werden. In den auf diose Arbeit hessiiglieheu Skixzcu kommcn
die llauptmotive der Ouverture untenniHcht mit Stellon aiiK

der Arie Florostein's zu Anfmig des x\veiten Acts vor. Auf

einem losen Bogcn finden sich folgende Stelleu :

ich soli c'iu Hu -

...... N,,.

Lo - o-uo-ro trO-Blcud zur JSoi - to iiiir Htol-Ict
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Beethoven liat den Entwurf nicht jiusgcflllirt. Er

statt dosson die bokanuto Ouvertnre in K-dur. lUlttc <sr <len

Entwiirf ausgofllhrt, RO liiitten wir viclleicht fiinf Lcoimrc-Onvcr-

turen; wir wlirden daini die iwirkliclu^ drittx^ Ouverturo vom
Jahrc 1807 ung-cfahr obon HO als den Vorlaufor dor untor-

drttckten) viorten anRobeu, wic wir gcgcinviirtig die \virkli<'.bo;

erste alR don Vorlaufer dor zwcitcn Ouverturo anKeb<Mi. Mnn
kann nnn noch fragen: hiitte Beethoven i. J. ISM, bui <lcr

letzten Bcarbeitung Reiner Oper, an die Uinarbeitung dor Oura*-

turo Op. 138 denken kiJnncn, wenn dicBo Ouverturo i. J. 1805
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In der eingangs erwahnten geschriebenen Partitur hat

Beethoven nachtraglich bei vielen Stellen Aenderungen vorge-

nommen und versucht. Es ist nicht unwahrscheinlich
,

dass

diese Aenderungen in's Jahr 1814 und in die Zeit fallen, in

welcher Beethoven seine Oper zur ganzlichen Umgestaltung

vornahm. Als er von der Ausfiihrung der vorhin erwahnten

und zum Theil mitgetheilten Entwllrfe zu einer Ouverture in

E-dur abgestanden war, mag er auch dem Werke die eingangs

angefiihrte Ueberschrift : Charakteristische Ouverture gegeben
haben. Besagte Aenderungen sind zum Theil nur angedeutet

und nicht ausgefiihrt, zum Theil sehr eingreifend. Dabei ist

liberall die urspriingliche Lesart stehen gcblieben. Das Manu-

script kann seiner Beschaffenheit nach keineswegs als eino

Druckvorlage, und das Werk selbst nach dieser Voiiage keines-

wegs als druckfertig betrachtet werden*). Einige Aenderungen
lassen sich verschieden auslegen und konnten bei der Heraus-

gabe des Werkes wohl Schwierigkeiten bereiten und Zweifel

erregen. In den bei Haslinger in Wien und bei Breitkopf

und Hartel in Leipzig erschienenen Ausgaben sind die ausge-

fiihrten und brauchbaren Aenderungen beriicksichtigt worden.

Zur Vergleichung mit diesen Ausgaben folge hier (auf zwei

Notenzeilen zusammengedrangt) eine Stelle aus der Einleitung

(Takt 23 ff. von Anfang) in ihrer ursprunglichen Fassung,

*) Schindler bohauptet (Biogr., 3. Ausg., II, 42), Beethoven habo

im Jalire 1823 von der Handlung Steiner u. Comp. (spiiter Tob. Has-

linger) die unverziigliche Herausgabe der seit Jahren im Besitze diesor

Handlung befindlichen Ouverture Op. 138 gefordert. Diese Behauptung
ist unrichtig. Wie konnto Beethoven die Herausgabe eines nicht drack-

fertigen Werkes ibrdern? Unrichtig ist auch die Angabe Schindler's

(Biogr., 1, 127), die Verlagshandlung Steiner u. Comp. habe alsbald

(nach 1S05 1

-?) das Eigenthumsrecht der Ouverture cnvorben. Die Finua

Steiner u. Comp. entstand erst im Jahre IS] 5. In dem im Jahre 181 5

mit Steiner abgeschlossenen Vertrage, in welchem Beethoven das Eigen-
thumsrecht von 1 3 grosseren und kleineren Werken abtritt

,
ist die

Ouverture Op. 138 nicht angefiihrt. Beilauiig kann man bemerken, dass

in diesem Artikel fast allem entgegen getreten wird, was Schindler in

Betreff der Ouverture Op. 138 mittheilt.
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cresc.

9f\

*f >- P _!"
u. s.

welche Beethoven spSiter auf verBchicdono Wewo geU

um eineu Takt gckllrzt hat.

frt and
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Beethoven's letzte Composition,

Drei verschieclene Compositionen Beethoven's werden als

die letzten bezeichnet. Zuerst ist zu nennen ein kleines Stltck

fur Pianoforte in B-dur (vergl. Thematisches Verzeichniss der

im Druck erschienenen Werke Beethoven's, 2. Auflage, S. 152),

welches inf Jahre 1840 mit der Ueberschrift vDerniere pensee

mu$icale. bei Schlesinger in Berlin erschien. Beethoven schrieb

es fiir ein Stammbuch im August 1818, gleichzeitig mit dem

letzten Satz der Sonate in B-dur Op. 106. Selbstverstandlich

kann es nicht als letzter Gredanke gelten. Anders verhalt

es sich mit dem letzten Satz des Quartettes fitr Strcichinstni-

mentc in B-dur Op. 130. Dieser Satz wurde nach gkub-

wttrdigcn Angaben fertig im November 1826, also ungefahr

vier Monate vor Beethoven's Tode. Jedenfalls ist dieser Satz

von den in ihrer Original-G-estalt bekannt gewordenen Com-

positionen die zuletzt entstandene. Die dritte zu erwahnende

Composition ist ein Stuck in C-dur ftir Pianoforte zu zwei

und vier Handeu (vergl. Thematisches Verzeichniss S. 152

und 153), welches um 1838 bei A, Diabclli n. Comp. inWien

erschien mit der Ueberschrift und Bemerknng: Ludwig van

Beethoven's letzter musikalischer Gedauke, aus dem Orfginal-

Manuscri])t im November 1826, Skizze des Quintetts, welches

die Verlagshandlung A. Diabelli u. Comp. bei Beethoven be-

stellt, und aus dessen Nachlasse kauflich mit Eigeuthumsrecht
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an sicli gebracht hat*). Das von der Verlagshandlung er-

standene Manuscript ist ini Licitations-Verzeichniss so angeftihrt:

Nr. 173. Bruclisttick eincs neueu Violinquintetts vom No-

vember 18*26, letzte Arbeit des Couipofliteurscc. Seite 28 der

Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung- vom Jalire 1828

wird u. a. liber den Ankauf berichtet: Uer Compugnon des

Hrn. Diabelli kautte Beethoven's letzte Arbeit
?
em im No-

vember 1826 angefangenes Quintett, von welehem jedoch Icidcr

kiium 20 bis 30 Takte iiu Entwnrfe zu Papier gebracht sindw.

Diese Augabeu widersprechen sich ^in cinoiu Pnuktc
;
denn uach

eincr Angabe soil das Stllck cin BradhstUck, also bis zn eincm

gewissen Punkte ausgefuhrt ,
nach den anderen aber mir iiu

Entwurfe vorhanden gewesen sein. Uarllber lasst Rich jetzt

niclits entsclieideu, da das Original-Manuscript nicht vorhanden

ist. Jedenfnlls ist nns das Stuck nioht in seiner ursprllnglicheu

Form als Quintctt-Satz, sondern nnr in
r

/\vei Uehortragungcu
bekannt. Alle Angaben stimmen aber dariu tthercin, dasR das

Stuck ini November 1826 componirt wurde. Nun \vurde das

Finale des Quartette in B-dur Op. 130 uber aiu-h ini No-
vember 1826 componirt. Man kann also fragen: welolies von

den bcidcn Stucken wurde xulotet componirt? Antwort giebt
uus ein Blatt, welches anfiinglich ssur PartiturKchrift de Fi-

nales des Quartetts in B-dur bestimmt war, dann aber vou

Beethoven VA\ anderen Arbeitei beinitxt wunUi. Di<^ /um Fi-

nale gehiirenden Stellen wind mit Tintc gcwchriohen , und auf

*) Dusa Beethoven vcrHproc-hon htt
f cin Quint(tt KU

,

gcht turn Boincti l>riofV-u an Dmbelli hervor, In <timnu trlthoHtt*uH i. J.

!S2t goHohriolMmou Briofc luusst s: ulch konuto uicht <htr autwort<
f

<la ich uoch koiuo Zcsit bostimuiou kouuto . jctzt uutcrdrHHini V4rsjr*ch
icli ihueu, das qtuMtett otwaa

Cihiy <> Woelum oiuhiituti^u KU kon<u
ihre Wunsclio wordo ich beachton, ohno abcr mmwr kihiHtolrlHchcn
Freihoit Eintraoht ^u thuu Mit dom Honomr vou 1 00 Dukat. in
Gold bin zufricdoiu u. s. w. In einom awlonm ttriufe, lH*nfallH frilhe-
stens 1824 goechriobon , hcisat OH u. a.: au<*h da qntoMt fllr FliRtj

iH-in^o ich ihuon Months allos aufeoHcliriolKni. Ob <Uomw iQuitit<tte ftir

FKJto mit dem obi^ou Quintett idontisch it, igtmt Hich jetet nicht
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mehreren leer gebliebenen Zeilen finden sich mit Blei geschrie-

bene Entwtirfe zu jenem Quintettsatz in C-dur, von denen der

erste so anfangt:

Stett

j +_+-.4_.| ip. -. 4 4-

U. 8. W.

Es ist also der Quintettsatz in C-dur spater geschrieben, als

der letzte Satz des Quartetts in B-dur. Auf dem n^mlichen

Blatte finden sicli weiterhin Entwiirfe zu einem andem Satze
7

welcher walirscheinlich auch zu jenein Quintett bestimint war.

Ein Entwurf lautet, so weit er leserlich und inittheilbar ist :

Moderato.

m

U. S. W.

Dass Beethoven diesen Entwurf ausgeftthrt habe, ist nicht

bekannt. Vielleicht ist cr nur durch den Tod an der Aus-

ftihrung verhindert worden.
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Bin Stiick aus einer unvollendeten Opev,

Es soil jetzt beridhtet werden liber eine (un^

Composition Beethoven's, wclc.ho ndiou deswe^en inork\vtlrdi#

ist, weil sie eine Stelle eiithiilt, welche fast ebon so und nur

mit anderen Worten in dor Opcr [jeouorctt (Ki<Ioli<0 vor-

koimnt. Die anklingende Htelle ist gooi^nct, Bctrju'btan^en

und Vergleialmngen jinzuregeu.

Gednclite Oonipositioi) belindot sich suitoj?ra.pb iiu Airlu\

der Gesellsehiift der Miisiklrouudc in Wion*]. Riue U(b(r-

schrift, wclche AufkHirun^ ^
i

iibe liber Xweek,

Zeit der Entsteliuiig des Workos u. JL HK, Milt. Ihnn

und der Anlagc uach ksmn das Stuck kauiu dwas n

seiu, uls das Finale einer Oper oder oines Sin^s})icls. <e-

schriebeu ist es fiir vier Sin^tiuunen und < )rc'luist(
4
r. I)i<*

singenden Personen sind :

For us (Bass) ;

V o 1 i v i a
,
desnen Toohter fSoprani ;

SartagoncB, Liebliaber der Volivia [Tenor : und ein

Ungeuauuter, Nebenbuhler des Sartu^ones f'lVnor .

Die Htimmen des begleitenden Ordiestern Hind in d<*r Par

titur uiclit volistiindift' aus^cftihrt; uaineiitlich yxiipMi die Bias

instrameute inanelie Lticken. hi den Hin^stinunen ist k< fc

iiu*

*) Das Manuscript ssiihlt 8J beschriobtmc
, im ({un/.on si Scit<*u

Im Verzeichniss des mimikaUscheu NachlaHc BcuvthovHi'n it CH untr
Nr. 07 angefiihrt ala Uesan^Rtilck mit OrehoBtw, voUHtuudi^, abcr uicht

instruinentirt .

'
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Liicke bemerkbar. Wo die Singstimmen schweigen ,
sind

immer cinige Orcliesterstimmen hinreichend angedeutet, so dass

nirgencls eine Unterbrecliung cintritt und sich der Gang des

ganzen Stiickes wohl iiberblieken llisst.

Das ganze Stiick tlieilt sich, was Form, Takt- und Ton-

art betrifft, in vicr verschicdene
,

aber modulatorisch mit ein-

ander verbundene Siitze. Den Aufang macht ein rascher Satz

(ein Tempo ist nirgends angegeben) in G-inoll und im C-Takt.

Der Text ist folgender:

Ungcn an liter. Blick o Herr tlurch diese BJiuine,

Sieh die Tocliter Hand in Hand

Mit Sartagones dort stohen.

For n a. 1st es Wahrheit? Sind es Traume?

JIast da sie genau erkaimt?

Ungeiiiinnter. Hab' erkannt und hab' gesehon
Beide Ann in Armen gelien.

For us. Ha! Verflucht sei diese Stunde!

Wenn die Tocliter sich vergisstl

Kann sie hor'n aus meiiiem Munde

Dass verstossen sio nun ist.

U n g e n a n n t e r. Still ! Sie komuien naher an.

Porus. Ja! Sie kommen miher an.

Beide. Lauren wollcn wir im Stillen,

Uud dann soil en beide fiihlen

Dass der Vater strafen kann.

Nun folgt ein langsamer Satz in Es-dur,
(i

/8-Takt, mit

iblgendem Text:

K a r ta g o n e M. Liebe Freundin, lebe wohl 1

Sieh, schon fangt es an zu tagen.

Volivia. Ach ! wie ist niein Herz so voll,

Voll von Ahndung, voll von Zagen.

SartagoncH. Zagheit kennt die Liebe nicht,

Treu zu scin ist uns're Pflicht.

Volivia. Dies schworst du niir?

SartagoneH. Dies schwov ich dir.

Volivia. Nun ziirn Vater, nieinem Freund,

Urn semen Segen lass mis flehen.

H. Ach, or hasst naich, ist mein Feind,

Mit welchem Ang' wird er mich sehenV
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V olivia. Er hasst niemaud, glaube mir,

Theilt mit jedein Freud und Schmorz.

Biirgen will ich dir dafiir,

Dass uns beiden schliigt scin Herz.

Sartagones. Das schworst du niir?

V olivia. Das schwor ich dir.

Beide. Lass uns zum Vater eilen,

Lass liinger uns nicht weilen;

Komm, wir wollen gehen.

Ein kurzes Nachspiel fuhrt zu folgeiideiu Kecitativ:

For us. Dein Vater war mein Feind,

Schwur Eass und Fluch mir ewig.

Sartagones. Ach sei dem Sohne Freund!

Mit ilir filhl
1

ich mich selig.

V olivia und Sartagones. Ach, trenn uns beide nicht,

Wir lieben uns zu sehr.

For us. Und du vergisst die Piiirht,

Ich keime dich nicht xuehr. -

Du abor \vcich von hier,

Denn ich vorachte dich.

Sartagones. Wie, du vcrachtest mich?

Porus. Ja
;
ich verachto dich.

Sartagones. Wonn du mir nicht vcr^ibHt,

So strafe luich dcin Sohwert.

Sag an, wird sic nicht inein"/

Porus. Nein, niouials wird sio doin.

Sartagones. Nicht mcin?
V olivia und Porus. Halt cin!

Porus. Warimi soil Vators Schuld or biisneu,

Da or das Licht dor Welt nicht kannt<^
Volivia und Sartagones. llior liegon wir KU doiiww FUHACMI.

Beich iins doa Vaters S(}^ouHhand.
Porus. Weil du sic wahrhaft liclmt,

So sei sic dir beflchort,

Stoh auf, ich bin doiu Freuml.

Sartagonea. Und HO sincl wir voreint.

Ungenannter. Woh mir, sic ist dahin,
Fiir mich ist sio cwig hin.

Hievan schliesst ^ich der letssto und augetllhrtcHte Hatz,
ein Terzett, von inehr als 120 Taktcn, in -dur. Die Worte
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Volivia und Sartagones. Nie war ich so froh wie heute,

Niemals fiihlt' ich diese Freude.

Porus. Gute Gtftter blickt herab,

Segnet ihre reinen Triebe.

Ewig treu sei ihre Liebe,

Ewig treu bis in das Grab.

Volivia und Sartagones. Gute Gotter, blickt herab,

Segnet unsre reinen Triebe.

Ewig treu sei unsre Liebe,

Ewig treu bis in das Grab.

Das 1st der ganze, von Beethoven componirte Text. Der
Verfasser des Textes ist nicht genannt. Vielleicht bringt uns

folgende Notiz auf die richtige Spur. Die Zeitung fiir die

elegante Welt vom 2. August 1803 entbalt einen am 29. Juni

geschriebenen Bericht aus Wien, in welchem es u. a. heisst:

Aber woran liegt es, dass wir Deutsclien gar so wenige gute

Operntexte haben, und uns immer mit Uebersetzungen begniigen,

oder dass unsere Kompositeurs sehr mittelmassige Bticher kom-

poniren miissen? So schreibt jetzt der Abb6 Vogler eine

Oper von H., und Beethoven eine von Schikaneder*).
Dass nun das vorliegende Quartett zu der von Schikaneder

gedichteten Oper gehftre und im Jahre 1803 componirt worden

sei, ist nicht unwahrscheinlich. Die letztere Annahme vertr&gt

sich mit der Beschaffenheit der Handschrift, nach welcher das

Stuck ganz gut im Jahre 1803 geschrieben sein kann.

Wir legen nun den Anfang des Schlusssatzes (mit den auf

zwei Notenzeilen zusammengedrangten Orchesterstimmen) vor.

*) Herr A. W. Thayer hat mich auf diese Stelle aufmerksam gemacht.
Hier liisst sich noch Folgendes anfiihren. Der Leipziger Allgemeinen
Musikalischen Zeitung vom 30. Marz 1803 wird aus Wien Ende Februar

berichtet: Beethoven und Abt Vogler conaponiren jeder eine Oper fur

das Theater an der Wicn. Beethoven schrelbt am 2. November 1803

an Macco in Prag, dass er jetzt erst an seiner Oper anfange u. s. w.

Damit kann nur die Schikaneder'sche Oper gemeint sein, nicht Fidelio,

welcher spater entstand. Schikaneder war (J803) Director des Theaters

an der Wien. Vogler's Oper war wahrscheinlich Samori, gedichtet

von F. X. Huber. Vergl. Thayer's Biogr. II, 220, 241, 245, 263 f.



Viol. 1 u. 2.

Bassi.

iolsi.

Nio war ich HO troh

:4-^_,
*
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Viol. 1.

Nic w.'ir -

Veil.
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heu-to, nie-mals fiihlt ich die se Freude.

Gu - teGot-ter,blickther-

Veil.

Viol. 2

* A

-h

ab, se^-net ih - re rei - nen Trie-be; e - wig

LEt:

.-=^1 j) i_jprrgj: J^l^L :i,^^j.

r j r
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treu sei ih - re Lie -be, e

, I

wig treu

:~f ;J;f I

fa* m '0 * .-

Gu - to Gi>t- tor, blickt hwr-

Gu - te Out-tor -

l""**^- ^pnp""' - i .'

*" T "

. f
"

.
*

"i

das Grab. Gu - t<*in

~r

jra \ *& s

f
t
^

-T .

i
F*

aipcTg:
_" ^.^l^^^jT

" '~~~ "~ ' "

I"""
1
" "'"" " ' r~i?y.y
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.
-

ab, seg -net un- sre rei-nen Trie-be, seg- net

==== ^ESEES
Gtft-ter, blickt her -

ab, seg
- net ih-re rei-nen

TvfJ

1

g^jjpj^y '=

un- sre rei-nen Trie- be, e-wig treu sei un - sre

+-
Fi r

-5 t

Trie-be, e -
wig, e - wig treu sei eu - re

rj]

LLJ
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Lie- bo, e - wig trcu bis in das Grab,

Lie -be, e - wig trcu bis in (bis Grab,

L,
:-L, ww

\ I \
^ "'"

Liu i
.

bis in das Grab, e - wig trcu bin in daw

u
'

J

t

o - wig

& tt*
&

& %
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Grab ____.__

Nie war ich so froli wie heu

treu.

^
an -to

life
? ?

/10l. 2.
T~ f <9=*

^r 7
Veil.

~^:

Nio war ich so froh wie hen -
to,

u. s. w.

te, nie wie hcu -
tc,

U. S. W.

Clot-tor, blickt her - ab.

Viol. 1 u. 2 u. s. w.

u "

-5*

Veil. u. s. w.
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Die Aehnlichkeit des Anfangs dieses Terzetts mit dena

Anfang des Duetts : namenlose Freude ! zwisclien Leonore

und Florestan in der ersten Bearbeitung der Leonore vom

Jahre 1805 springt in die Augen. Erwahntes Duett beginnt

in dieser Bearbeitung so *) :

(Allegro.)

_ -v--- -_T..JI:___/:

~^\-

~~

_"
"" :""

Viol. 1. Viol. 1 u. 2.

f J. ,0].n 0} *-*-
Bassi

*) Dieser Anfang 1st oincr altcn, von Boetliovcn rcvidirten Atmchrift

ontnommen, welche sich im Arcluv dor Gcaollschaft dcsr MuHikfrcumle
in Wien befindet. Zu verweison ist auch mil' dim von 0. Jalm hoi

Breitkopf und lliirtcl in Leipzig herausgogebenen <Jlavi<rausau^ dor
Leonore . Eiu obenda im Jahre 1810 erehienener (vir^rifVt'iier; (,^la~

vierauszug ist nach dor awcitcn Bearbeitung votn Jahrtj 1S(>(> ^wuiacht.
Hier ist das Duott bedeutcnd (von 21,'i auf 121 Takttj) ^k(Irat und

geUndert^ di<3 llauptpartie ,
dio in der ersten Bearbeituu# <lr<uuial vor-

kommt, kommt hier nur zweiinal vor; im An tang, otwa bei dun wHt'u
50 Takten, stimmen beide Bearboitungen ziemlich iiberein. In dm* drSttun,
unter dem Namen Fidelio bekannten Bearboitun^ wHtrockon m-h dw
Aendcrungen auch auf den Anfang deft Duetts und aut' daH flauptthtnna,
so dass diese Bearbeitung am wonigsten zu (Mntsr

eignet ist. ,
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Viola cresc.
crese.

na-men -

na-men-lo - se Freu-del

Viol. 1.

StapiJ^ ^5WITS! J-

Viol. 2 in 8va. 17-
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na- men - rut- men-lo - ae Freu-dof Mem Maim an

uiei-nor Brust,' u. s, w.

- J J
r

r
M<un \WiI> an mci-nor HriiHf '

u. s. \v,

U, S. \V.

Die Hau])ttlicinata bolder >Stllck<^ stinunon, ohu* Note aim

geuoiumeii und abg'c^dieu vou <lcr Kegleituu^ in alien Tltcilcu

mid in iillcn Eloineutcn, die als wcsentlic.h /,u betraehten niiul

(Takt- uud Tonart, zu (iruude licgoude Fi^uren uud Motive.

uuelodiache Tonfolge u. H. w.l, Ubcrein. Uer mmgv Unter-
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schied betrifft die im Duett auf die knrze Silbe fallende

Note d, welche das Terzett nicht hat. Doch ist dieser Unter-

schied niclit so bedeutend, dass dadurch die Melodie eiue

andere witrde. Es ist eine metrische Verschiedenheit, die sich

lediglich durcli die aussere Beschaffenheit des Textes erklart

und die im rhythinischen Zusarnmenhange schwindet.

Auch im weiteren Verlauf zeigt sich Uebereinstimruendes.

So finden wir das Motiv,

welches Leonore und Plorestan siugen, erst zur Halfte, dann

aber vollstandig, jedoch in anderer La,ge mid durch Wechsel-

noteu etwas veraudert, im Terzett bei den Worten Gute

G-otter, blickt herab u. s. w. wieder.

Vergleicht man die Hatiptthemata beicler Stltcke
,
wie sie

sich r/A\ den ilmen unterliegenden Worten, diese nur uach ihrer

iiusseren Beschaflenheit betrachtet, verhalten : so kann man be-

merken, wie natlirlich mid wie von selbst im Terzett die Worte

Nie war ich so froh wie heute u. s. w. sich ihrer Melodie

unterlegen; dass aber die nngewohnliche Wiederholung einer

Worthalfte (namen-uanienloF!e) und die Hervorhebung einer

nebentonigen Silbe (die dritte Silbe im Worte nanienlose)

im Duett nicht fur eine ursprttngliche Zusamrnengehurigkeit

von Melodie und Wort sprechen. Diese Erscheinung bekraf-

tigt die Annahme, dass das Terzett (oder Quartett) friiher

geschrieben wurde, als das Duett; denn dass Beethoven die

Stelle aus der Leonore in eiu anderes Werk hiniiberge-

uommen habe, ist nicht denkbar*).

Andere Unterschiede betreffen die rhythmische Ordnung
und das Verhaltniss zuni Text in seineni Zusammenhange.

Im Terzett wird das Thema nur von den Singstimmen

gebracht und einmal wiederholt. Im Duett aber wechseln

\viederschlagartig Orchester uud Singstimmen in der Wieder-

holung des Themas ab, so dass letzteres viermal vorkonimt

1\i verweisen ist auch auf Thayer's Biographic II, 281, 398 f.
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und den Singstimmen ,
nachdem sie es einmal gehabt und

bevor sie es wiederholen, eine Pause zufallt. Im Terzett 1st

die Pause nicht. Die Liehenden singen hier oline Unter-

brechung zwei ihrem Inhalte nach zusaimnengehorende Verse:

dann schweigen sie. Im Duett wiederholen Leonore und Flo-

restan mit dem Haupttheina auch die erst gesungenen Worte

namenlose FreudeU; dann theilen sie sich im Text; dunn

vereinigen sie sich wieder.

Die beiden Stiicken gemeinsame Form ist die Rondolbrm.

Das Terzett ist im Ganzen primitiver and einfacher gestaltet,

als das Duett. Im ersten Theil des Terzetts entwickelt sich

alles, was dem ersten Solo des Porus bis zmn Wiedcreintritt

des Themas folgt, hauptsachlich aus vorhcrgcgangenen Motiven

und Satzen. Im Duett treteu neue Zwisclienslitze und Motive

ein. In den folgenden Theilen beider Stiicke ist lumptsachlich

der thematische Inhalt ihrer ersten Theilc vcrwondet; wesent-

lich Neues tritt weder hier noch dort hinzu. Das Duett ist

in Folge der grosseren Ausdehnung seines ersten Theils auch

langer, als das Terzett.

Betrachtet man nun die Stllcke im Guuzen, vergleiclit man
sie nicht nur nach ihrem ausseren Wesen, sondern auch mieh

ihrem musikalischeu Inhalte: so wird man nicht anstohcu.

dem Duett den Vorzug zu g-eben. Beiden Htltcken liegt eiue

Empfindung zu Grunde: die Frcude. Aber diese Empfinduug
hat im Duett einen leideuschaftlicheren Ton und stiirkftre Aus-

drucksmittel gefunden ?
als im Terzett*). Die AusdruckHnuttel

*) Lesenswerth ist, was oini^o iiltcre Sclirifistollor iih<r' dm AUH-
druck der Freudo durch muRikalischo Mittol oehriel><>n hsiinMi. Die

Stellon, an die wir hior denkon, sind ^oHchricben, alw wcnu ihr<j Vor-
fassor das Duett aus Beethoven's wLeonore* vor Au^eu ^cJniht liattitn.

Matthcson sclireibt S. 1(> seines Vollkoimncncn <!apllni!HtrH: I>io

Natur-Kundi^or wissen zu sagen, wie OH wiit uiiHoru OeuiiithH-J$iw(^un^tni

cigentlich, und so zu reden corpcrlich zugehe, und C^H int diiH^ni (Jora-

ponisten ein grosser Vortheil , wenn or nuch darin nicht iui'rfhnnii it.
Da z. E, die Freude (lurch AuBbreitun^ unwrw LolmnH-OmHtrr <-
pfunden wird, so folgot vorniiiiifti^or und natlirliclwr Woi.so, daH ich

diesen Affect am besten durch weito und crw(iitrte Iut(*rvaIUi aim-
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des Duetts sind derart, sie sind der Lage der Singenden uud
dem Inhalt der Worte so angemessen, dass wir uns niclit

denken ktanen, wie sie in gleicher Weise im Terzett batten

zur Anwendung kommen konnen. So mag man die Pause
bedeutsani finden, welche eintritt, naclidem Leonore und Flo-

restan die Worte namenlose Freude ! eininal gesungeu
haben. Soil man darin den Ausdruck eiuer die Gatten bis

zur Athemlosigkeit iiberwaltigenden Freude erkennen? Der

Lage angemesseu erscheint es ferner, dass Leonore und Flo-

restan wenig Worte singen und die einnml gesungenen Worte
wiederholen. Wahve Freude braucht wenig Worte, denn

Gedanken steken zu fern. Die iiu weiteren Verlauf bei dem
Worte 10 Lust eintretende Fermate und dann das Uebergehen
in eiu laugsanies Zeitmass konnen als Ruhe- und Sammel-

punkte der die (ratten beherrsohenden Em])findung beti-achtet

werdeii. Alle cliese Ausdrucksmittel hat das Teraett nicht.

Die Liebenden wiederholen keins von den Worten, init denen

sie ibre erste Freude kundgeben. Nach ihrem (resang bittet

Porus die (lotter um ihren Segen, wortiber die Liebenden,
indeni sie in Poms' Worte einstinimen, ihre Freude vergessen.

Ein Kuhepunkt. tritt nirgends ein: die eininal eingeschlagene

Bewegung gelit gleiclimassig fort.

Zeichnet sich nuu das Duett vor dem Terzett durch einen

toheren Schwung im Ausdruek der Emptindung aus, so folgt

von selbst, (lass das Duett anders gesungeu und vorgetragen

werdeii muss, als das Terzett. Die Verscliiedenheit des Vor-

driicken konne.
1

Weiss mau hergegeu, dass die Traurigkeit eine Zu-
wanimenzi eh ung

1

solciior subtilen Theilo unaors Leibes 1st, so steliet

leicht zu ermesson. (lass aich zu dieser Leidenscliaft die engen und

ongesteu Klang-Stuffcn am fii^lichsteu schicken. In Marpurg's Kri-

tischen Briefen (Band 2, S. 273) steht : Es kommen alle Tonlekrer, von

welchen besondovs der braimsehweigisehe Patriot nachgelesen werdeu

kann, in der Vorsehrift der Art des nmsikalischen Ausdrucks, darinneu

iiberein, dass .... die Freude eine geschwiude Bewegung, eine ieb-

liafte und triumphirende Melodic, in welcher die weitern Klangstuffeu

vorzii^lioJi gebraucht wevden ,
und einen herrsclienden cousonirendeu

({mud dor Harmonie erfbrdert.
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trags muss sich nun auch auf das beiden StUcken gemeinsame

Hauptthema erstrecken. Man wird fttr das Hauptthema des

Duetts einen leidenschaftlicheren ,
einen mehr aecentuirten,

anschwellenden, fttr das des Terzetts, bei gleich sclmellem

Tempo, einen mehr gleichmassigen Vortrag veiiangen. Wo-

durch wird aber die Verscliiedenheit des Vortrages mid der

Auffassung bewirkt? Die verscliiedene Wirkung kann nicht

ausgehen von den Eigenschaften, welche den Anliingen beider

Sttieke gemeinsam sind; sie kann nur ansgehen von den Be-

sonderheiten, welclie das eine Stuck hat, das andcrc nicht hat.

Die Anfange der Stiicke unterscheiden sich aber nur in zwoi

Dingen : 1
)

in den erwahnteu musikalischen Aiwdrucksimttchi,

und 2) im Text. Nun sind aber ersterc, niimlioh die AUH-

drucksmittel
,
welche das Duett vor dein Terzett iiuszeicluien,

nicht so beschaften, dass sie der im Duett zur Darstcllung

gelangenden hoheren Freude ausschlicsslich eigen waren, sou-

doru es sind mnsikalische Ausdrucksmittcl tthorhuupt. Ebon

dieselben Mittel sind zur Symbolik anderer und mulenu'tiger

Empfindungen berccbtigt. Leonorc mul Florestan wiederbolen

die einmal gesungenen Worte und tlieilon sicb dami im Text ;

das thun Papageno und Papagemi auch. Leonorc und Flo-

restan wiederholcn nach einer Pause ein Thcmsi in &*lei(ber

Lage und mit gleichen Worten; das koinmt in komischeu

Singduetten Mufig vor*) u. s. w. Der bowmdcre Vortnig,

den wir fiir das Hauptthema des Duetts vcrlnngcn, kann also

nicht von jenen Mitteln der mumkalis<'-hen (JcHtaltung, Kondcnii

nur von dem andcrn, iil)rigbleibcnden Factor ansgebcn. I)iecr

Factor ist der Text; die Worte Kind es, dercn Inlutlt und die

Vorstellungen, welche sic hervorrufen. Im Tcr/ett Hcheu wir

ein Parchen, das olme vielc Mtilie zum Iloirathcn gelangt und

uns ziemlich gleichgitltig litest. Im Duett W'hen wir vor einein

tragischen Hintergrundc ein Ehepaar, wclcliOR nacb Innger

*) Von andorn Boispiolou konnen gouannt wr(U n: di Icstztt* Aric

der glaubigen Socle in J. S. Bach's Matth&us-PaHfliou : Mach<* <UcIj m<*i

Herze rein; der Chor dor Priostcr Dagorrs in HHn<lor Sanmon : Kr-

schallt Trompcton hohr und laut; dio dritto Aric dor (V>nBfan7*c iti

Mozart's EntfUhnmg u. s. w.
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Trennnng sich wiederfindet und unsere Theilnahine an seiner

Freude erregt. Die Freude, gehoben durch den Gegensatz

dev Leiden Florestan's und durch die aufopfernde Liebe Leo-

norens, ist hier ihrem Grade nach eine hBhere, ihrer Art nach

eine reinere, als dort im Terzett. Die Vorstellung von der

Lage, in welcher sich Leonore und Florestan befinden, wirkt

ein auf unser AuffassungsvermSgen und bestimmt uns
?

der

Melodie den jener Lage gemassen Ausdruck zu geben. Und

so hat uns die Parallelstelle Gelegenheit gegeben, die Ab-

hitngigkeit des musikalischen Ausdrucks von dem Inhalt eines

Textes zu beobachten.
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SMzze zu Goethe's Erlkonig,

Der folgeiide Entwurf Maud sicli Mi her iin Besitx des

Componisten Dessauer and fat jetzt iiu Archiv der (JcHcII-

schaft der Musikfreuiide in Wieu. Der Ifciudsehnft uach ma#
er der Zeit zwisciien 1*00 iuul 1810

Erlkonig.

i

1

rei - tet wo wpiit durch Nacht and Wind? KB

ist der Va - fcer uiit soi - new Kind
;
cr lint d<n Kn-bon wohl

in dew Arm, er taHHt ihn si -
chcr, or luili ihnwunu. Mciu

Hohu, was Mrgst du so hang dciu (leHichtVriiohHt, Vater, du don Kr

ki> -
nig nichtVdeu Er - leu - ko ~

ni^
1

mit Kron' uudSchvvmi'?Moin
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Solm, mein Sohn, es 1st ein Ne - bel -
streif, mein

Sohn, es 1st ein Ne - bel- streif.

u. s. w.

Du lie - bes Kind Mein

Va-ter,raem Va-ter, und hO-rest du nicht,wasEr-len-k8 -
nig mir

lei - se verspricht?Sey ru-hig, blei-be ru -
hig, mein Kind; in

diir-ren Bliit-teni s'an - selt derWind. Willst, fei-ner Kna-be, du

?

mit mir gebn^Mei - ne TOch - ter sol - len dich war - ten

schon^meine Tochter fiih - ren den nachtli-clienBeihnundwie-gen und

u. s. w.

tan - zen und wie -
gen dich ein. Teh



u. s. w.

i
lie be dich, inich reizt deine Mein

* a* -9" %t

^ F 3 -i

Va -
ter, mein Va -

ter, jetzt fasst er mich an
;

JS.il-

kcJ -
nig hat mir

Ritornell

ein Leids ge-

lt. . w.

than Deui

ggggj
"

'"I"'"' """"""-""""-',.

''"
^-

-j~. ~ .>. ...

-..^-j~
.... -

^

jSTfi!
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cresc, - - - ~,

Beethoven schreibt (inn I<SI(>) an den Verleger T. Has-

linger :

Hester !

To - bi - as To - bi - - as

Fiillet den Zwisohenraum aus, wcnn ihr rnicli a her s^hand-

licb loben werdct, so werd ich init der Wahrhcit herauHrllckcn

Beifolgend |die (brrvrt. Ich bittc gefllllisst uachdeni dio

Fehler comgirt- sind mir nodi moreen Kn/jiiuchickon. Icb bittc
1

allzeit nacli ere* = (licse Art Stridielcheu nicht -/u

vergessen. (iehabt euch wohl

Eucr e.te, etc. (rtr.

Beethoven.

i

Adresse :
|

An des Herrn Tobias

Hass u. die Herren lin

wie auch ger

wohl u. libel gebohren

allhier.

Dieter Brief lietert den Bewois. dass <li<^ nach oinein

stebenden kurzen Striche, wie man m haufip in RoethovenV
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Compositionen (ungefahr vom Jahre 180t> oder von Op. 59 an*i

findet, mit Absicht gemacht sind. Us sclieint, dass Beethoven

von den Strichlein Gebrauch maclite , um bei langeren Stellen

theils ein allmaliliges und gleichmasiges Schwellen des Tones

anzudeuten, theils das Ende des Starkerwerdens genau zu be-

zeichnen. rielir oft miindet das crew. ---- in einem y'oderjf'.

Dann ist die Bezeichmmg gleichbedeutend mit eiuem crescendo

poco a poco sin al forte \\. s. w. Zur Veraiiscliaulichung folgen

hier aus den frtther (S. 18) erwahnten geschriebenen Orchester-

Stimmen einige Stellen, wo Beethoven die voni Abschreiber

weggelassenen (einftichen oder Doppel-) Stiiche selbst hinzu-

gefiigt hat.

Aus der (5. Symphonic .

i .

ii.- t

cres. //

Aus der 7. Symphonie.
1 . Violine.

cres. ____

fr^^
,/./

*) In den zwei erntou (bialier mit Ni. 2 und 3 bezeichneten) Leonore-

Ouverttiren v. .1. J805 und 1800 linden wir die Striche noch nicht;

wohl afoer in dor dritten, mit Op. J 38 bezeiclmeten, von der fruher (S. HO f.)

nachgewiesen wurde, das sio nicht, wie bisher angenoumien, ini Jahi*e

1805, sondern im Jahre. 1807 geschrieben wnrde.
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Aus der 9. Symphonic.

Violoncell.

Zuweileu gelit das cresc. in em plotzliehes p liber.

z. B. ganz am Schluss der Sonate Op. 90. Uas blosse cresc.

(ohne Striclie) kommt nieistens bei kttrzcren Stellcn vor und

bezieht sich dann oft nur auf einige Noten, so dass CB einem

rf (rinforzandoj gleich kommt. Man kann ahcr beinerken,

'dass sowohl in frUheren als in spiiteren Coiupositioucn die

blosse Bezeichnung cresc. es oft zweifelliaft Ulsst, bis zu

welcher Note das Crescendo gehen soil. Beispiclsweisc kaun

verwiesen werden auf einige Stellen iin Traucrnwuficli dor

Sonate Op. 26, ini Adagio der Sonate Op. 106 u. a. m.

Dass die Strichlein, wenn auch seltener, auch nach ciuoiu

diminuendo vorkommen, ist selbstverstandlich. Iiu 3. Hatz

der 7. Symphonie vermitteln sie z. B. den Uehergung von

einem p zn einem ppp.
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Punkte und Striche,

Wenn man altere Original-Ausgaben Beethoven'scher Werke
durchsieht und sie mit neueren Ausgaben vergleicht, so wird

man bemerken, dass in der Regel dort zwei verschiedene

Zeichen des (kttrzeren) Abstossens der T(5ne, namlich durch-

gehends sowohl Punkte
(

. . .
)

als Striche
(

f ' ' '

),
tier

aber durchgehends entwedei' nur Punkte oder nur Striche vor-

kommen. Dieser Erscheinung, dass in den neueren Ausgaben

jene Verschiedenartigkeit in der Bezeichnung aufgehoben ist,

mag die Ansicht zu Grunde liegen : es sei eine Unterscheidung

der Punkte und titriche zum Verstandniss oder zur genaueu

Ausfiihrung Beethoven'scher Musik nicht nothig. Diese Ansicht

steht und fallt mit dem Beweise, dass Beethoven einen Unter-

schied machte zwischen Punkt und Strich, und dass er damit

eine verschiedene Spiel- oder Vortragsweise andeuten wollte.

Zur Ftihrung dieses Beweises ist zunachst Folgendes mit-

zutheilen.

In den im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien befindlichen geschriebenen 7
von Beethoven durchgesehenen

und corrigirten Orchester - Stimmen zur Symphonic in A-dur

finden sich nicht wenige Correcturen, welche Spielart, Bogen-

bezeichnung und dergL betretfen^). In einer ersten Violin-

*) Beethoven hatte ein wachsauies Auge auf die Stimmen. In einer

ersten Violin-Stimme hatte Jemand bei zwei Stellen Zeichen fxx) ge-

raacht. Beethoven bemerkt mit Eothstift und in grosser Schrift das ersto

Mai; NB. Dies sind x von einem Esel, wo man jedoch die Spuhr von

hat. Das andere Mai bemerkt er: Dieses x hat wieder ein Esel ge-

macht, Wcm Beethoven die langen Ohren zutraute, ist nicht bekannt.

Die Stimmen wurclen bei den ersten Auffuhrungen der Symphonic im

December 1M3 gebraucht. Vgl. S. 21.
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Stimnie hatte der Oopist eine Stelle des zweiten Satzes so

geschriebeu :

ten.
- -

cresc.

Beethoven andert mit Bleistift die tiber den Achtel-Noten

stehenden Punkte in Striche urn, so class die Mtelle nun so

anssieht :

ten.

cresc.

Dann macht er, wahrscheinlich mr Notiz ftir seine colhitio-

nirenden Grehiilfen
,

(lurch einigc Zeichen am Kaude . + f f

)

auf die Aenderung aufmerks*mi. In einer Viola-Sthmne koinnit

derselbe Pall vor.

Der Copist hatte iTakt 5 ff.j geschrieben:

Beetboven andert:

n. s. w.

und macht am Uaiide die Zeicben : + '
. Spiiter (Takt M> ff.

schreibt der Oopist :

n. s, w.

Beetboven anclert die Stelle so:
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Am Rande bemerkt er:

und:

+ weg den
t t

Aehnliche Aenderungen finden sich bei andern Stellen und

in andern Stimmen.

Nun 1st Folgendes zu erwahnen. Beethoven schreibt iui

Jahr 1825 an Carl Holz, welcher die Durchsicht einer Ab-

sehrift des eben yollendeten Quartettes in A-moll ubernonimen

hatte. u. a. :

Wo tiber der Note (ein Punkt), darf kein (Strieh!

statt (lessen stehen und so umgekehrt es ist nicht
T t ...

gleichgliltig
* * ' und

* * ? u. s. w.*

Aus jenen (-orrecturen und aus dieser Briefstelle geht

hervor, dass Beethoven, wenigstens vom Jahre 1813 an, einen

Werth auf die (Interscheidung der Punkte und Striche legte.

G-leich authentisehe Beweise
7

(lass das schon friiher geschehen,

lassen sich jetzt nicht beihriugen. Wenu man nach einigen

alten Drucken urtheilen darf, wo kann man nicht zweifeln, dass

Beethoven schon urn 1800 die Zeichen unterschied.

Nun ist zu fragen: \\
relchen Unterschied in der Aus-

tuhrung verbaud Beethoven mit der vevschiedeneii Bezeichnung ?

Beethoven konnte die Zeichen nicht anders nehmen, als sie

ihm geboten wurden ; seine Deutung konnte keine andere sein
?

als die zu seiner Zeit in Wien und anderwarts libliche. Dm
diese /,u erfalireu, wircl es rathsam sein

?
solche Schriffcen zu

Rathe zu ziehen, welche entweder damals ein allgemeines

Ansehen hatteu, oder dereu Veiiasser in Wien lebten und in

einem naheren Verhaltniss zu Beethoven standee.

Wir lassen zuerst einige Olavierspieler sprechen. dementi

sagt in seiner im Jahre ISO I erschienenen Introduction a

Fart de toucher le Piano-Forte ^ dass man die Noten, die mit

*) Der Brief ist im Besitz der Erben UustaV Fetter's in Wieii. ZTI-

erst veroifentlicht wurde er in GUssner's 2!eitschrift fUr Deutschlands

Miwik-Veroiue*, Bd 4, a. 361.
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Strichen oder mit Punkten bezeichnet sind, abstossen solle

(qu'il faut les pointer ou piquer] , jedoeh die letzteren weniger

als die ersteren. In der von Friedrich Starke urn 1820

herausgegebenen Wiener Pianoforte-Schule
,
zu welcher audi

Beethoven Beitriige lieferte*) ,
werden dreierlei Arteu des

Stossens oder Staccatos unterscliieden : 1) der knrze seharfe

Btoss, welcher mit Strichen bezeichnet wild, und wo jcde

Note den vierten Tlieil ihrer Geltung erhalten soil; 2) der

halbscharfe Stoss, wo die Noten niit Punkten bezeiclmct wcr-

den mid die Halfte ihrer Gteltung erhalten soilen; 81 dor tra-

gende Stoss (appoggiato) ,
welcher mit Punkten untcr oder liber

einem Bogen ( ."TT". ) bezeichnet wird, und wo jede Note

den dreivierten Theil ihrer Geltung erhalt. Carl Czcrny, der

mit Beethoven von 1801 an in nmsikalischen Dingcn vicl vcr-

kehrte, 'sagt mit andera Worten ganz dasisclbe wie Fr. Starke.

Ein Citat aus seiner Pianoforte-Schule wird nicht noting- sein.

Anders wie die Clavierapieler ,
welchc Punkt nnd Strieh

direct anf die Dauer oder Klirzung der Noten beziehcn, nelnncn

die Spieler von Strcichinstrumcnten Punkt und Strich zunachst

als Zeichen einer gcwissen Strichart, und die Spieler von Bhis-

instrmnenten sie als Zeichen eines gewisscn Zung-enstosscs,

woraus sich dann der Grad der Kliraung der Noten almclnnen

liisst. So schreibt z. B. Johann Adam Killer Seite 41 aeiiur

im Jahre 1793 erschienenen Anweisung zum Violinspiclcn :

Soll dieses Abstreichen mit einem raschem, mehr gctrennteu

Bogenstriche gesehehen, so werden Striche
*

i uber die

Noteu, oder das Wort staccato (das man iasgemein (lurch ge-
stossen verdeutscht) unter dieselhen gesetzt. Eiuc andere Hc-

zeichnung itber den Noten mit Punkten fordert, wcnii

nicht etwann diese Punkte Striche bedeuten sol Ion, einen

anderen Vortrag, der in der Knnstspradhc fnmfo ffurco

mit dem Bogen) heisst. In diesem Falle werden mehrcre so

bezeichnete Noten auf eincn Bogcnstrich genoniinen, nnd durcli

*) Es sind 5 klcino Stiicko mit Fingernail, welcho MpUter mit <;

iindovn Stiicken von Beethoven unter dem Tito! : AowW/
? u. s. w. und mit dor Opnszahl 112 (auch 11 H) hraii8kftm<n.
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einen Ruck mit dem Bogen kurz herausgebracht. Mit diesem

a punto d'arco kommt tiberein
,
wenn tiber den Punkten noch

ein Bogen steht .~~TT^.
; da dann der Unterschied darinne

steckt, dass jene Noten mehr getrennt, mit liUpfendem Bogen,
diese aber naehr gebunden, mit festern Bogen, und einera

gelinden Drucke desselben vorgetragen werden. In ahnlicher

Weise, wenn auch nicht gleichlautend, werden die Zeichen in

fast alien andern Schulen erklart*). Solcbe Erklarungsweise

kann Zweifel erregen, wenn man weiss, dass die Spiel- oder

Strichart in den letzten aclitzig Jahren sicli nicht gleich ge-

blieben ist**), und dass, abgesehen von der verschiedenen

Spielart, die Schulen in der Bezeichnung nicht iibereinstimmen.

Jedes Bedenken schwindet aber, wenn man eine andere, ein-

fachere Erklarungsart gelten lasst und der Wiener Tradition

Glauben schenkt, welche dahin lautet, dass Beethoven, ohne

Rucksicht zu nehmen auf Bogenstrich und Zungenstoss, Punkte

und Striche in Stticken, die fur Streich- oder Blasinstrumente

geschrieben sind, nur zur Bezeichnung der Dauer der Ttoe

gcbraucht habe, und dass ferner der Strich
(

?
)

als Zeichen

ftir ein scharfes, kurzes Abstossen, der Punkt
( )

als Zeichen

fttr ein weniger kurzes Abstossen zu nehmen sei. Auf Tradi-

tionen ist allerdings nicht viel zu geben; allein jene Mit-

theilung erscheint in doppelter Beziehung glaubwtirdig. Erstlich

glauben wir gern, dass Beethoven nie ein Blasinstrument im

Munde gehabt und sich wenig urn Zungenstoss bektimmert

habe ; dann wird von anderen Seiten versichert, dass er es im

Violinspielen nie sondeiiich weit gebracht, und dass er bei

den Auffiihrungen seiner letzten Streich-Quartette sich gar nicht

urn Bogenfuhrung und Strichart der Spieler beklimmert habe.

*) Z. B. Leopold Mozart's Violinschule (1770) Seite 39 ff.; J. J.

Quanta' Versuch ciner Anwcisung die FlOte traversiere zu spielen

S. 4 ff., 103 ff. u. s. w.

**) So bemerkt z. B. die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung

v. J. 1804, S. 730. dass man friiher das Staccato (den scharfen Strich T)

mit der Scito des Bogens ausgefiihrt habe und jetzt die Mitte des

Bogens tranche.
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Nach alien Mittheilungen 1st nicht zu zweiielu, dass eine

in Compositionen Beethoven's init eiueiu Htrich bezeichnete

Note spitzer oder kiirzer gespielt werden soil, als eine mit

einem Punkt bezeichnete.

Man kann nun an keine Ausgabe der Werke Beethoven's

die Forderung stellen, die Bezeiclmung mit Punkten und

Strichen nberall genau so wieder/ugeheu ,
wie nie Beethoven

gewollt oder vorgescliriel)eu hat. Diese Porderung ware uas

verschiedenen Gntnden nnv zum Tlieil mid nnr aiuiaherungs-

weise eriullbar *) . Ob nun ertullbar oder nidit: /air Erhaltuug

der Echtheit der Werke Beethoven^ geln'irt die Keachtung

alles dessen, was Beethoven beachtet hat, und sei daw auch

so geringftigig ,
wie der Unterschied /wiHchcn IMtiikten and

Strichen.

Man hat versncht, Stellen aus verschiedenen Werkcn

Beethoven's mit der urspriingliehen Bezeiclmung, wie sie in

Handschrifteu, alten Ausgaben u. s. w. vorkoraint, zu sanuneln.

Aus dieser Saumilung lasssen sic-h fol^ende Rtellen mittheilen.

Aus der diitten Symphonic.

Allegro con brio.

1. Viol.

cresc.

^J Wir rochneu zu diesen Griindcn ; die UnKUgiin#liehkeit vi

Original-Handsel iriften, die Ungennui^koit und Un^'loiehhoit der

Koiohuung in vielen alten Drucken u. a. m. Von don altcm

fenen) Wiener Ausgaben^ wolche Beethoven solbt corrigirt, si<l aui

aor^faltigBten in Betreff dor Bezeiclmung die voiu 2ta;v<m r/V//fo; \viiiK<M-

^enau sind die vou J. (/appi uu<l Eder; aui W(^ni^t6ii die von Artarfu,

Mollo und Bteiuor.
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m

I

Marcia funebre.

B3y^g-4

1. Viol.
*^=3=^=*$*=$=%.
; rti w * -

~ ^

Basse,

staccato

Scherzo. All, vivace,

sempre />/> e

I. Viol.P
1. Viol. 7

3=
i 4 t

1. Fl(>te.

*. 4

"*/"" */ f Jf
Finale.

2. Viol.

Aus der vierten Syinphonie.

Allegro vivace.

m

Basso.

Notte 1) o km . Beethovpiniana.
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Aus der sechsten Symphonic.

Andante molto moto.

.-..

1. Flute.
cresc.

Allegro.
f t f I

Violinen.

Aus der siebenteu Symphonic .

Poco sostenuto.

1

"
' ' ' '

I. VIL

Vivace.

v t ? ? ? LA-f: u

p^rf;f:t_">-
l.Flote.

=.-fcH
K;? *%

Viola.

,
1 , (Jlarinotte in A.

/;
i t

Presto.

l.Flote/

Al brio.

l.Violine.
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Aus der Ouvevture Op. 124.

Yell.

Aus Fidelio. (Part. S. 131.)

Allegro ma non troppo.

seinpre staccato

1 . Fagott,

Aus dem Violin-Concert.

Larffhetto. ^
t

,

feS^^^^

:^ Rondo. (Solo.)

? ft I ft

delicatamente.

ten. ^L fit: (Tntti.) ten. ^ . ^
*- 4~ -f^4 t t * t

ten -
t *-

77

Aus dem Htreichquartett Op. 59, Nr. 1.

Allegretto vivace etc.

2. Viol,
* " "*

.

Viola.
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Aus dem Quartett Op. 59, Nr. 2.

Allegro.
,

I -8-
/
1. Viol.

Presto.

i
'

jjt jjL -
i fe &

' & *f

cresc.

Aus dem Quartett Op. 59, Nr. 3.

Allegro vivace.

, VM~ 1

1. Viol.

Allegro molto.

"^/>T ftT t 5 T ftT * 5

Aus dem Quartett Op. 95.

Allegro con brio.

-tH
I.VM.

' '
i 4^''

' ^-'

non ligato

Aus der Fuge Op.

Allegro. ^**
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Allegro molto e con brio.

-^

Aus dem Pianoforte-Concert in C-moll..

'go.

-3=

con sordino.

1 ^
1 4 4

e pianissimo.
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Rondo. Allegro.

Aus dem Pianoforte-Concert in G-dur.

Allegro moderate.

^S 1 li^ /l/il/rkdolce

Aus dem Trio Op. 70, Nr. 2.

Allegretto.

,* .,. , ..yCS,-.

-a- "=yr -?-

aolce

Aus dem Trio Op. 97.

Allegro moderate.

> i

-z"*' j> J > i i i
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Scherzo. Allegro.

cresc.

'-
* W iH '

Aus der Senate fttr Pianoforte Op. 7.

Lar -

, ifi

sempre tenuto.

sempre staccato.

Aus der Senate Op. 10, Nr. 2.

Allegretto.
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Aus der fcJnnate Op. 31, Nr. 1.

Allegro vivace. Adagio grazioso .

**

^r:_-_^ ,

z^Lp

VP

^zr4r.

i
LT-I

Ans der Senate Op. 53.

Allegro con brio.
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decresc.

i
Aus der Sonate Op. 54.

In Tempo d'un Menuetto.
r T t

semprc forte e staccato.

Aus der Sonate Op. 57.

Allegro ma non troppo.

-jr-1 * *

- L
. JO*

Presto.

-JL-L-A . ,. 1

// */

___; i i =., -

****

: '~?3'

*
-Ms
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Aus den 32 Variationen in C-moll.

Thema. Allegretto.

1

.I, a

Var. 21.

Var. 24.

staccato.

f
Aus den Variationen Op. 7(}.

Thcma. Allegro risoluto.
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Var. 2.

m

^



XXVI.

Metronomische Bezeiclmungen.

Als im Jahre 1815 der Meclianiker Johanu Nepomuk
Malzel rnit seinem verbesserten Taktmesser, deia Metrouom,
hervortrat, war Beethoven ftir dessen Einftlhrnug uud Ver-

breitnng thatig. Er erkliirte sich uicht mir bercit, Ibrtaii das
Zeitiuass seiiier Compositionen nacb Miilzel's nietronwuiseber
Scala zn bestimmen*), and versah auch wirklieh eiuen Tbeil
der bis dahiu erscliieneneu Werke und fast alle in den Jtibreu
1817 und 1818 gesehriebene Compositionen uiit metnmoniischen

Bezeidmnngen, sondern er empfahl den Metnmoiu sogur zum
Gebrauch beiui Untemcht**). Dass Beethoven noch in deu
letzten Jahren seines Lebens Werth auf eine motroaomincho

legte, kann man aus einem Bricl'c sehen,

*) In der Wiener Allgeineinen Musikalischcu Zeitung vom (> i--

bruar 1817 finden wir Beethoven's Namen outer deu Nameu auiliwr
"beruhmterMeister, welche diese Erfindunggutgoheisseiu. uud sieh VH--
pflichtet. haben, ihre kiinftigen Couipositionon nach dor Scala (Uw
Malzel senen Metronoma zn bezeichnen.

1fil **'?.!'
Wiener AUgememe Musikalische Zeitung vom 14. Fol.ruar

1818 ent
. o.ruar

eine von Ludwig van Beethoven und Anton Halieri ,mtor-
schnebene Erklarung, welcho boginnt: MaiZels Mtoonom iBt ,U' -
D.eNutzhchkeitdieser seiner Btfindnng wird sich teunor mohr bewJUiwn

aofn alle
.

A
r,

ren D^^ds, Englands un.l Frankruiehs M
angeuommen; wir haben aber nicht fur

unniithig eraohtet, ihn zu f,,,K,unserer Ueberzeugung auch alien Anfaugern und .Schlilcni, soy

nS6
'

Tf?"
6 (IOr ir(?Cnd CinOIU 5Hulor" I"tnuito, alHndtzlch ja unentbehrlich anzuempfehlen. le wer.len .lurch d (J^

brauch desselben auf die loichtest, W^ise d,u Wert.h <|r Not i-
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den er im December 1826 an den Verleger Scliott schrieb,

imd worin es u. a. heisst: Die Metronomisirung (der Messe)

folgt nachstens. Warten Sie ja darauf. In unserm Jahrhun-

devt ist dergleichen sicher nothig; auch habe icli Briefe aus

Berlin, dass die erste Aufftthrung der (neunten) Symphonic
mit enthusiastischem Beifall vor sich gegangen ist, welches

ich grossentheils der Metronomisirung zuschreibe.

Beethoven's Bemlihungen um eine metronoinische Tempo-
Bezeichnung seiner Werke sind nun namentlich durch Sehindler

in ein falsches Licht gebracht worden. Von dem, was Schindler

vorbringt, kann Einiges wahr sein; aber auch nur Einiges.

Das Meiste davon ist unwahr und auf so lockerem Grande

gebaut, dass man veranlasst wird, das Wenige, das wahr

sein kann, nur mit Vorsicht aufzunehmen. Schindler sagt

(Biographic, 3. Aufl., Th. II, S. 249) ,
dass Malzel zweierlei

verschieden construirte Metronome angefertigt habe, welche

bei gleichen Zahlen verschiedene Tempi angeben; dass ein

Metronom von der ersten oder grosseren Construction, welcher

x. B. auf 60 gestellt werde, langsamer schwinge, als ein auf

die gleiche Zahl gestellter Metronom von der zweiten oder

kleineren Construction. Diese Behauptung ist unrichtig. Die

MalzeFschen Metronome, mCgen sie nun klein oder gross oder

wie immer sein, sind alle nach einem und demselben System

gebaut. Dieses System besteht darin, dass die Eintheilung

der nietronomischen Scala auf die Theilung einer Minute be-

griindet ist, d. h. dass die Maschine in einer Minute genau
so viel Schlage macht, als die Zahl angiebt, auf welche der

Pendel gestellt wird*). Macht er mehr oder weniger Schlage,

so geht er nicht richtig, oder es ist kein MalzeFscher Metro-

nom. Wenn also nun Schindler weiter sagt, die metronoruischen

*) Die meti'onomische Scale ist auf die Eintheilung der Zeit in

Minuten gogrundet. Alle diese Nummern (50, 52, 54 u. s. w. bis 160)

beziclicn sich auf eine Zeitminute; befindet sich das Gewicht bei dev

Zahl 50, so wird man in einer Minute 50 Schlage erhalten, wenn bei GO,

(50 Schlage u. s. w. (Wiener Allgemeine Mnsikalische Zeitung vom

Jahro 18 1 7, S. 42, 50). Ces nwneros indiquent le no?nbre da mbrftftfw*

du farfancier dims nn<>. ntfoiitfi'. (Jons6quc.mmvnt hs nwnfrtat 50, 00, SO, 100 etc.
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Tempo-Bestimmungen bei Beethoveu'schen Werken seien theils

nach der langsamer, theils nach der schneller schlagenden

Maschine gemacht, und dass in Folge dessen die Tempi sich

nicht mehr genau bestimmen liessen ohne Beisatz, nach welcher

der beiden Constructional! die Metronomisirung stattgefundencc

so zerfallt eine solche Behauptung ganz in sich selbst. Schindler

fiihrt als Beispiel die im 3. Jahrzehend bei Steiner u. Coinp.

erschienene Partita von der A-dur-Sywphonie an, welche

))inetronoinische Tempo-Besthnmungen von des Autors Hand

enthalte, die durchweg langsamer seien, als andere aus

frtiherer Zeit. Nun, eine solche Partitur hat es nicht gegeben.

Bei Steiner u. Comp. erschien von der A-dur-Symphonie nur

eine Partitur. Sie erschien im Jahre 181(>, und hat keinc

metronomische Bezeichnungen. Als diese Partitur vergriffcu

war, veranstaltete T. Haslinger eine neue oder zwcite Aus-

gabe. Diese erschien im Jahre 3831*); sie hat metronomische

Bezeichnungen, die aber nicht von Beethoven herrtthren und,

nach Schindler's Worten, desshalb nicht von ilnu herrlthren

konnen, weil sie nicht durchweg langsamer, sondern zum

Theil schneller sind, als die anderen aus friiherer Zeit. #u

solchen Unrichtigkeiten gesellt sich noch ein Widcrsprueh.

S. 250 sagt Schindler: In der That finden sieh nur zwei

Werke von ihm (Beethoven) selber metronomisirt ,
und zwar

die grosse Sonate Op. 100, dann noch die neunte Symphonic <c

und eine Seite frtther heisst es, die metronomische Ue-

zeichnung der ersten acht Symphonien sci von Boothovou

gemacht**). Schindler erzahlt nun, wie Beethoven vcraulasst

indiqitent que si le contre-poids o&t mis au niveau (fun tie wx nitiHtirtut, h>

Metronome donne 50, 00, SO, 100 etc. vibrutfonts mi coups p<tr Minute**.

(Notice sur le Metronome tie <T. Mael&eL Mai 1818, P. 5.) UcbrigcnH

meinen wir uberall den laut schlagenden Metronoin, don von der IwsHeren

Art. Einen solchen besass auch Beethoven.

*) Angefuhrt ist sie in Hofineister's Monatsbericht vom Novcnnhor

und December 183J.

**) In der ersten Ausgabe seiner Biographie nmmt Sclrimller (S. 213)

wieder andere Werke, darunter dio Sonntcn Op. low, Hound 111, wclHw
iiber nicht von Beethoven bessoichnet Hind. Jecieulalls habcu wir ln<r

wieder einen Beweis von Schindlcr'i* UiiBicherheit.
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worden, die schon einmal metronomisirte neunte Symphonic
cin zweites Mai zu metronomisiren

,
imd dass er, als er Ab-

weichungen zwischen bciden Aufnahmen bemerkt, voll Unwillen

ausgerufen habe: Gar kein Metronom! Wer richtiges Gefuhl

hat, brauclit ihn nieht, und wer das nicht hat, dera nlitzt er

iiichts
,

der lauft doch mit dem ganzen Orcliester davon !

Dass das Kesultat der zweiten Metronomisirung ein anderes

war, als das der ersten, ist glaublich und wahrscheinlich
;

jedoch kann bei sorgsamer Aufnahme der Untersehied nicht

gross gewesen sein. Auch den Beethoven in den Mund ge-

legten Worten, in ihrem Zusammenhang genommen, lasst sieh

wenig oder nichts entgegensetzen. Wenn man aber daraus

den Schluss ziehen wollte, Beethoven habe sieh dainit gegen

jede Metronomisirung erklart: so wurde man durch die blosse

Thatsache wideiiegt werden, dass Beethoven noch acht Tage
vor seinem Tode, also jedenfalls eine ziemliche Zeit spater,

als jene Aeusserung gesehehen sein kann, eine metronomische

Bezeichnung der neunten Symphonic nach London schickte*).

Gewiss, wer keiii Gefuhl hat, dem hilft kein Metronom,

und dem hilft auch manches Andere nicht. Der Metronom hat

es nicht mit dem Gefuhl zu thun. Der Metronom ist nur ein

Hulfsmittel zur Sicherstellung eines vom Componisten gedachten

Tempos. Subjective und geistige Auffassung eines Tonstiicks,

Nlianeirungen in der Bewegung, auf den rhythmischen Bau

eines Tonstiicks begrtindete Abweichungen vom absoluten oder

normalen Zeitmass u. dgl. k5nnen nicht von einem seelenlosen

Schlagwerk abhangig gemacht, noch weniger dadurch bestimmt

werden. Beethoven hat sieh selbst liber die begrenzte Sphere

des Metronoms ausgesprochen. In einem im Jahre 1817 an

Mosel geschriebenen Briefe heisst es u. a. : Was mich angeht,

so habe ich schon lange darauf gedacht, diese widersinnigen

Benennungen: Allegro, Andante, Adagio, Presto aufzugeben;

*) In einem am 18. Miirz 1S27 dictirten Briefe an Moscheles heisst

es: Die inetronomisirte neunte Syniplioiiie bitte ich der philharinonischen

Gesellschaft zu Ubergeben. Hier liegt die Bezeichnnng bei. Vergl.

Schindler's Biographic II, 141.

g
Nottebohm, Boetliovenmna.
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Malzel's Metronom giebt ims hiezu die beste Gelcgenheit. Ein

Anderes ist es mit den den Charakter des Stiickes bezeichnen-

den WSrtern; solelie konnen wir nicht aufgeben, da der Takt

eigentlich mehr der Korper ist, diese aber schon sclbst Bezug

auf den Geist des Sttickes haben*). Was man gcgen don

Metronom geltend machen kann, das ist die UnvertrJiglidikeit

seiner gleichen ScliHtge mit eigentlich luusikaliseliciu Ta,kt,

und die darans erwachsende Schwierigkeit ,
das Tempo eiuer

Composition nach einer gleiclmmssig fortsclilagendcu Maschine

zu bestimmen. Es sind bekannte Ersclieiimngeii ,
(biss es

schwer ist, ein Stuck durchweg nach eineiu schlagcwlcn Me-

tronom im Takte zu spielen, und dass wiederholt und zu vor-

schiedener Zeit vorgenommene Metronomisiriuigen eines Stiickes

selten ganz ubereinstimmen. In diesen Evscheinungcn mo^en

manche Einwendungen, die man gcgen den Metronom macheu

kann und die zum Theil auch Schindlcr macht, bogritndet

sein. Alle Einwendungen konnen ims aber nicht so weit

fiihren, dass wir mit Schindler von des Mcistcrw gcringcr

Wertlisehatzung des Metronomscc iiber/eugt wcrdcn utul mm
vor alien Metronomisirungcn warncn lassen^). 1m Ocgen-

theil, wir lassen uns die Meinimg nicht uclnnon, (lass Beethoven

den Metronom nicht unter-, aber auch nicht Uberschiit'/t(^ imd

dass die von ihm heiTuhrenclcn metrouomischcn Bexeiohmuigen
der Erhaltung und oiniger Beachtung worth siud.

Wir wollen nun die Werke nambuft muchcn, wcloho

Beethoven mit metronomischer Bezeichnung vcrschen hat.

Im Jahre 1817 erschien bei S. A. Ktoiuer u. (Joinp. in

Wien ein kleinesHeft unter deni Titol: BoHtinnnuns des musi-

kalischen Zeitmasses nach M^lzcl'** Metronom. Erstc Liclc,rung.

Beethoven. Sinfonien Nr. 18 und Hcptett vou d(n Autor

selbst bezeichnet.
(Veiiagsnummer : 281 1./ Uas Heft out-

halt die Bezeichnung aller Hatzo der Werke Op. 20, 21, M.
55, 60, 67, 68, 92 und 93. Hiimmtliche Bczcichnungcu sind

in die Breitkopf und HarteFsche Gesamint-Ausgalnj dr Wcrkc

*) Vgl. Schiudler a. a. 0. II, 247,

**) Schindler u. a. 0. II, 250 ff.
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Beethoven's aufgenommen worden. Die Tempo-Bezeichnuugen
cler ersten aeht Symphonien sind auch abgedruckt in einer

Beilage zur Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom
17. December 1817 mit der Ueberschrift : Die Tempo's samrnt-

licher Satze aller Symphonien des Herrn L. v. Beethoven,
vom Verfasser selbst naeh Maelzels Metronoin bestimmtcc.

Eine Angabe der Tempi ist also hier iiberfliissig.

Bald darauf (spatestens 1819) erschien als Fortsetzung
ein zweites Heft. Ein Exemplar davon war nicht zu erlangen.

Wir haben davon nur Kenntniss durch ein von Steiner u. Comp.
im Jahre 1823 ausgege]>enes Verlags-Verzeichniss ,

und dann

durch Andeutungen, die sich an verschiedenen Orten zerstreut

finden. In erwahntem Verlags-Verzeichniss sind beide Hefte

unter der Kubrik Zeitmass-Verzeichnisse nach Malzel's Me-
tronome a angeflihrt wie folgt:

Beethoveu, L. v.. Sinfonien Nr. 1 8j

1 . Lieferung . . . 1 x.

, Quartetten u. Quin-

tetten Nr. 11 1,

'2. Lieferung . . . 10 x.

Das zweite Heft enthielt demnach die metronomische Be-

zeichnung der Streiehquartette Op. 18, 59, 74 und 95, wahr-

Bcheinlich auch die der beiden Quintette Op. 4 und 29. Einiges

ans beiden Heften wurde aufgenommen in ein Thematisches

Verzeichuiss der Instrumental -
Conipositionen Beethoven's,

welches iin Jahre 1819 bei Friedr. Hofineister in Leipzig

erschien niit dem Beisatz: Mit dessen eigenen Tempobezeich-

uungen nach M'alzl's Metronome . Die nietronomischen Be-

zeichnungen, die sich hieraus und aus andern, zuni Theil

geschriebenen Vorlagen gewinneu liesseu, stellen \vir, wenn

auch unvollstandig und mit Zweifeln an der Bichtigkeit einiger

Angaben, hier zusanimen.

1) Quartett in F-dur, Op. 18, Nr. 1. Erster Satz:

Allegro con brio, J_
= 54.

2) Quartett in "ft-dur, Op. 18,e
Nr. 2. Erster Satz:

Allegro, j
= 96.

9*
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3) Quartett in D-dur, Op. 18, Nr. 3. Erster Satz:

Allegro, J= 120.

4) Quartett in C-moll, Op. 18, Nr. 4. Erster Satz:

Allegro ma non tanto, J = 84.

5) Quartett in A-dur, Op. 18, Nr. 5. Erster Safe:

Allegro, j
= 104.

6) Quartett in B-dur, Op. 18, Nr. 6. Erster Safe:

Allegro con brio, & = 80.

7) Quartett in F-dur, Op. 59, Nr. 1. Erster Safe:

Allegro,
' = 88. Zweiter Satz: Allegretto vivace e sempre

scherzando, j_
= 56. Dritter Satz: Adagio molto e uicsto,

^==88. Vierter Satz: Allegro (beim Thome russe) j rn\:

Adagio ma non troppo (Takt 19 vor Schluss) ^ = 09: Presto

(Takt 9 vor Schluss) j
= 92.

8) Quartett in E-moll, Op. 59, Nr. 2. Erster Satz:

Allegro, JB

= 84. Zweiter Satz: Molto Adagio, j
-== (>o.

Dritter Satz: Allegretto, J.
= 69. Vierter Satz: (Finale)

Presto, ^ = 88.

9) Quartett in C-dur, Op. 59, Nr. 3. Erster Satz: ilu-

troduzione) Andante con moto, J
= 69; Allegro vivace, ^ SS.

10) Quartett in Es-dur, Op. 74. Erster Safe: Poeo

Adagio, j
= 60; Allegro, J = 84. Zweiter Satz: Adagio

ma non troppo, ^ = 72. Dritter Satz: Presto, ^ 100:

Pift presto quasi prestissimo, ^,.
= 100. Vierter Sntz: Alle-

gretto con Variazioni, j
= 100; Uu poco piii vivace (zu Au-

fang der letzten Variation) J = 76
; Allegro (die letzten 1 1

Takte) J = 84.

11) Quartett in F-moU, Op. 95. Erster Safe: Allegro

con brio, J = 92.

Von andera gedruckten Werken lassen sich nun uoch

folgende namhaffc machen.

1) Neunte Symphonie, Op. 125. Beethoven selriekte dom

Verleger die metronomische Bezeichnung, als die Partitur Hchou

erschienen war, am 13. October 1826. Veroffentlicht warden
die Tempi in der Cacilia vom December 182(J (Bd. <>,

S. 158).
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2) Fuge far funf Streichinstramente, Op. 137. Das Auto-

graph hat die metronomische Bezeiehnung :

j
= 63.

3) Sonate fur
.
Pianoforte in B-dur, Op. 106. Beethoven

versah die 1819 bei Artaria in Wien erschienene Ausgabe mit

metronorniseher Bezeiehnung. Auch theilt er sie F. Eies mit

in einem Briefe voin 16. April 1819. (S. Wegeler's und
Ries' Biographische Notizen Seite 148.)

4) Meeresstille und gluckliche Fahrt, Op. 112. Eine revidirte

Abschrift hat metronomische Bezeichnungen von Beethoven's

Hand. (Beim Sostenuto: j
= 84; beim Allegro vivace:

j.
= 138.)

5) Opferlied, Op. 121 b. In einer im Archiv der Gesell-

schaft der Musikfreunde in Wien befindliehen geschriebenen
Partitur findet sich zu Anfang von fremder Hand die Be-

merkung: M. M.
j
= 66 nach des Verfassers Angabea.

6) Gesang der M(5nche (iRasch tritt der Tod u. s. w.)
fur drei Mannerstimmen. Das Autograph hat angeblich die

Bezeiehnung: M. M.
JN
= 126.

7) Resignation (:Lisch aus, mein Licht u. s. w.), Lied

fur eine Singstimme mit Pianoforte -Begleitung. Der erste

Druck hat die metronomische Bezeiehnung: Js
= 76.

8) Abendlied unter'm gestirnten Himmel (:Wenn die Sonne

niedersinket u. s. w.) fur eine Singstimme mit Pianoforte-

Begleitung. Das Original-Manuscript ist bezeichnet: Malzel's

Metronom j
= 76 .

9) Kanon auf Malzel (:Ta ta ta ta u. s. w.). Schindler

hat (vgl. seine Biographie, 3. Aufl. I
7 195) diesen Kanon

mit der Bezeiehnung M. M. 72 = ^ und mit der Be-

merkung verSffentlicht, Beethoven habe ihn im Fruhjahr 1812

dmprovisirt. Das kann nicht ganz richtig sein. Im Text

des Kanons kommt das Wort Metronom wiederholt vor;

auch kann jene Tempo-Bezeichnung nur auf Malzel's Metronom

gedeutet werden. Nun gab es aber im Jahre 1812 noch keinen

Metronom
; wenigstens hiess der Taktmesser, mit dem sich

Malzel damals beschaftigte, nicht so. Der Taktmesser, mit

dem er sich damals beschaftigte, hiess Chronometers Der
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Metronom nnd sein Name kam erst im Jahre 1815 auf).

Nun 1st es wohl moglich, class cler Kanon i. J. 1812 ontstaud:

dann kann aber das Wort Metronom nicht darin vorgo-

kommen sein. So, wie wir den Kanon kennen, kann ihn

Beethoven fiilhestens 1815 geschrieben haben. Dainit liisst

sich Schindler's Angabe (S. 197), er sei urn 1818 durch Ab-

schrift in den Besitz 'des Kanons gekommen, in Einklang

bringen. Die angegebene motrononiische Bezeiclmung aber

scheint Schindler dem zweiten Satz der acliten Symphonic

entnommen zu haben.

Beethoven wollte auch die zwcite Messe inctnmoiuiacli

bezeichnen. Er sohreibt wiedcrholt -davon an den Vcrlcger

Schott in Briefen vom October 1820 bis Februar 1827, woheint

aber nieht zur Ausfltlmmg seines Vorhabens gekonunen xu

sein. Auch einige andere Werke, z. B. einigc der letztcn

Pianoforte-Sonaten, sollten eine metronoinische Bczeielmung

erhalten. Es scheint aber auch daraus uichts gcworden xu sein.

Die Anzahl der von Beethoven metronomisirten Wcrke ist,

wie unsere Zusammenstellung zeigt, an sich nicht uubetnioht-

lich. Dass bei weiteni nicht alle Werke bczcicluiet smd, ist

wohl znm Theil ans der bcsonderen Bescbafteiilicit inanchcr

Compositionen, bei denen des oft wechselnden Tempos wegon
eine Metronomisirung nicht gnt durchftthrbnr ist, y.urn Tbcil

ans der ganzen klinstlerischen Natur Beethoven's xn erklaren.

Es wird berichtet, dass Beethoven seine Coiupositioueu rnif

einer gewissen Taktfreiheit vortrug mid vorgetragen haben

wollte**). Da ist es denn wohl denkbar, dass ew ilnu nicht

*) In der Wiener Modonzeitun^ vein October 1MO firulot sich S. r>(;(

eine Correspondenz ans Paris, woi'in cs hoisst ; Hcrr MJilxcI arlK'ituf.

an einem nouon Instrument, welchos er Mtnttwnm ncnntt In <t<*r

Wiener Allgemeinen Musikalischen Zcitung vom 2tt. October 1 S 1 7 wordon
Malzel'sche Metronome" als eine neuc Erfiudung KIUU Vorkuuf an^e-

zeigt,. In der friiher angeftihrten kleinon Schnl't Notice mr l<> MMro-
nome heisst es S. 4: Xe Metronome eat comiu (byntitt l^ir>. Auch ist

auf alien Malzel'schen Metronomon, die wir gosohen haben, <lie Jahnj-
zahl 1815 angebraoht.

**) Schindler erzahlt (Biogr., 1, Ausg. S. 228): Was ieh selbftt

von Beethoven vortragen hOrte, war mit wenig Ansnahiue atets irei
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immer zusagte, fur etwas Schwankendes eine feste Formel zu

suchen, und dass er auch mit Absicht bei manchen Werken
eine metronomische Bezeichnung wegliess.

Man wird eincn Tlieil der metronomischen Tempo-Be-
stimmungeu Beethoven's dem Charakter der bezeiclmeten Stucke

nicht gauz angemessen finden. So erscheinen uns naraentlich

einige symphonische Satze zu schuell metronomisirt*). Viel-

leiclit ist die Ersclieinimg durch die Annahme erklarbar,
Beethoven habc die Metronomisirung am Olaviere vorgenommen
und sei hier zu Angaben gekommen, die er im Concertsaal

scliwerlich vertreten wlirde. Immerhin konnen die vorhan-

deuen Bezeichnimgen vor Missgriffen schittzen und in zweifel-

haftcn oder streitigen Fallen einen Anhaltspunkt bieten. Wenn
wir z. B. liber das Tempo des zweiten und dritten Satzes der

achten -

Symphonic in Zweifel sind und meinen
,

der zweite

Satz mtisse, als cigentliches Scherzo der Symphonic, verhalt-

nissmassig rasch, der dritte Satz aber, als Gegensatz des

Scherzos, langsam genommen werden: so verschafft uns der

Metronom den schlagenden Beweis, dass Beethoven sich die

Viertelnoten im zweiten Satz (Allegretto scherzando ^ = 88)

beinahe dreimal langsamer dachte, als die Viertelnoten im

dritten Satz (Tempo di Menuetto J= 126), dass also der zweite

Satz der langsamere ist. Beethoven's Bezeichnung des ersten

Satzes der Symphonie in C-nioll, (Allegro con brio J = 108)

entkrattet auch eine Mittheilung Schindler's (Biogr., 1. Ausg.

S. 241), nach welcher Beethoven fur die ersten fiinf Takte

ein langsameres, namlich dieses Tempo: J
= 126, ungefahr

ein Andante con moto, festgesetzt habe. Beethoven wlirde

allos Zwanges im Zeitmasse; ein Tempo rubato im eigentlichsten Sinn

des Worts .... Seine alteren Freunde versicherten , dass ei* diese

Vortragsweise erst in den ersten Jahren seiner dritten Lebensperiode

[also in der Zoit nach Erfindung des Metronoms] angenommen. Vergl.

auch 3. Ausgabe von Schindler's Biographie II, 226 f.
;
Ries' Notizen

S. 106.

*) Bei der gar schnellen Bezeichnung des letztcn Satzes der vierten

Symphonie (Allegro ma non troppo J = 80) ist wohl ein Fehler an-

zunehuien.
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gewiss das wechselndo Tempo, wenn or e* Rowollt, bei dcr

Metronomisirung angegeben haben.

Von den von Beethoven metronomisirten Clavier-Couipo-

sitionen lasst sich nur die Senate Op. 10(5 namlmft msichcn.

.Wenn dieser Mangel flihlbar sein sollte, so kann die von

C. Czerny im vierton Theil seiner Pianoforte - Schule unter-

nommene Bezeichnung der Werke ftir Pianoforte mit nnd olmo

Begleitung einigermassen Ersatz bieten. Wenn jiuch nicbt

auf authentische Giiltigkeit, so kann diesc Bezeiclmung doch

Ansprueh auf einiges Vertraueu machcn, luimontlich bei dcn-

jenigen Werken, von denen wir wissen, dass C/erny sie ent-

weder von Beethoven spielen hcJrte odor unter seiner Leitung

studirte*). Czerny sagt (S. 35 u. 121), er luibe sich l)cstrobt,

nach seiner besten Erinnenmg iiberall (lurch den Mal/el'sclion

Metronom das Zeitmass zu bezeiclineii
,

welches Beethoven

selber zu nehmen pflegte. Wer C. Czerny i>or,sonlich ^ckunnt

hat
?
wer seine vorzliglich auf das Praktische gcrichtctc Natur

zu beobachten Gelegenlieit hatte, dcr wird ilun die FUhi^kcit.

sich ein geh5rtes Tempo fest einzupnigen, zugotnuit. und die

Sicherheit bemerkt haben, die er in dorartigcn, von tinssen

fassbaren musikalischen Dingen hatte.

Auch der Erfinder des Metronoms kmin als BeKoichncr

herangezogen werden. Beethoven hat bekanntlich iui Jahrc

1813 flir Malzel's Panhanuonikon 'cin inechanisclics Orchester,

aus 720 Pfeifen bestehend u. s. w.) ein Stuck Sclilaoht-Hym-

phonie (genauer : Sieges-8ymphonie) geschriel)cn
* *

;
. Spiitor

hat er das Stiick fur Orchester bearbeitet und in seine Sehhveht

bei Vittoria (Op. 91) aufgenommen, wo cs mit oinor vorgo-
setzten kurzen Einleitung von acht Takteu die zweito Abthci-

lung (oder Sieges-Symphonie) biklet. In dem Manuscript,

*) Zu diesen Werken gehiJren die Sonatcn Op. 1, Op. M Nr, 1

und 2, Op. 31 Nr. 2, Op. 101; das Andante dcr Somite Op. 2s ; dan
Trio Op. 97; die Concerto in C-dur, 0-moll, ft-dur und Ea-rtur; <l^

Phantasie mit Chor u. a. m,

I **) Vgl. Schindler's Biographie, :i. Aufl. I, 25; II, -ll
;

Th<mm-
tisches Verzeichniss der im Druck erschiencnon Werke Beethoven's

,

2, Aufl. S. 89,
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welclies die fur Mabel bestimmte Bearbeitung enthalt, finden

sich von fremder, aber oline Zweifel von Malzel's Hand fol-

gende, auch auf die Bearbeitung flir Orchester anwendbave

metronoinische oder vielmehr chronometrische*) Bezeichnungen :

beim Allegro con brio (Breitkopf und Hartersche Partitur

der Schlacht bei Vittoruu S. 49): J
= 128.

- Andante grazioso (Partitur S. 56): j
= 92.

Tempo di Menuetto moderate (Part. S. 65): j
= 96.

-
Allegro (Part. S, 68): j.

= 120.

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass diese Tempi nach

Beethoven's Angabe beigefltgt wurden.

*) Zur Zeit der Bezeiclmung (1813) hiess, was schon obcn bemerkt

wurdo, Malzol's Taktinesser noch Chronometer'. Die Scala des Chrono-

meters war aber ebenso wie die des spatcra Metronoms auf die Theilung

eincr Minute begriindet. Eine Bezeichnung nach der einen oder andern

]\[aschine ist also gleichbedeutend. Eiue Beschreibung des MalzeFschen

Clironometers findet man in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen

Zeitung voni Jahro 1813 S. 785 und in der Wiener Allgemeinen Musi-

kalisehcn Zeitung voin Jahre 1813 S. 623.
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Ein Stammbuch Beethoven's.

Vor einiger Zcit 1st ciu Staimubuch /urn Vorschoiii ge-

kommen*), in welches sich Froundo und Frouudhmon Beet-

hoven's kurz vor dossen Abreise von Bonn mic.h Wicn im

Jahre 1792 eingescbrieben babcn. Wir cntnclnnen ilnn, dass

Beethoven tun 1. November 1792 noch in Bonn war, und dass

an cliesem Tage seine Abreise ganz nahe bevorstand. Bcstiitigt

wird, dass Beethoven die Absicht hattc, nach Bonn zuriick VA\

kehren. Dagegen sind in einigon der eingoschriobeuen Deuk-

spriiclie Dinge berlihrt, die dor Aufldiintng le<lllrtlu, viol-

leicht aber auch anderwiirts Aufschluss geben koinicu. Die

eingezeichneten Namen sind grosstenthcils bekannt, /inu Tbcil

nicht. Dagegen vermisscn wir mehrere bekanuto Nainon.

Freund Koch hat das Buch vorn init eiiun- Zeiclmung

geziert. In der Mitte stehen die Worte: ))iueincn Freundenu.

Am untern Eande steht : Ludwig Beethoven
,
und au aiideru

Orten finden sich die Nanien Degenhardt und Kocb.

Um den Inhalt des Buches zu vergegemvslrtigcn , #enii#t

eine annahernd vollstandige Wiedergabc der Sprllchc, d. IK

eine Wiedergabe mit Weglassung einiger ganx glei(*bgillti{j;v.r

Stellen, wie solche als Ballast aueh in andern Stanunbiichern

vorkommen. Ich werde solche Stellon mit Punktcn
( /

bezeichnen. Ich numerire femor die Blatter und beginno:

I.

Wer ayes was cr tann

Erlaubt sich halt, und auch, wenn kein Gesctz ilui bindct,

Gegonwartig bcfindet os sich in dor Wiener Iloflwhliothok.
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Der Grtite grosses G-esetz in seinem Heraen nicht findet

Uncl war er Herr dor Welt mir ist er ein Tirann.

Der Himmel, mein Inniggeliebter,

knlipfte mit unauflb'slichem Band

unsere Herzen und nur der Tod

kann es trennen. Reich mir Deine

Bonn don 2X Sbr 1702. Hand
?
mein Tranter, und so zum

Lebensziel.

Dein Malchus*).
H.

Gehort die sUsse Harmonic, die in

Dem Saitcnspielo schlummert, seinem Kanfer,

Der cs mit taubein Ohr bewacht? ....

Bonn don itou obr Illre walire Freiuidin

1702. Wittib Koclr*).
Am Abend unsores

Abschiedos.

in.

Adi! der Sterblichen Frenclcn, sie gleidien den Bliitlien des

Lenzes,

Die cin spielendcr West sanft in den Wiesenbaeh weht,

Bonn den 24^ oktobor Ihre Frenndin Mariano Koch,
1792.

*) Karl August Freiherr von Malchus (spacer Graf von Marienstadt),

Privat-Secretair dos ostcrreichischcn Gcsandten am churfiirstlicheu Hofe,

Vorfasser oinos Werkos iibor Finanzwissenschaft. Vgl. Wogeler's Notizen

S. 50, 50, Nachtrag S. 15; Thayer's Beethovcn-Biographie I, 218.

**) Wittwo Koch, Besitzerin oines Wirthshauses am Markte in Bonn.

Sic hatte zwei T(5chtor und einon Sohn. Einc Tochter hiess Barbara

(spater Grafin Bcldcrbusch) 5
ihr Name kommt im Stammbuch nicht vor.

Die andere Tochter hiess Mariane
;

sie ist die Sclireiberin des nachsten

Blattes und soil spater an einen Universitats-Professor verheirathet ge-

wesen sein. Vielleicht ist der Schreiber des drittfolgenden Blattes, der

auch das Titelblatt gezcichnet hat, der Sohn. Vgl. Wegeler a. a. 0.

S. 56, 58; Thayer a. a. 0. S. 218; Allgemeine Musikalische Zeitung

1871, S. 266. Thayer nennt (I, 157) auch oinen Organisten Willi-

bald Koch.
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IV.

Prlife und walilc.

Bonn don 24*" im Rbor

1792, Rich tor *; .

V.

Die Unstcrl)lichkeit

1st cin grosser Gedankc,

1st ties Schweisses dcr Edlcru worth!

Die Wahrheit ist vorhanden fur dcu Weison,

Die Schonheit ftir ein fuhlend Hcrz.

[Mit einer Zoiohnung. 1

Bonn den 24 ten im Oktobor Deill Frcuild Koch.
1792.

.VI.

Prtife Alles imd das Gute bchalte.

So wandle liin du gutcr Jungc!

Und Gottes Segen gelic dir voran!

Nun ziehe hin! Scy Mcder stets

Und gut und wah-rl

Dann sollst du inich (und briich' anch allcs dir,

Und unsern trauten Kreis

Mit offnen Armen, wahrer Licbe

Auf deine Rltckkunft barren elni!

Bonn am 25t Mehieiu licbcn Bctthovcu
8hre 1792 -

glttckliehcu Reisc vou

ihn liebendeu Freuiulc

Job. Jos, Eichhoff*').

*) Wahrscheinlich (icr Hofohirurg Joh. Hwnrich Iticlitor. Vgl. All-

gemoine Musikalische Zeitung 1S71, S. 20.

**) Joh. Joseph Eichhof, churftirstlichor Muwlkoch, BpSitw Khoin-
schifffahrts -Director. Vgl. Allgcmoine Musifcalischci ftmcutttf a H. 0.
u. Thayer n, 410. In Doitors

1

Bcitragon zu 'J'haycr^ Bouthovcu winl

Boisiteor in I'ari u. M. w.
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VH.

[Seliattenriss eines schonen mannlichen Kopfes, wahr-

scheinlieh der des Grafen Waldstein, welcher das gegen-

liberstehende, folgende Blatt geschrieben hat.]

Lieber Beethoven.

Sie reisen itzt nach Wien zur Erfiillimg Ihrer so lange be-

strittenen Wiinsche. Mozart's-Genius trauert noch und beweinet

den Tod seines Zoglinges. Bei dein unerschopflichem Haydn
fand er Zuflucht, aber keine Beschaftigung ;

durch ihn wlinscht

cr noch einmal mit jemanden vereinigt zu werden. Durch

ummterbrochenen Fleiss erhalten Sie: Mozart's Geist aus

Haydn's Handen.
Bonn den 29* Octbr Ihr wahrer Freund Waldstein*).

1792.

IX.

Es bedarf nicht der Inschrift,

Dass wir, einer des andern, in Liebe gedenken:

Freundschaft grube mit Feursehrift

Dich niir tief, unausloschlich in's Herz; und wie wtird' ich

dich krankcn,

Dacht' ich anders von deinem gleichftihlendem Herze?

Ja, stats denk' ich mit Innbrunst

An dich Theurster! bald, wie du die Liebe, den Zorn und

die feinern Scherze,

Machtiger Meister der Tonkunst!

Leidenschaften nach Willktthr

Und mit Wahrheit der Saite entlockest, dass Feinde

Selbst dich schatzen; ich denk' mir

Bald, wie du vom berauschenden Beifall im traulichcn Kreise

der Freunde

Aufschnaufst. Bringst du ein Thranchen dem nahen uns

heiligen Tage,

*) Ferdinand Graf Waldstein, der bekannte Beschiitzor Beethoven's.

Vgl. Wegeler a. a. 0. S. 13 f.
; Thayer I, S. 229. Obiges Schreiben ist

auch veroffentlicht in ScMndler's Biographic I, 13,
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Dam gar denk ich mich mit dir

Am Ann wandelnd zimi Hiigel, der bisher deu Edleu barge

Unbesucbet vom Freund. Hier

Seufz' ich mit dir bis K hurt

Uiid erhorend iin liclitnen Gewandc lieruicder sieh schwingct.

Er komiut schwebcnd daher; stort

Das Todbliimchen auf, das bingebttcket ein Opfer der Trailer

ibni l)ringet.

Sieb, es ricbtet sieb auf. Das Epbeu ........

Bonn den 30" Sber 1 792. D e g c 11 ha r t
'

)
.

X.

Bestimmung des Mepscheu.

Weisbeit erkeunen, Sell on licit lichen.

Gutes wollen, das Beste tlum.

75
.... Deiik, auch icruu, Kuwoileu Deines

Bonn den 3()te" October '

- , . . , , f , .

wahreu aufnelitigeu b reuudes II e i u r.

|
Mit eiuer Zeiclmuug uebat Struve tins Regensburg, hi Hussiscli

Symbol.] Kaiserl. Dienston.

XI.

Freundscbaft mit dein Guteu

Wacbset wic dcr Abendschatteu,

Bis des Lebeiis Soiine sinkt.

(Honlor.J

Boim den 1. November Ibre wahre Freuudiii K loo it ore
1792.

*} Violleicht Job. Anton Degonhard, Wachtuchrcibor Jim (

inent zu Bonn. Beethoven schrieb am 23. August 1702 fiir

Degoiihartlift ein (ungedrncktes) Stiiclc fiir zweiFHJton. V%\.

Musikalische Zoitung a. a. 0.
; Thayer I, 2ii3. Wer ina^ dor

bene Freund Beethoven's und Degenhart's sein? (Kii^(jl^en?

Wcgeler S. 59; Thayer S. 137, 140, 21<), 227,)

**) Eleonore von Breuning wurde spatcr die (^attin

Beethoven schickte ihr Briefe und Musikalien von Wien auH,
ihr auch ein Heft Variationen. Vgl. We^olev a. a. <). S. 10, 54 if.
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XII.

rfieh! es winkct, o Freund, lange dir Albion.

Hieh den schattigen Hain, den es dem Hanger beut.

Eile denn ungesllinnet

Ueber die flutende See,

Wo ein schtoerer Hain bent seine Scliatten dir,

Und so freundlich die Hand reichet ein Barde dar.

Der von unsren G-efilden

Floli' anch in Albions Sclmtz.

Dort ertone deiu Lied stark und des Sieges voll

Halle wild durcli den Hain, iiber das SeegewttliL

Hin in jene Gefilde,

Denen dn freiulig entflobst.

Bonn, i. 9bre 1792. Denk an deiuen Freuiid

Ed, Breuniug

xm.

Handle, die Wisseiiscliaft, sie nnr, inuclite nie Glttckliche.

Bonn, den l tc>n
t)

1** 1792. Dein Freund P. J.

*) Die Untersclirift 1st liinsichtlicli des Vornamcns zweiielhaft.

Stsitt Ed. ksinn man {inch E. v. losen. Riithsclhaft ist der Inhalt

des Gedichtes. Wollte denn Beethoven nach England reisen? Und
wer war der Bardo, der vom E,hein nach Albionft zog? Vielleicht

dachto der Schroibor an den Geiger J. P. Salomon, ein gebomer Bonner,

der damals in London lebtc und der auch J. Haydn znr Reise nach

England vcranlasst hatte. Ncefe theilt in der Berliner Musikaliachon

Zoitung vora 20. Octbr. 1793 mit, dass Haydn bei seiner zweiten Reise

nach London Beethoven mitnolimen wollte. Vielleiclit war das schon

erne beschlossene Sache, als Beethoven noch in Bonn war.

**) P. J. Eiliinder hiess ein Sacristan an der churfurstlichen Hof-

kapelle. Vgl. Allgemeino Mnsikalische Zoitung 1S71, S. 260. Deiters

erwiihnt in Thayer's Beethoven 1, H5 einen Eilender, nachher Notar.
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XIV.

Freund, wenn einst bei stiller Mittcrnacht.

Fern von uns, der Tonkunst Zaubennaclit

Dicli in sanfte Phantasien scnkt,

Hochgeflihl dein Wesen ganz durcbbebt,

Mozaifs Genius dich iiberschwebt

Uncl dir lachelnd scinen Bcifall schenkt.

Wenn der Einklang schon gewahlter Tone

Dann dein Herz erfreut o lass das scbone

Einst so gut gestiminter Freimdscliaft dicli nodi freun.

Denk der Fernen, Guten Kouiuist du einst /urilcke.

(Froh sehn \vir entgegen diesein Augonblicko)

\vie wollen wir uns Herz an Herz dann vvicder frcuu.

Bonn den 1 ten Oct. J . J . r C V 1 1

1792. Arat.

Ihr Vcrebrcr nnd Freund

XV.

Hagen Sic ilnn, dass er fur die Triiiuue seiner Ju^cm!

Soil Acbtnug tragen ;
wenn er Mann sein wird.

Nicbt offnen soil dem todtenden Insekte

Geriihmter besserer Vernunft das Her/

Der zarten Gotterblunie dass er niclit

Bonn den l^" 9vembro Dein Freund Klemmor 4

')

J792.

*) Crevelt, dor Arzt, wird enviilmt boi Wo^(^ler a. u. 0. S. r>i),

Tliftyer a. a. 0. S. 219. Pas Datum (1. Octbr.) ist wohl du Schivib-

fehler. Man kann nicht annehmon, dass daw Stannnbuch lan#u vor dcni

24. October, an welchem Tage sich Fround Koch ohiHchriob, ftsrti^ ^(<-

worden sci.

**) Jakob Klcmmor hioss ein Untor-Borcitcr in (Ur churfiirHtlich(

Beitbahn, Vgl. Allgomcinc Musikalischc Zcitung a. a. 0.
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Beethoven und Weissenbach,

Alois Weissenbach, der Verfasser des Textes zu der YOU

Beethoven fur den Wiener Congress i. J. 1814 coniponirten

Cantate Der glorreiche Augenblick (Op. 136), machte sich

im August oder September 1814 von seinem Wohnorte Salz-

burg auf nach Wien aus reiner Lust wie er sagt zu

schauen vor allem die kronentragenden Haupter alle, die sich

hier zusammenfinden, und die Festlichkeiten, die ihnen-beim

Congress bereitet wiirden. In Wien machte er die personliche

Bekanntschaft Beethoven's. Weissenbach hat die Erlebnisse

und Erinnerungen seiner Reise in einem Buche niedergelegt,

welches i. J. 1816 in Wien herauskam unter dem Titel:

Meinc lleise zum Congress. Wahrheit und Dichtung. Von

JJr. A. Weissenbach . In diesem Buche komiut ein liber

Beethoven liandelnder Abschnitt vor
?

der der Aufbewahrung
werth ist.

Was dieser Abschnitt bietet, ist nicht geeignet, das Ma-

terial zu einer Biographic Beethoven's urn bisher unbekannte

Diitu sonderlich zu bereichern. Weissenbach schreibt auch

nicht tiber Beethoven den Coiuponisten; er schreibt haupt-

wachlicli liber Beethoven den Meuschen. Er schildert seine

Pcrsihilichkeit; er giebt, wie er es nennt, charakteristisehe

ZUge Beethoven's
;

darunter siutl aber 2iige, die portratartig

W A + + aliftl* tn Ra^Tin^antona
*

10
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wirken und die unwillk.iirlich an gewisse, ziemlich aus gleicher

Zeit stammende Bildnisse Beethoven's erinnem. Wir denken

dabei gerne an den Kupferstich nach Letronne's Zeichnung aus

dem Jalire 1814 und an Schimon's Oelgeimilde aus deni

Jahre J819. Fordern wir nun bei solchen Schilderungcn vor

alien Dingen Wahrheit in Bezug auf den Gegenstaud, so

raurnen wir docli gerne ein, dass wir liberal!, wo das Aeussere

eines Mensclien nicht nur an sich, sondern auch als Ausdruck

eines Inneren aufzufasscn 1st, angewiesen sind auf das Auf-

iassungsvermogen des Darstellenden, und dass wir da, nicht

nur bildlich, sondern auch wirklich, das Auge eines Andern

brauchen, urn selbst zu sehen. Wie bei andern Zeitgenossen

Beethoven's, die mit ihni verkehrt und liber ihn geschrieben

haben, so werdeu wir auch bei dem Verfasser der chamkte-

ristischen Ztige cc die Schranken zu berllcksichtigen haben, liber

welche hinaus das leibliche und geistigc menseliliehe Auge
nicht reicht. Urn nun einen Standpunkt zu gewinncii, von

dem aus die erwiihnte Mittheilung aufzufassen ist, muss Eiiiiges

zur Biographie und Charakteristik ihres Verfassers vorgebracht

warden, wobei wir denn so viel als moglich dessen eigeiic

Worte und das oben genannte Buch gcbrauchen wcrclcn.

Alois Weissenbach, geboren 1766 zu Telfs ini Ober-lnn-

thal in Tyrol, begann seine Studien in Klosternw, widinetc

sich der Chirurgio und erhielt seine Ausbilduug in dor incdi-

cinisch-chirurgischen Josephs -Akademic in Wicn, wo uuter

Anderen Johann Adam Schmidt (der Arat Beethoven's, dem das

Trio Op. 38 gewidinet ist) sein Lehrer war. Im Jahre 1788

trat er als Unterarzt in die k. k. ostcrreichische Annec, war
im Ttirkenkriege und spater iin Franzosenkricge bei der Be-

lagemng von Schabacz, bei Belgrad, Novi, Bcrbir, Valen-

ciennes, Mastriclit u. s. w. Im Jahre 1804 verliess cr als

Oberarzt die osterreichische Arniee und ging nach Salzburg,
wo er 1821 als Doctor der Medicin, Professor der Chirurgie
und Ober-Wundarzt des St. Johanncs-Spitals starb. Nebcnbei

beschaftigte er sich mit schriftstellerischen Arbeitou. Naiuhatt

lassen sich machen einige dramatische Workc und cine Anxahl

Gedichte, die theils patriotischcii luhalts siml, theils tlem Oe-
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biet <ler beschreibenden Poesie angehoren. Sehen wir nun.

dass Weissenbach bei einem nicht unbewegten Leben wobl in

der Lage war, fremde Bildungs-Eleniente in sich aufzunelimen,
so konnen wir auf der andereu Seite docli wahrnehnien, dass

or die Scholle, die ihn geboren, nirgends verleugnet. Er ist

em Lobredner der tyrolisclien Mundart, hebt die Bedeutsam-

keit des Joliltons liervor und spricht mit Vorliebe von der

Volkspoesie seines Heimathlandes, von den Passions- und welt-

liclien Spielen herab bis zu den kurzen Liedern, die man im

Salzburgischen Sclmatter- oder Hteghllpfer nennt. Die Erzieliung

in den Klostern bat aucb nachgewirkt. In den herrlicben

vStiftern Oesterreicbs sagt er haben sich Welt und Kloster

wecbselseitig nicbt aufgehoben, sondern einander organiseb ein-

gebildet. Wissenscbaft, Literatur und Kunst grussen uns von

den Altaren, von den Wanden und Gewolben der Kirche,

Bibliotheken berab, und aus deni Gemttthe und Worte der

Keligiosen. Zlichtigkeit der Sitte, der Kede und Geberde bat

sicb in diese geweibten Hallen gefliichtet. Und wo fande das

besehauliche Leben
,

das die Wissenschaft in der hocbsten

Potenz fordert, eine beimatblicbere Statte? Wo das junge,

uberbaupt das menschliche Genilitli, das sicli der Weibe der

b()beren Bildung binzugeben bestimmt wird
:
eine gedeihlicbere

Abgeschiedenheit von den irdisclien Beiiibrungen ,
als in der

Mitte dieser Kreise? Und ich mocbte es gerade jetzt in die

Welt bineinrufen, und in die bohe Versammlung ,
welclie die

umgeworfene Weltkugel wieder auf ihren Rubepunkt zu stellen

zusammentritt : der alte heilige Glaube muss wieder erstehen

in dem Menscbengeschlechte ,
wenn es selig werden soil bier

und dort. Wir cntnelimen diesen Zeilen, dass Weissenbacb

eines der theuersten Gttter, welclies die deutsche Gescbicbte

kennt, nicbt tbeilbaftig geworden war. Andererseits geht aus

andern Aeusserungen hervor. dass er ein starker Patriot, ein

Feind alles fremdlandischen Wesens und seiner Gesinnung

iiach ganz der Mann war, den Text zu einer Congress-Cantate

zu scbreiben. Napoleon nennt er den Leichentreter, den

Wlithericb . Als der Kaiser von Russland und der Ktfnig

vou Preusseu (25. September 1814) in Wien einziehen und
10*
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der Kaiser von Oesterreich ihnen entgegen fahrt, schreibt er:

Die Sonne gelit den Dioskuren entgegen. Weit hinab ver-

folgten alle Blicke den schimmernden Zug. Mein Herz ging

nocli welter mit, als der Blick Aller; es war dabei, als die

sechs Anne, die den Weltball aus dem Blutnieer herausgezogen

batten, die drei Polarsterne Europas durcli ihren Ring gehen
liessen. Der Kanonenschuss verkttndigte die senhehren Augen-

blick; mein Herz feierte ihn rnit dieseni Gebete: Gott der

Welt! sieli und liore die Volker alle, die jetzt auf die drei

Herzen schauen, die da aneinander sclilagen! Alle haben sie

ihr G-ut und Blut auf diesen Dreier eingesetzt; sie lioffcn

Alle u. s. w.

Mit diesen Ausztigen mag es genug sein. Wir sehcn in

Weissenbach eineu Mann, der mit eineni lebhaften Greflilil filr

Natur und Kunst begabt, durch aussere Einfliisse aber in die

Sebranken einer englierzigen Weltanscbauung gcbannt ist
?
und

der die unversobnbaren Gregensatze, welebc ibin das Leben

zufitlirt, init ZaMgkeit festlililt und pflegt. Es ist also begrcif-

liehj dags, wenn er von seiner arztlichcn Tbiitigkeit zur Poesie

und zu scbriftstellerischen Arbeiten fltichtet, er leicbt in cinen

ftilschen Enthusiasinus
,

in eine gewaltsanie Ausdrucksweise

geratli und schwlilstig oder gespreizt wird. Da ist es nun

merkwiirdig, dass das, was er liber Beethoven schreibt, von
solchen Eigenschaften ziemlich frei ist und, den moisten nn-
deru Abschnittcn seines Bucbes gegcnlil)er, sich durch gn'isserc

Klarbcit, durch mehr Ruhe und Objectivitilt in der Darstelhmg
auszeichnet. Es sclieint, dass Beethoven ihn gauss in Ausj)rucb

uahm, und dass es ihm ging wie nuinchen Menschca, die,

wenn sie sich selbst tiberhissen sind, gar leicht cloni Verstande
den Laufpass geben, kommen sie aber in Gesellschaft oder
tritt ihnen etwas Keales, Bedeutcndes entgegen, wofoii ihre

fttnf Sinne beisaiunien haben. KSollte sich dennocli iu deiu
nun folgenden Ausznge irgencl eiue selhBtgofiillige GoBprciztheit

zeigen, so mogc man sie nicht dem Mciischcn, Hondorn dem
Autor zuschreiben.

Weissenbach horte (mu 20. oder 2(5. September ISM) im
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Karntnerthorth eater Beethoven's Ficlelio und schreibt nach

einer Schilderung cler einpfangenen Eindrlicke welter*):

Ganz von der Heniielikeit des schopferischen Genius dieser

Musik erfullt, .ging ich mit dem festen Entschluss aus dem
Theater nach Ha,use, niclit aus Wien wegzugehen, ohne die per-

sonliche Bekanntschaft eines also ausgezeichneten Menschen ge-
macht zu haben; und sonderbar genug! als ich nach Hause kam,
fand ich Beethoven's Besuch-Karte auf dem Tische mit einer

herzlichen Einladung, den Kaifee morgen bei ihui zu nehmen.

Und ich trank den Kaffee mit ihm, und semen Kuss und

Handedruck empfing ich! Ja, ich habe den Stolz, offentlich

sagen zu dltrfen : Beethoven hat mich mit dem Zutrauen seines

Herzens beehrt. Ich weiss nicht, ob diese Blatter je in seine

Hande konimen werden
;

er wird sie (ich kenn7

ihn und weiss,

wie sehr er auf sich selbst beruht) sogar nicht inehr lesen,

wenn er erfahrt, dass sie seinen Namen lobend oder tadelnd

aussprechen. Aber sein Name gehort nicht ihm allein mehr,

er gehort dem Jahrhundert an, und die Nachwelt fordert von

der Mitwelt das Bild ihrer Herrlichen. Ich glaube in die

*) In dem folgenden Auszuge siud einigc Stellen, die nur Abschwei-

fungen sincl und nicht zur Sache geht>ren, weggelassen worden. Aus

demselben Grunde konnte das Gedicht ani Schluss verkiirzt gegobon
und das, was Weissenbach liber don aufgefiilirten Fidelio schreibt,

iibergangen werden. Als Ersatz moge hier des Urtheils eines Anderen

gcdacht werden, Wenzel Johann Tomaschek aus Prag, wolchor 1S14

(ziomlicli gleichzeitig mit Weissenbach) im Karntnerthortheater don

Fideliott horte, hat iiber die aufgefiihrte Oper geschrieben und sein Ur-

thcil ungefahr 30 Jahre spater in der Libussa (v. J. 1810) drucken

lassen. Darin komrnt folgende sonderbare Stelle vor: Wiirde Beethoven

als JUngling noch mehr liber sich gewacht, und sich von jeder Ueber-

schatzung fern gehalten haben, so wa"re er des Mangelhaften an seiner

lUldung bald inne geworden, er hatte gewiss ernstlich daran gedacht,

durch Nachliolung des bis dahin Versaumten seinem ubergrosseu Genie

einen feineren Schliff zu geben, wodurch seine Werko bei ilirom oft

riesigen Bau inancher Unzier entgangen waren. Er hatte das wunder-

schOne Duett zwischcn dem Kerkenncister und Fidelio im Beisein des

vor Schwache in Schlaf gesunkenen Florestan, wo Alles gerauschlos,

damit er nicht aufgeweckt werde, vor sich gehen muss, gewiss

anders aufgofasst u. s. w.
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Natur mcinot* Gcweihten geschaut und charakteristischc Ziigc

erfasst zu haben.

Beethoven's Korper hat cine Riistigkeit nnd Derhhoit, wie

sie sonst nieht der Segen ausgezeichneter Geister sind. Aus

seinem Antlitze scliaut Er heraus. Hat Gall, der Kranioskop,

die Provinzen des Geistes auf dem Schadelbogeu und -Bodcn

riehtig aufgenommen . so ist das mnsikalische Geuie an Beet-

hoven's Kopf mit den Handen zu greifen*). Die Kltstigkeit

seines Korpers jedoch ist nur seinem Fleische und semen

Knochen eingegossen; sein Nervensystem ist reizbar iiu hoch-

sten Grade und krankelnd sogar. Wie wehe hat es mir oft

gethan, in diesem Organisnuis der Harmonie die Saiten des

Geistes so leicht abspringen und verstimmlbar zu sehen. Er

hat einmal einen furchtbaren Typhus bestandeu; von dieser

Zeit an datirt sich der Verfall seines Ncrvensystems ,
und

wahrscheinlich auch der ihm so peinliche Verfall des Gchors w ).

Oft und lange hab' ich dariiber mit ihm gesprochen: OR ist

mehr ein Unglitck flir ihn als ftlr die Welt. Bedeutsani ist

es jedoch, dass er vor der Erkraukung untibcrtrcfflich xart-

und feinhorig war und class er auch jetzt noch alien Uebellaut

schmerzlich empfindet; wahrscheinlich daruni, weil er sclhst

nur der Wohllaut ist. Uebrigens ist die Ertodtung dieses

hohen Sinnes von einer andern Seite klaglich filr ihn, Die

Natur hat ihn ohnehin nur durch zartc und sparsamc Fiiden

mit der Welt in Beruhrung gesetzt; der Mangel des Gehor-

sinns isolirt ihn noch mehr, wodurch dann er auch noch mehr

auf sich zuruekgewiesen und in die Nothwendigkeit goclrKngt

*) An einer anderen Stclle (S. 233) boincrkt Weisaeubticli, <liiK

in seinen ersten Vorlcsungen ubor ScliJidellehrc, clio or in Wic.n ^elutltcn,

Mozart's Schltdcl mit dem Kopf der Nttohti^all ver^licheu Iwlw. Boct-

hoven m5chte ich sagt Weissenbach den Passer Mlitttriw ncnucin,

nicht nur weil er iillein zieht, sonclern auch woil er oitizi^ ist (mitliin

sot et solitarim}. Die Lercho ist Joseph Haydn. Sie singt nur <loto

machtiger und siisser, jo nalier sie dem Himmel k<muut.

**) In welclie Zeit diese Knmkhoit fiillt, iat ungewiss, Ucothoven

war mehrraals krank. Vgl. Thayor's Biographiis Bd. II, S. IS, <jj, 251,

und Schindler's Biographic, Bd. I, S. 85.
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wird, den ewig heitern Genius (lev Kunst von clem hypo-
chondrischen Hunde anbellen zu lassen. Sein Cliarakter ent-

spricht ganz der Herrlichkeit seines Talents. Nie ist mir in

meinem Leben ein kindlichertfs Gemlith in Gesellschaft von

so kraftigem und trotzigem Willen begegnet. Inniglich hangt
es an allem Guten und Schftnen durch einen angebornen Trieb,

der weit alle Bildung liberspringt. In dieser Hinsiclit haben

mich oft Aeusserungen dieses Geiniiths wahrhaft entzuckt.

Entheiligung dessen, was es liebt und ehrt, durch Gesinnung,

Wort und Werk kann es zu Zorn, Wehre und auch Thranen

bringen. Darum ist es mit der gemeinen Welt auf ewig zer-

fallen. Ftir das moralische Recht ist es so heiss erglllht, dass

es sich dem niclit freundlich inehr zuzuwenden vermag, an

dem es eine bose Befleckung erschauen hat mlissen. Nichts

in der Welt, keine irdische Hoheit, nicht Reichthum, Rang
und Stand bestechen es

;
ich kSnnte hier von Beispielen reden,

deren Zeuge ich gewesen bin. Diese hohe Reizbarkeit des

Gemtiths und der machtige Trieb des Kunstgenius in ib*o.

machen sein Gltick und sein Unglttck aus. Ich brauche wohl

nicht zu bemerken, dass das Geld keinen andern Werth fur

ihn hat, als den der Nothwendigkeit. Nie weiss er, wieviel

er bedarf und wieviel er hingiebt. Er k5nnte reich sein oder

reich werden, umgab' ihn nur ein Aug' und ein Herz, das

liebend auf ihn sahe und redlich init ihm theilte. So sehr

ihn also sein Humor vor der Welt warnt und davon wegtreibt,

so giebt ihn doch in vielen Fallen die Unschuld des Genauthes

bosen Streichen preis. Er hat mit seinem Lose durch bittere

Erfahrungen hindurch mlissen; aber so sehr ist seine Natur

abgewendet von allem Getriebe der Welt, unerfahren darin

und aller Sorge ledig, dass er in alle Tlicke derselben wie

ein Kind arglos und unbefangen hineinlachelt.

Dieses Gemiith hat jedoch nicht weniger Tiefe als Kind-

lichkeit. Seine Ansichten von dem Wesen, den Forinen, den

Gesetzen der Musik, ihren Beziehungen zu der Dichtkunst,

zum Herzen u. s. w. haben nicht weniger das Geprage der
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Originalitat, als sein Tonsatz *) . Sie sind bei ihm im wahrstcn

Sinne eingebome Ideen, nicht einstudirte Aphorisnien. Ich

weiss
7

dass Goethe, dessen perscmliclie Bokanntsehaft er in

Karlsbad [Teplitz?] machte, ilm auch von dieser Seite scliatzcn

gelernt hat.

In Hinsiclit auf die Sitnde der Lust ist er unbcfleckt,

dass er wohl Burger's Lied von der Manneskratt alien Mnn-

nern der Hmipt- und Residenzstadt zurnfen kmm. Seine

sogenannte Weltsitte hat man als roh ausgeschricn, wahrschein-

lich darum, well er seinen Genius nicht bcini Tanzmeister

geholt und ihn nicht den Grossen in die Yoraimmor schickt,

weil __ er sein will, der er ist. Uebrigens wircl cs wohl

auf die Nachwelt kommen
,

dass diesen Meister die Zeit er-

kannt, und die Besten geelirt haben. Ich nennc cinen seiner

Schiller, der fur alle gelten mag: Erzherzog Rudolph von

Oesterreich. Imrner spricht Beethoven diesen Naincn mit kind-

licher Verehrung, wie keinen anderen aus. Von den GroflHon,

i deren Keelson er in frtiheren Jahren mehr gewcson, nahni

er einen Vertrauten in seine Zurttckgezogcnheit mit: den Gnifcn

Lichnowsky (Moritz Graf Lichnowsky) ,
cinen Edlcn in der

edelsten Bedeutung. Sie lieben sich und crwUrmon sich beide

an dem ewig heissen Busen der Kunst.

Seine Lebensweise, insoferne dabei auf die Einthcilung

der Tagesstunden ,
an die Abfertigung der Bediirfnisse und

*) Ohne Zweifel war zwischen Beethoven und Weissonhach <li(^ Rode

ttber den Text zur Cantate (Der glorreiche Augenblick<f), mit deren

Composition Beethoven z\i jener Zoit beschiiftigt war. Schin<ller , der

Augenzeuge sein konnte, erzahlt (Biogr, I, J
(

J9) : Beethoven habc den

Entschluss, die Cantate in Musik zu setzen, eincn heroischcn f?(i-

nannt, weil die Versification schlechterdings einer musikalisc.hen Bear-

beitung cntgegen war. Nachdem er selber (Beethoven) im Vereino mit

dem Dichter daran geandert und gefeilt, der Ictztere aber nur

verbc5ssert hatte, ward das Gedicht dem Karl Bernard z

Uoberarbeitung ^egeben. Vielleicht sind m Folge diosor Ueberarboitung
die im Autograph und in den Ausgaben stehonden fehlerhaften Worto
im Schlusschor der Cantate : Vindobona! Dir'und Gluck entHtttud<*n.

Die Worte mtissen nach dem bei der <^rsten Auffiihrung aungegebonen
Textblatt lauten: Vindobona! Heil und Gltick.
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GescMfte gedacht wird, ist allerdings etwas regellos. Von

der Zeit scheint er kaum eine andere Notiz zu nehmen, als

die ihm die Sonne oder die Sterne mittheilen. Diese Regel-

losigkeit erreicht den hochsten G-rad in der Zeit der Production.

Da ist er oft rnelirere Tage abwesend vom Hause, ohne dass

man weiss, wohin er gegangen. Ich schrieb ihm bei solcher

Gelegenheit folgendes Lied auf die Thlire :

Wo ist er, sagt mir, hingegangen,

Der Meister hoher Ton* und Lieder?

Die Thiir ist zu drei Tage schon,

Ich hore nicht der Saiten Ton,

Der sonst die Kommenden empfangen;

Er ist nicht da! er ist davon!

Die Stiege ruf ich auf und nieder :

Wo ist der Meister hin der Lieder?

Schon dreimal komm' ich anzufrageii :

Wo ist er hin? Wann kommt er wiccler?

Ach ! ist er zu den Sternen hin,

In's Reich der ew'gen Harmonien?

Der Diener weiss nur das zu sagen:

seiet nicht besorgt um ihn.

Er gehet fort, und kehret wieder,

Und bringet stisse TOn' und Lieder.

Wo ist das schOne Land gclegen? u. s. w.



XXIX.

Generalbass und Oompositionslehre betreffende Handschriften

Beethoven's und J, K. v. Seyfried's Buch Ludwig van Beetho-

ven's Studien im Generalbasse, Oontrapuncte n, s, w.

Das genannte, i. J. 1832 bei Tobias Haslingev in Wicn
erschienene Buch hat sehr verschiedene Ansieliten und Urthcilc

hervorgemfen. Auf der einen Seite wurdc cs als cin authen-

tisches Werk glaubig hingenommen; anf der andem al)er fiir

ein untergeschobenes, jeder antlientischen Vorlage eutbehreu-

des Werk erkliit Beide Ausichten sind falscli. Sicher kann

das Buch keineii Anspruch auf Authenticitat machon; abcr

eben so sicher 1st, dass bei der Abfassimg authentischc Vor-

lagen benutzt wurden. Wie nun die Autlienticitiit (lev Vor-

lagen mit der Duauthenticitiit des Buchcs zusanuucnhiiiigt,

das soil hier gezeigt werdeu.

Bei der Versteigerung des inusikalisclieu Nachlasscs Beet-

hoven's im November 1827 kamen unter Nr. 149 des Lieita-

tions-Verzeichnisses zum Verkauf : Contraimnktichc AiifwUtzo,
5 Pakete. Kaufer derselbeu war Tobias Haslingcr in Wieii,

der sie fur 74 Gulden erstand. Diese ^contnipunktiKchcn Auf-

sMzecc wurden Seyfried zur Bearbeituug fibergcbcii. uiul das

Ergebniss seiner Bearbeitung war das von ilnn hcraus^c^ebonc,
oben augefiihrte Buch. Dies geht nicbt nur aim cini^en No-
tizen in dem bei T. Haslinger erschienenen allgoiueincu nmi-
kalischen Anzeiger (v. J. 1829 und 1830) i), aw Jterfohten in

J

)
Der aUgemoino musikalische Auzoigor. vom 11. April lS2i) borioh-

tot: >Die HUB Beethoven's Nachlass kituilich au sich gobraehtou rcich-
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der Leipziger allgcmcinen musikalischen Zeitung ^Bd. XXX
8. 27, Bd. XXXII, S. 297, Bd. XXXV, S. 101), aus der von

1. Juli 1830 datirten ytibscriptions-Anzeigc des Verlegers T
Haslinger u. s. w. hervor, sondera Seyfried sagt es auch selbst

Zu verweisen ist deshalb anf Seite 5 und 43 des Anhangi
der Studien, auf Seyfried's Vorwort. Titel u. s. w. 1

). AL
Tobias Haslinger start), erbte dessen fcJohn, Carl Haslinger
die contrapunktischen Aufsatze. Jetzt sind sie im Besitz de]

Wittwe des Letztgenannten ,
Frau Josephine Haslinger. Die

Handschriften, aus denen Seyiried sein Buch zusammenstellte.

sind also noch vorhanden. Es sind sogar noch die fiinf Um-

schlagbogen von der Auction her vorhanden 2
]. Der einzige

Unterschied gegen frtther besteht darin, dass die Saminlung

gegenwartig etwas weniger vollstandig ist, als vor 40 Jahren,

Es fehlen hier und da Blatter, die fiither vorhanden waren.

Dieser Abgang kann jedoch auf das Ergebniss unserer Arbeil

keinen wesentlichen Einfluss haben. Ich werde nun liber die

vorhandenen Handschriften, deren genaue Durchsicht die Be-

sitzer in entgegenkommendster Weise ermSglichten, eingehend

berichten, und, wo es u()thig oder rathsam ist, Auszlige daraus

bringen. Es wird sich dann zeigen, wie Seyfried bei seiner

Bearbeitung zu Werke ging.

baltigen Materialieu zum Studium der Composition und des Contrapunk-
tcs (bestehend in 5 Piicken Handschriften Beethoven's und seines Leh-

rers Albrechtsberger) hatte der hiesige Musikverleger Haslinger bereits

vor geraumer Zeit dem Hrn. Capellmeister Ritter von Seyfried zur Aus-

arbeitung zum Behufe der offentlichen Herausgabe derselben iiber-

gcbon u. s. w. Ani 9. Jauuar 1S30 wird mitgetheilt, dass das Un-

ternehmen zieinlich weit vorgeriickt, und die ganzliche Vollendung noch

iin gegenwartigen Jahre zu hoffen sei u. s. w. Spatere Notizen spre-

chen von einer Verzogerung des Druckes.
!

) Selbstverstandlich kann bei den Citaten und Verweisungen aui

Seyfried's Buch nur die Wiener Ausgabe gebraucht werden.
2

)
Die fiinf Umschlagbogen haben folgende fiinf Aufschriften : Con-

trapunktische Aufsatze, inanches wahrscheinlich Original. Nr. 149.

Uebungcn im Contrapunkt mit eigenhandigen Zusatzen von Beethoven. <

Beethoven's Materialicn zum Contrapunkt. Fugirte und contra-

punktische Aufsatze. Aiifsiitze fiber Fuge.
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Die vorliegende Sammlimg contrapunktischer Autpatzc

ist grosstentheils von Beethoven's, kleinstentheils von anderer

Hand geschrieben. Sie besteht aus mehreren Heften, aus vie-

len losen, theils zusaminengehOrenden Bogen uncl Bl&ttern,

und uuifasst zusammen ungefahr 600 Seiten in Folio.

Hir Inhalt betrifft aber niclit nur Contrapunkt, sondern

anch andere Gegenstande der Coinpositionslehre ,
z. B. Gene-

ralbass, Fuge u. s. w. Urn Uberall eine Vergleicliung mit Sey-

fried's Buch zu emiBglichen oder zu erleichtern, ist es noting,

die Schrifteu nach Flichern zu ordnen, und sie in dcr JRcihcu-

folge s
wie sie die Saclie und die Eintbeilung der Composi-

tionslehre mit sich bringt, zu betrachten. Wir nelirucn also

zuerst den Generalbass vor.

Ueber Generalbass oder Harmonielekre bandeln drci

Hefte. Sie sind durchgangig von Beethoven's Hand auf liniir-

tem Notenpapier in Querformat (init 1 6 Systemen auf der Hcite)

gesehrieben. Nach ihrer ganzen ausseren Beschaffenhcit (Pa-

pier, Heftung ? Einfassung u. s. w.) zu urtlieilen, wurden sie

ziemlich zu einer und derselben Zeit gesclirieben. Ein Heft,

welehes 44 niclit paginirte Seiten umfasst
?

ist liberschricben :

Materialien zuin Generalbass. Eine ahnliche oder ontflprc-

chende Ueberschrift fehlt bei den andern Heften. Man ist

daher geneigt, jenes fiir das zuerst geseliriebene Heft und fur

dasjenige zu halten, welches von den dreien den Anfiuig imicbon

sollte. Das andere Heft umfiisst 20 Seiten und ist pagiuirt

von \ bis 20. Das dritte Heft zahlt 22 Seiten, von wclchcn

nur die beiden ersten mit 23 uncl 24 beziffert sind. DIOKC

beiden Hefte gehSren zusammen. Wir nebmon nun das erst-

erwahnte Heft vor und scbreiben die ersten Seiten der I land-

schrift Beethoven's wortlich nach, jedoch mit Ausnalirne der

Notenbeispiele, welche, wie sich spiiter zeigen wird, ttbcrgangen
werden konnen. Beethoven schreibt:

Materialieii zum Geiieralbass,

Alle vorkouuncnde Zeichen
,

welche die Bogloituug aiig<thcn,

heissen Signatiircn. In torva lien. [Folgt eine Tabclht dorsclbcn

von der reincn Prime bis zur ubermiissigeii None.] Die Decimcn, Un-
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decimen und Terzdecimen sind in Absicht auf ihren Sfcandort nichts an-

ders als Octaven von der 3., 4 te und 6te
. Sie werden durch 10, II,

12 1
) angedeutet und kommen mehr der Melodie wegen als der Har-

monic zum Vorschein. [Folgen 5 Beispiele.] Wenn bei den Intervallen

Versetzungszeichen vorkommen, welche beim System nicht vorgezeich-

net sind, so wird's besonders angedeutet. Das Intervall 1st nattliiich

gross, wenn es so 1st, wie anfangs beim System vorgezeichnet, zufallig

gross aber wird's durch die neu hinzugeftigten Versetzungen. Ein

Strich durch die Ziffer, oder ein $ darneben erhoht urn einen halben

Ton. [Folgen 2 Beispiele.] Ein
J? durch die Ziffer oder dabei ernie-

drigt das Intervall um einen halben Ton. [Folgen 2 Beispiele.] Ein
ty

durch die Ziffer oder darneben setzt das Intervall in seinen natiirlichen

Platz. [Folgen 2 Beispiele.] Zwei Striche, zwei $ oder ein einfaches X

durch die Ziffer oder dabei erhohen um einen ganzen Ton. [Folgen 3

Beispiele.] Bei den Been um einen ganzen Ton tiefer das Intervall zu

erniedrigen zwei bb der e& grosses [?. [Folgen 2 Beispiele.] Die

Zeichen der Wiederherstellung sind
fy fy$

nach der doppelten Versetzung.

Einige setzen auch in der Zerstreuung zuweilen Bee und Striche durch

die Ziffern, statt des Bequadrats oder viereckichten Be
Jj

z. B. [Fol-

gen 5 Beispiele.] Von der falschen 5te auch von der kleinen und ver-

minderten Septime 1st man es eher gewohnt, dass.sie mehrentheils mit

einem Be erscheinen. NB. Das Versetzungszeichen wird am gewShu-
lichsten und besten durch die Ziffer gezogen. [Folgen Beispiele.] Statt

des
Jf

bedient man sich des Striches durch die Ziffern. [Folgen Bei-

spiele.] Die Terz kann durch blosse Versetzungs- und Wiederher-

stellungszeichen angedeutet werden. [Folgen 5 Beispiele.] Man pflegt

iiberhaupt das erforderliche Versetzungszeichen dicht vor die Ziffer zu

setzen, z. B.
(?2 (74 [73 oder

ty fcj4 t}5 jjj?,
desgleichen

jja $4
auch wohl

so 2^ 4^ 2* 4^ etc. Doch noch besser durch die Ziffer gezogen. [Fol-

gen Beispiele.] Statt des
jj

2
)

eines Strichs durch die Ziffer. [Folgen

Beispiele.] Bei der 1 8 9 kommt der Strich seltener vor, man schreibt

gewo'lmlich
4fi JJ8

ft oder aueh das ft neben der Note rechts. Bei zwie-

fachon Erho'hungen 4-n u. s. w. Steht eua Versetzungszeichen allein

olmc dass es zu einer Ziffer gehb'rt itber emer Note so beziehtfs sich

') Schreibfchler Beethoven's. Statt 12 muss es 13 heissen.

2
) Hier fehlen iin Miinuscript ungefahr die Worle: bedieuen sicli

die Franzoseu.
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a,uf die 3, also ftbxbb
1

)
kann die 3 mit angedeutet werden. Immer

setzt man die Ziffern fiber 2
)
die Noten, weil dalun die Zeichen (LeB forte

und piano gehflren, doch manchmal, wenn zum Beispiel zwei Stimmen

tibereinander stehen, eine ftir das Violonschell, die andere fur das Kla-

vier. Bei Fugen, wo der Eintritt der Thematum in der Grundstininie

vorkommt, so spielt man nach der Vorschrift und schliigt niclit eher

Akkorde an bis Ziffern kommen. Auch wo die rechte Hand etwas obli-

gates hat, welches man in kleinen Notcn ausdrttckt. [Folgt ein Bei-

spiel.] Die Akkorde oder einzelnen Intervalle, deron Ziffern niclit gu-

rade iiber der Note, sondern etwas rechts stehen, werden niclit mit dem

Tone des Basses zugleich sondern nach Umstilnden erst bci der zweiten

Halfte der Note oder noch spater angcschlagen. [Folgen cinige Bei-

spiele mit kurzen Bemerkungen.] Jede bczeichnete Ilaraumie ^'ilt so

lange, als die Bassnote unverandert diesolbe bloibt. Folglich b<hlt

man bei a) auch noch im zweiten Takte den Sextenakkord HO hinge,

bis fiber Fis der Quintsextenakkord eintritt. Auch wenn die Bassnote

eine Oktave tiefer oder holier versetzt worden b) und wenn durcli-

ge'heude c) oder harmonische Nebennoton eingoschaltct sind d) . [Fol-

gen mit a) b) c) und d) bezeichnete Beispiele.] Stehen 2 Ziffern tibor

einer Note, welche in zwei gleiche TJieile getheilet werden kann
,
nc-

ben einander, so bekommt jede dadurch bezeichnete Harmonic die

Halfte der Dauer der Note. [Folgt ein BeispieL] Bei 3 no.bcnoinander

stehenden Ziffern liber einer solchon Note erhalt die dadurch bczcicli-

nete erstere Harmonie den halben Worth, die (ibrigen boidcn Akkorde

aber bekommen zusammen nur die zweite Halfte von der Geltung der

Note. [Folgt ein BeispioL] Durch 4 nebeneinander stehendc Ziiiern

wird angedeutet, dass jede bezeichnete Harmonie den vicrton Tlicil

von dem Werthe der Note bekommen soil. [Folgt ein Beispiel.] Ftlnf

Ziffern werden so eingetheilt [folgt ein Beispiel] . Von zwoi nebcn cin-

ander stehenden Ziffern iiber einer dreitheiligen (punktirten) Note be-

kommt die bemerkte erstere Harmonie zwei Theile, fitr die zwcitu Zii-

fer bleibt also bloss der noch tibrige Theil von dem Werflie der Notti

ubiig. [Folgt ein BeispieL] Nur in triplirten Tuktcn
( |]

,
{{ ) bekommt

jede Ziffer die Halfte. [Folgt ein Beispiel.] Stehen 3 Ziffern fiber einer

*) Hier scheint ein Komma und dtia Wort auch ssu fuhlou.

-} Beethoven hat hior die Worte und niclit untor vor^cHHon. An-
dere Ungenanigkoiton iibergebeu wiv.
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solchen Note so erMlt jeder Akkord ein Drittel von dem Werfhe der-

selben. [Folgt ein Beispiel.] Bei 4 Ziffern kommt auf jede der beiden

erstern ein Drittel, so dass far die folgenden beiden Ziffern zusanimen

nur ein Drittel librig bleibt. [Folgt ein Beispiel.] Fitnf Ziffern setzen

diese Eintheilung voraus. [Folgt ein Beispiel.] Die Punkte nach Zif-

fern ktfnnte man mehr brauchen, [folgen 3 Beispiele] doch flint der

Querstrich beinahe die selbigen Dienste. Stehen iiber einem Punkte

Ziffern, so gibt man die dadurch bezeichnete Harmonie w&hrend des

Punktes an, nnd zahlt die Intervalle von der vorhergehenden Note ab.

[Folgen 5 Beispiele.] Bben dies gilt auch von den langeren Pansen.

[Folgt ein Beispiel.] Die Ziffern, welcho iiber einer kurzen Pause

stehen, werden zur Pause angeschlagen nnd beziehen sich auf die fol-

gende Note. [Folgen 2 Beispiele,] Die Ziffern iiber langeii Pansen

werden zwar auch zur Pause angeschlagen, sie beziehen sich aber auf

die vorhergehende Note. [Folgen 2 Beispiele.] Alle Wechselnoten,

die der unregelma'ssige Durchgang heissen, bekommen einen Quer-

strich *-. Die Noten aber, welche der regulare Durchgang heissen,

bekommen einen geraden Querstrich oder keinen. [Folgen Beispiele.]

Ein Querstrich zeigt an, dass man in den begleitenden Stimmen den

vorhergehenden Akkord oder ein einzelnes Intervall desselben unver-

iindert beibehalten soil. Dessen ungeachtet kann der Akkord oder das

Intervall nach Urnstanden aufs neue angeschlagen werden. [Folgen

Beispiele.] Sind zwei ttbereinander stehende Ziffern vorhergegangen,

so folgen gewo*hnlich zwei Querstriche ,
wenu ntolich beide vorher-

gehende To'ne unverandert beibehalten werden sollen. [Folgt ein Bei-

spiel.] Nach 3 Ziffern bedient man sich ahnlicher= EEE . Wenn
man in Rticksicht der gegebenen Regeln der Eintheilung der Ziffern

abweichen soil, so wird dieses auch durch Querstriche bestimmt. [Fol-

gen Beispiele.] Durch einen schra'gen Strich-* wird angedeutet, dass

man beim Eintritt derjenigen Note
,

tiber weleher dieser Strich stehet,

den jedesmal bezeichneten Akkord der folgenden Note im voraus an-

schlagen soil. [Folgen Beispiele.] Vermittelst eines '^ bezeichnen

manche Componisten den verminderten Dreiklang, gewisse unvollstan-

dige Akkorde , Vorhalte , durchgehende Harmonien und andere nur

zweistimmig zu begleitende Stellen. [Dazu 5 Beispiele,] Bei den mit

unisono (un. ,
air unwono, air ottam) bezeichneten Stellen spielt man in

der rechten Hand und zwar die nachstliegonde hohere Oktave mit
;
wo

der Beglciter wieder gauze Akkordo angeben soil, setzt man wieder
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Ziffern lain. [Folgen 2 Beispiele.] Auch vermittelst der Zahl 888

oder abgekttrzt 8 . [Folgen Beispiele.] T. S. zeigt an, dass man

nur die vorgeschriebene Taste ohne alle weitere Begleitung anschlagen

solle, bis wieder Ziffern kommen. [Folgt ein Beispiel.] Wo die beglei-

tenden Stimmen pausiren, kcJnnte man solches wie hier bezeichnen,

niimlich durch Q> wodurch der Geueralbassspieler gezwungen wtirde,

so lange mit der rechten Hand zu pausiren, bis wieder Ziffern eintreten.

[Folgen mehrere Beispiele.]

Das 1st oder war die Vorlage zu Seyfried's erstem Ca-

pitel. Eine Eintheilung in Capitel hat Beethoven nicht. Doch

das ware das Wenigste. Wenn der Leser unsern Auszug nrit

dem Text Seyfried's von Wort zu Wort vergleicht, so wirtl er

finden, dass Seyfried keinen Satz ungeaudert gelasseu hat.

Und wie den Text, so hat Seyfried auch die Notenbeispiele

geandert. Er hat aus Viertelnoten Achtelnoten genuicht, hat

Noten weggelassen, hinzugefltgt u. s. w.

Bevor wir in dem Text der Handschrift fortfahren, haben

wir von einigen Randbemerkungen Kenntniss zu nehnien.

Auf der ersten Seite des Heftes, welchem der obigc Aus-

zug entnommen ist
?

stehen am aussersteu liiiken Kandc tbl-

gende Worte von Beethoven's Hand:

Von 101 bis 1000 fl. ein Viertheil alle Eiuwohucr

oder Miethparteien ohne Unterschied.

Diese Randbemerkung l^sst sich auf folgende Weino deu-

ten. Ani 28. Juni 1809, als die Franzosen Wiou besetzt hat-

ten, erschien (naeh G-eusau's G-eschichte der Haupt- uud Re-

sidenzstadt Wien, VI, S. 243) eiu Circulare, wodmv-h eiii

Zwangsdarlehen auf die Hauser in der Stadt mid deu Vor-

stiidten, und zwar flir die Hausinhaber durchaus der vierte

Theil des Zinsertrages, flir die Einwohner oder Mieth])artheien
aber a) von 101 bis 1000 Gulden Zius ein Viertheil, bj vou

1001 bis 2000 Gulden Zins ein Drittheik u. s. w. ausgeschrie-
ben wurde. Beethoven, als ein Mitbctroffener

,
konnte sich

leicht veranlasst sehen, jene Stelle abzuschreiben. Koine Hand-

beinerkung ist uus nicht unwichtig. Es ist aus ihreni Er-

scheinen und aus ihrer Stelluug zu sehliesHcn, dasn vveuig-



steus die erste Seite des Heftes geschriebeu sein musste, als

die Bemerkung geinacht wurde. Also musste die erste Seite,

wenn nicht mehr, Ende Juni 1 809 oder spatestens Anfang Juli

1809 geschrieben sein.

Eine zweite Bemerkung steht auf der 17. Seite desselben

Heftes mitten in einer Abhandlung liber den Dreiklang, auf

welche wir spater koinmen werdeii. An dem obern Rande

dieser Seite, mit welcher zugleich ein neuer Bogen begiunt,

stehen folgende Worte:

Druckfehler in der Sonate fur Klavier mit obligatem
Violonschell

Erst nach und unter dieser Stelle begiunt die Fortsetzung
des Textes der Abhandlung tiber den Dreiklang. Beethoven

hatte also das Blatt urspriinglich zur Aufnahme von Druck-

fehlern bestimmt, und es ist selbstverstftndlich, dass die So-

nate, in welcher die Druckfehler vorkommen, schon gestochen

sein musste, als Beethoven dem Blatte eine andere Bestiin-

mung gab. Welche Sonate kann Beethoven gemeint haben?

Wenn man die Worte in der Sonate beachtet und wSrtlich

nimmt, so kann man nicht zweifeln, dass er die Sonate in

A-dur Op. 69 gemeint habe. Beethoven hat ftiuf Sonaten fur

Clavier und Violoncell drucken lassen: die zwei Sonaten Op. 5,

die zwei Sonaten Op. 102, und die eine Sonate Op. 69'.

Die ersten Anzeigen von dem Erscheinen der Sonate Op. 69

finden wir in der Wiener Zeitung vom 29. April 1809 und in

dern Intelligenzblatt der Leipziger Allgemeinen Musikalischen

Zeitung vom Monat April 1809. Wenn, was sich mit Sicher-

heit annehmen lasst, die Sonate kurze Zeit nach ihrem Druck

angezeigt wurde: so kann Beethoven die erst zu Druckfehlern

bestimmte Seite nicht vor April 1809 zu einer theoretischen

Abhandlung gebraucht haben. Stellt man dieses Ergebniss

. mit dem aus der ersten Randbemerkung gewonnenen zusam-

men, so lasst sich das zweite Viertel des Jahres 1809 als die

Zeit bezeichnen, in welcher die ersten 16 Seiten der Mate-

rialien zum G*eneralbass<( geschrieben wurden. Hieraus folgt,

dass die Schriften liber Generalbass u. s. w. nicht in Zusam-

menhaug mit Beethoven's lluterricht bei J. Haydn oder Al-

Noltebohm, Ueethoveniana. 11
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brechtsberger gebraoht werdeu konnen. Albrechtsberger starb

am 7. Marz 1809, erlebte also nicht das Erscheinen der Se-

nate Op. 69. Ueberdies weiss man, dass Beethoven's Unter-

richt bei Albrechtsberger 15 Jahre frtther fallt.

Damit erSffnen sicli nun neue Fragcn. Es sind die Fra-

gen: Welche Bestiinmung batten die Hchriften? War Beetho-

ven vielleicht der Verfasser?

In Betreff der ersten Frage 1st nicht zu zweifeln, dass

die Materialien fitr den Unterricht bestinnnt waren. Wir

werden hierauf spater zuriickkommen,

Leicht ist die andere Frage zu bcantworten. Um es kur/

zu sagen: bis auf einige wenige Stellen, welche Beethoven

hinzufiigte, ist alles Abschrift; es sind Ausztigc aus geclruck-

ten Werken, und Beethoven eigenthumlich bleibt nur die Zn-

sammenstellung der ausgezogenen Stellen, die Art der Zusam-

mentragung. Auch hat Beethoven sich nicht selten verschrie-

ben und oft Worter und Wortfolgen geandert. Die Aenderun-

gen sind zum Theil charakteristisch. Er vennied z. B. einige-

mal das Wort galant und wiihlte einen andern Ansdruck

daflir.

Es ist gelungen, wenige Zeilen ausgcnonnnen, Itberall die

von Beethoven benutzten Voiiagen aufzufinden. Dicse sind bei

den Schriften uber Generalbass odor Harmoniolehrc folgende:

0. Ph. E. Bach's Versuch ttber die wahre Art das Clavier zu

spielen, 2. Theil, 2. Auflage; D. Gr. Turk's ^Kurxe Anweisung
zum Greneralbassspielen, 1. Ausgabe v. J, 171)1; J. G. Al-

brechtsberger's wGriindliche Anweisung zur Oomposition ?
1 . Aus-

gabe v. J. 1790; Kirnberger's Kunst dcs reinen H

A
)
Von C. Ph. E. Bach's Versuch, 2. Thcil, liegcn zwoi vorschio-

dene Ausgabou vor: die erste vom Jahrc 17(>2 (Berlin) und oine zwoite

verbesserte Auflage vom Jahre 1707 (Leipzig). Beethoven kann nur

die zweite Ausgabe gebraucht haben. Das ist KU erkenncui an uehreren

von Beethoven ausgezogenen Stellen, welche sich in der oreten Auagabo
nicht finden, wohl aber in der zweiten. Man vergleicho Seitc 161 der

I. Ausgabe mit Seite 130 der 2. Ausgabe u. s. w.

Von Turk's Anweisung liegen sechs Ausgaben vor: DIo Ulteste

vom Jahre !"{)! mit dem Titel Kurze Anweisung u. s. w, ; die zweite
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Die Stellen nun in diesen Werken, welche Beethoven bei

den Materialien zum Generalbass yon Anfang an bis zu dein

Punkte, wo der frlther mitgetheilte Auszug abbrach, als Vor-

Uigen gebraucht und abgeschrieben oder ausgezogen hat, sind

der Reihe nach folgende: Bach's Versuch, 2. Theil, 1. Ca-

pitel, .8; die Intervallen-Tabelle ist auch nach Bach . 10,

nur hat Beethoven die Primen hinzugefUgt; Turk's Kurze An-

weisung . 7; Bach, wie vorhin, . 22, 27 bis 35; Ttirk .14:

Bach . 36; Turk . 14, 15; Bach . 41, 42; Turk . 17 bis

22; Bach . 44, 45; Albrechtsberger's Anweisung Seite 187:

Tttrk . 23 bis 27.

Indem wir nun den Paden in Beethoven's Handschrift da,

wo wir ihn verliessen, wieder aufuehinen, wird es nicht noting

sein, den Text imnier vollstandig mitzutheilen. Es wird ge-

nttgen, wenn da, wo ein neuer Abschnitt oder eine ueue Vor-

lage beginnt, die Anfangsworte oder die ersten Satze hergesetzt

verbesserte imd sehr vermehrte Auflage voni Jahre 1SOO mit clem Titol

jjAnweisungK ti. s. w. ; die dritte, nach dem Tode Tiirk's erschienene,

vorschlochtevte (auf dem Titel steht verbesserte ) Ausgabe vom Jahre

1810 u. s. w. Die von Beethoven gebrauchte Ausgabe ist keine andere,

als die vom Jahre 1791. Dies kann nachgewiesen werden an vielen

Stellen, welche in der ersten Ausgabe anders lauten, als in alien spii-

teren Ausgaben. Man vergleiche . 7 der 1. Ausgabe mit . 5 der 2. Aus-

gabe u. s. w.

Von Albrechtsberger's Anweisung liegen die drei altesten Ausgaben

vor: die alteste, in Grossquart, vom Jahre 1790; eine spatere, in Gross-

octav, ohne Jahreszahl; die dritte, verbesserte und verniehrte, auch

ohne Jahreszahl. Nur an einigen verschiedenen Wortschreibungen (z. B.

hervorbringen statt vorbringen<0 und verschieden stilish-ten Stellen ist

zu erkennen, dass Beethoven die Ausgabe vom Jahre 1790 gebraueht hat.

Beethoven besass Kirnberger's Schriften in der Ausgabe von der

chemischen Druckerei in Wien. Sein Exemplar ist vorhanden. Es ent-

halt einigo Bemerkungen von seiner Hand. Zu einem Beispiel im 5. Ab-

schnitt des 2. Theiles der Eomst des reinen Satzes, wo vom doppolten

Contrapunkt die Eede ist (in der Wiener Ausgabe ist es das mit Fig. in

bezeichnete Beispiel ;
in der Berliner Ausgabe steht es mit seiner Ver-

setzung Seite 17 oben), wird, Kirnberger beisthmnend ,
bemerkt: ver-

steht sich von selbst sehr miserabel. Andere Bemerkungen sincl Hhn-

licher Art.

11*
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und dabei die von Beethoven benutzten Vorlagen angegeben
werden. Beethoven fahrt fort wie folgt:

Man vorbereitet und iSset die Dissonanzen auf, d. IK dass sie vor-

her als Konsonanzen sclion da sind, und nachher wieder zu Konsonan-

zen werden. [Folgen 2 Beispiele.] Ueber liegenden oder in einem

Tone bleibenden Bassnoten ktfnnen alle Dissonanzen nnvorbereitet an-

geschlagen werden . . . . u. s. w. 1
)

.

Vorausnahme der obern Stimmen. [Folgt ein Beispiel.J Voraus-

nahme des Basses. [Folgt ein Beispiel.] Bei dor Vorausnahme der

obem Stimmen pflegt man auch den Querstrich
*" so wie bei den an-

schlagenden Wechselnoten zu rnachen . . . . u. s. w. 2
! .

Wenn man vor der Resolution den Ton der Grundstimme mit

einem andern in der rechten Hand verwechselt, so 1st dieses trine Ver-

wechselung der Hannonie . . . . u. s. w.

Bei gewissen Gelegenheiten, welche an ihrein Orto vorkoimnon,

pflegt man . . . . u. s. w.

Wenn das Accompagnement bloss auf die dem innerlieben Worth?
nach lange Noteii fallt, so ist der Durcligang regular . . . . u. s. w.

Die Dissonanzen, wolehe in beiderlei Durchgiingen vorkom-
men . . . . u. s. w.

).

Ungetheilt heisst die Begleitung, wenn man, ausser dem Basse,
alle Stimmen mit der rechten Hand spielt , . . u. s. w.

Grundakkorde sind diejenigen, von welcheu andere abtammon.
Soldier Grundakkorde sind nur 2, der Drciklang and Scptimen - Ak-
kord. Alle die tibrigen von diesen hcrgeleiteteu Akkordo heissen Vi^r-

setzungen oder Nebenakkorde . , . . u. s. w.

Die Dissonanz resolvirt gewolmlich eine diatonische Stufe ub-
warts . . . . u. s. w.

Bei den durehgehenden Noten sind nocli lianuonischo Nobeiniotcu
zu bemerken . . . , u. s. w. 4

).

VomDreiklang. Dieser Akkord wird zwar olmo Andeiilung
gegriffen. Weim man aber dioZiffeni, wolclie sohw Intorvallon an-

1) Beethoven's Vorlage: Ph. E. Bach's Versuch, 2. Thcil, 1. <fep
. 58, 59, 61 bis 65.

r '

2) Albrochtsbergor's Anweisung (Aiisg. v. J. 17<)0), S. 18S u 18U
3
) Bach, wie vorhin, . (ilJ bis B, 71, 7379,

4
) Turk's Kurzc Anwoiming, j. uo, :n, u, :r)*;n uud rnj.
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zeigen, einzeln oder zusanimon iiber Noteii antrifft, so hat es seine

guten Ursachen. Bald wind Dissonanzen . . . . u. s. w. l

).

DerSexten-Akkord. Die gewohnliche Bezeiclmung dieses

A. ist erne 6 allein
;
ausserdem findet man zuweilen die iibrigen luter-

vallen aus gewissen Ur^achen mit angedeutet. Die unmelodischen

Fortschreituugen werden durch Verdoppelungvermieden. . . . u.s. w. 2
j.

Von dem uneigentlichen verminderten harmoni-
schen Dreiklange. Er wird entweder gar nicht oder durch die

gewShnliche Signatur der falschen Quinte (5
b

) angedeutet . . . . u. s. w. 3
)

.

Weil aber aucli der ?-Akkord mit der falschen 5. haufig nur

durch 5 b oder 5 1* bezeichnet wird
,
so fiigen manche . . . . u. s. w. 4

).

Vom uneigentliclien vergrosserten harmonischen

Dreiklange. Dieser hat ausser der ubermassigen oder vergrosser-

ten 5te bei der 4stimmigen Begleitung noch die grosse 3. nnd 8 ve bei

sich . . . . u. s. w. 5
).

Vom Sextquarten-Akkord. Die Signatur J
ist hinlanglich,

diesen A. anzudeuten. Die verminderte 4 te hat eine Vorbereitung

noting . . . . u. s. w.

Weiin bei dem Sexten-Akkord die 3. durch die 4. aufgehalten

wird . . . . u. s. w.

Wenn man die Auflosung der falschen 5te durch eine Vei-wech-

.selling dem Basse tiberlasst, und bei dem ^-Akkord die 6. verdoppelt,

so ist es besser, als wenn man so verfahrt, wie es eigentlich sein sollte,

dass nemlich die falsche Quinte bei der zweiten Note in die 8.

ginge . . . . u. s. w.
<*).

Vom4^
n
-Akkord. Er wird durch die Signatur | angedeu-

tet .... u. s. w. 7
).

Vom
|
ten-Akkord. Dieser Akkord besteht aus 6., 5. und 3.

Er wird durch die Signatur g
. . . . u. s. w. s

)
.

i) Bach, 2. Cap., 2. Abschnitt, . 8, 5 und 6.

2} Bach, 3. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 13, 14, 16, 17, 20-22; 2. Ab-

schnitt, . 3, 7, 12-14.

3} Bach, 4. Cap., . 2 und 3.

*) Turk, a. a. 0., . 109.

5) Bach, 5. Cap., . 1 bis G.

6) Bach, C. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 4, 7 II, 13 und 2. Abschnitt,

- I, 46.
7) Bach, 7. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 3, 6, 812 und 2. Abschn. . 35.

) Bach, 8. Cap., 1. Abschn., . 1-3, 5, 7-9 u. 2. Abschn., . 1-7.
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Vom 2den - Akkord. Dieser A. besteht aus 2., 4. und (>. Die

Signatureu davon sind . . . . u. s. w. J

)
.

Vom Sekundquinten-Akkord. Dieser A. besteht aus der

2. und 5. Zur 4ten Stimme wird eines von beiden Intervallen ver-

doppelt ....u.s. w. 2
)

.

Vom Secundquintquarten-Akkord. Dieser Akkord be-

steht aus 2., 5., 4. Seine Signatur ist . . . . u. s. w. ;;

).

Yom Secundterz-Akkord. Dieser Akkord besteht aus der

kleinen 2., grossen 3. und reinen 5. Seme Signatur . . . . u. s. w. l

).

Der Septimen-Akkord ist dreierlei
;
er besteht 1) aus der

7., 5. und 3.
; 2) aus der 7.. 3. und 8.; 3) aus der 7. und doppelteu

3. Er wird durch 7 oder Z angedeutet . . . . u. s. w. 5
).

Vom Sextseptimen-Akkord. Dieser A, ist isweierlei. Er

besteht . . . . u. s. w.
).

Vom Quartseptimen-Akkord. Seine Signatur ist
J.

Er ist

zweierlei . . . . u. s. w. 7
).

Vom Akkord der grossen Septime. Er besteht aus der

grossen 7., der reinen 4., der grossen 2. Seine Sign u. s. w. s
).

Vom JSTonen-Akkord. Dieser A. besteht aus der t)., 5., 3.

Seine Signatur . . . . u, s. w. 9
).

Vom Sextnonen-Akkord. Dieser A. besteht aus 9., G., 3.

Die Signatur . . . . u. s. w. 10
)

.

Vom Quartnonen-Akkord. Dieser A. besteht aus der 9.,

5. und 4te
. Die Signatur . . . . u. s. w. J1

).

i)Bach, 0. Cap., 1. Absclmitt, . J 7, 10, 12, 13 mid 2. Abschuitt
. 13.

3) Bach, 10. Cap., . 14, 7.

; Bach, 11. Cap., . 13.
*j Bach, V2. Cap., . 13, 5.

5) Bach, 33. Cap., 1. Abschnitt, . J-4, Jl 1U, 15, IH--20 und 2, Ab-
sohnitt, . 2 G.

J Bach, 14. Cap., . 15, S.

7) Bach, 15. Cap., . 3, 4, 812, 15.

8) Bach, 16. Cap., 1. Absohnitt, . 13, i, 10 und 2. Abschnitt . 2.

0) Bach, 17. Cap., 1. Abschnitt, . 14, 7, 8 und 2. Abschn. . 2 u. 3.

10) Bach, 18. Cap., . 13.
11) Bach, 19, Cap., . J

5, 7.
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Vom Septimennonen-Akkord. Dieser A. besteht-ans 9.,

7., 3. Seine Signatur . . . . u. s. w. 1

).

Vom Quintquarten-Akkord. Der
^ten

A. besteht atis 4.
;

5., 8. Seine Signatur ist 4 3 oder \ 3, wenn die 4. gleich aufgeloset

wird
; geschieht diese erst in der Folge, so ist 4 oder

^ genug. Die

reine, falsche 5.
;

reine 4. und 8. sind die vorkommenden Intervalle

unseres A. Die 4 . ist allzeit vorbereitet und tritt bei der Auflosung

herunter. [Folgen Beispiele.]
2
)

Dies war die Voiiage zu Seite 14 Ms 51 des Seyfried'-

schen Buclies. Seyfried hat llberall ge^ndert. Was bei ihm

(Seite 51 unten und S. 52) folgt, lasst sich handschriftlicli

nicht belegen. Es mag das letzte Blatt des Manuscripts ver-

loren gegangen sein, was, nach der Vorlage zu schliessen,

sehr wahrscheinlich ist. Beethoven's Voiiage wa"re wiederum

gewesen: Bach's Versuch
?

2. Theil, 21. Capitel, . 7.

Nun ist Einiges zu sagen liber das andere, 20 Seiten um-
fassende Heft. Es handelt hauptsachlich von der Bezifferung

der Accorde, imd ist wiederum ein Auszug aus dem 2. Theil

von Ph. E. Bach's Versuch, Cap. 2 bis Cap. 21. Der In-

halt ist zum Theil mit deni in den Materialien zum General-

bass Ubereinstimmend; zum Theil ist er, was Bezifferung an-

geht, vollstiindiger. Es ist nicht noting, Ausztige zu bringen.

Bach's zwanzig Accorde werden der Reihe nach vorgeflihrt;

auf der linken Seitenhalfte sind die Namen und Bestandtheile

der Accorde angegeben, auf der rechten steht ihre Bezifferung.

Das letzte Blatt des Heftes ist abgerissen, Nach einer nahe-

ren Mittheilung, welche wir Herrn L. Nohl verdanken, be-

findet es sich in Zurich 3
). Es ist paginirt mit 21 und 22.

Auf Seite 21 steht die Fortsetzung des auf der letzten Seite

des Heftes abgebrochenen Auszugs aus Ph. E. Bach's Ver-.

such (2. Theil, 21. Cap, 7
. 7) ttber den Quintquarten-Akkord.

Auf Seite 22 schreibt Beethoven:

Bach, 20. Cap., . t 7.

Bach, 21. Cap., . 14.
Vgl. Briefe Beethoven's Nr. 71.
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Lieben Freunde icli gab mir die Mtilic blo&s liiormit, uni reoht

beziifern zu koimen, und dereinst andere anzui'iihren. Was Fehler

angeht, so brauclite ich wegen mir selbst beinahe dieses nie zu lornon,

ich hatte von Kindheit an ein solches zartes Geftilil
,
dass icli es aus-

itbte, ohnc zu wissen dass es so sein musse oder andcrs sein konne.

Seyfried hat diese Zeilen soinem Bucke uScitcTl) in Fac-

simile beigegeben. Sonst hat er das Heft uiclit benutzt.

Das dritte Heft verdient mehr Beaclitung und eine Mit-

theilung des Inhaltes in kurzen Auszugen (mit Angabc dor

Anfangsworte n. s. w.) wie frither. Beethoven schrcibt:

Orgelp unkt, Weim itber langen ausluiltondmi Noten im B;isc

allerhand harmonische Veranderungen, welchc- mehrcnth<uls ans Bin-

diiBgen zu bestelien pflegen, vorkommen, so nennt man dieses Orgel-

punkt (point fforgue). Die Harmonic dartiber ist oft auch ohue den

aushaltenden Bass vollstaudig. Wenn man . . . . u. s. w.

Diese Beispiele, wobei die Ziffern gesetzt sind, sollon cim^ii dout-

lichen Begriff von der Einrichtiing der Harmonic geben
!

)
. [Folgon

Beispiele von Eberlin und Ph. E. Bach aus Ttlrk's Kurze Ainvoi-

sung . 195.] Lasst man den Bass weg; und bozifl'ort dafiir die in

der zweiten Notenreihe tiefste Mittelstimme . . . . u. s. w. 2
)

.

Das ganze System der Akkorde. Zwei Gnmdakkorde:
der Dreiklang und Septimen-Akkord. Tabellc der konsonirenden
Akkorde 3

). [Folgt die 1. und 2. Tabelle aus Kirnberger's Kunst
des reinen Satzesc< I, S. 38.]

Die jetzt hergestellten dissonirenden Akkorde heiasen w^outlicho
oder nothwendige Dissonanzen

,
weil sic nehmlich jedcsmal ihrc Sttjllc

behaupten . . . . u. s. w. l

)
.

Akkorde mit einem Intervalle, wodurch dor Dreiklang aufgclml-
ten wh'd. Der Nonen-Akkord . . . . u. s. w. 5

).

Akkorde mit einem Intervalle, wodurcli der Sexton-Akkord iufe<v
halten wird. Der Nonsexten- oder Sextnonen-Akkord , . , . U.R, w. (i

).

!) Beethoven's Vorlage : Bach's Versuch, 2. Thoil, 24. Cap,, . 1
,

;J
F .J, <;.

2
) Tiirk's Kurzo Anweisimg . 195.

) Tttrk, . 09.

4
j TUrk, . 7274'.

5) Turk, . 144,145, 148151.
fl)TUrk,. 153-156.



169

Akkorde rnit eiuem lutervallo, wodurch der ^ Akkord aufgehal-

teii wird. Der Sextquartuonen - Akkord oder Nonquartsexten - Ak-
kord . . . . u. s. w. 1

).

Akkorde mit einem Intervalle, durch welches der Septimen- Ak-

kord aufgehalten wird. Der Sextseptimen-Akkord . . . .u. s. w. 2
).

Akkorde mit einem Intervalle, wodurch der
ijten, |

ten un(j 2den Ak-

kord aufgehalten wird. Die 6. durch die 7. aufgehalten im
ijten

Ak-
kord . . . . u. s. w. 3

)
.

Akkorde, welche durch Aufhaltung zweier Intervalle entstehen.

Der Dreiklang mit 2 Intervallen aufgehalten. Der Quartnonen- oder

Nonquarten-Akkord . . . . u. s. w. 4
).

Sexten-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten. Nonseptimen-

Akkord . . . . u. s. w. 5
)

.

Der ^-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten, durch die 9 und

7, durch die 7 und 5, durch die 7 und 3.

galante Schreibart 6
).

Lachet Freuncle fiber diese Galanterie.

Der 7-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten, durch die 9 und

durch die 6 und 4, durch die 9 und 6 . . . . u. s. w. 7
).

i) Turk, . 158 1G2.

2} Turk, . 164107.

j Turk, . 169171.

*) Tiirk, . 173175.

j Tiirk, . 176.

o) Tiirk, .177,

7) Turk, . 179182.
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Dor Dreiklang aufgehalteii dureli 3 oder 4 lutervalle. Der Ak-

kord der grossen Septime . . . , u, s. w.
*).

Akkorde, durch die Verzflgerung des Basses entstehend. Schlecht-

hin werden diese auch Vorausnahinen (Anticipationen) genannt Vor-

ausgenommener Dreiklang . . . . u. s. w. 2
)

.

Andere nehmen den Dreiklang und Septimen-Akkord si Is Grund-

akkorde vom ersten Rang, folgende aber als Grundakkorde vom zwei-

ten Rang.

Der Nonen-Akkord entsteht durch das Hinzufiigen der Terz un-

ter den Grundton eines Septimen-Akkordes . . . . n. s. w.

Der Undecimen-Akkord entsteht durch . . . . n. s. w.

Der Terzdecimen-Akkord entsteht durch das Hinzufugcn ....

[u. s. w. bis
:]

in der weichen Ton art auf der Tonika selbst wie hier

[Beispiel] gcbrancbt
;i

)
.

Das war die Vorlage KU rieyfried's Buch von Seite 53 bis

Seite 73 Zeile 3.

In vorstehcndem Aimuge ist eine den J-Akkord bctrct-

fende Stelle der Handselirift vollstUndig uachgeRchricbeii wor-

den, weil sie eiue Bemerkuug Beethoven's (j>Laclict Frcuude
liber diese Galanteriea) entbillt, welcbe m vcriseliiedeuen Ueu-

tungen Anlass geben kann. Naeh iniserer Aiwicht beyiielit sie

sieh nieht auf das Beispiel, sondern auf das Wort gsilaut.

(Tttrk versteht unter der galanten Schreibart die freie, iiu

Gegensatz zur strengeu oder gebuudenen Kelireibart./ Wcnn
man Seyfried's Bucb asur Hand niinint uud seine Vorrotlc nuch-

liest, so glaubt man, sie gelte einem Beispiel von AlbreclitB-

berger. Das Falsehe eincr solclieu Doutuug lieg't auf der

Hand. Das ist itbrigens die einzige ironisclie Uenierkuug

Beethoven's, welcbe in deu vorliegcnden ^Scl^rii'ten vorkonunt.

Ferner hat Heyfricd (S. 70) init Uiirecbt die letetcu Stel-

len des Auszugs, die docb dem Inbalte uach wwannaongc-
horen, getrennt. Beethoven will (mit Tttrk) inchte Anderes

sagen, als dass es ausser dem eincn, zuorst vorgetrageucn

1

) Tiirk., . 184 ly.
2
J Turk, . 101194.

3 Turk, Anmerkung zu , 80,
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System uoch ein anderes giebt, welches voui ersten darin ab-

weicht, dass es die Nonen-, Undeciinen- und Terzdecimen-

Accorde nicht als Vorhaltsbildungen erklart, sondern durch

Terzenzusatze unter den Grundton eines Septimen-Accordes
bildet.

Was Seyfried Seite 73 Zeile 4 bis Seite 74 bringt, fehlt

iin Manuscript. Ail letzterem ist abcr ein Blatt abgerissen.

Es ist daher wohl mOglich, dass die betreffende Stelle ur-

spriinglich vorhanden war. Beethoven's Vorlage ware gewesen :

Kirnberger's Kunst des reinen Satzes, I, S. 129 132.

Es folgen nun die Schriften, welche den eintachen Oon-

trapunkt betreffen. Diese niflsseii nach sswci und mehr Sei-

ten unterschieden werden. Anders wie beini Greneralbass
?
wo

die Schriften einer und derselben Zeit angeh9ren, geh<5rt ein

Theil der contrapunktischen Schriften dem Cursus Beethoven's

bei J. Haydn und Albrechtsberger an; der andere Theil aber

reiht sich nach seiner ganzen ausseren Erscheinung ,
nach

Handschrift, Papier, Einfassung u. s. w. an die Schriften liber

Generalbass aus dein Jahre 1809.

Der TJnterricht Beethoven's bei Joseph Haydn mag bald

nach Beethoven's Ankunft in Wien (im November 1792) be-

gonnen und bis kurz vor Haydn's Abreise von Wien nach

England (am 19. Januar 1794) gedauert haben. Dann begann

der Unterricht bei Albrechtsberger. Der Unterricht bei J. Haydn
kommt also zuerst.

Dem Unterrichte Beethoven's bei J. Haydn gehort an eine

Anzahl loser, aber zusammengehorender Bogen und Blatter,

welche zusammen 54 Seiten in Querfolio ausmachen. Das

Manuscript ist nicht mehr ganz vollstandig; es mogen unge-

fahr 10 Blatter verloren gegangen sein. Auf der ersten Seite

steht von Beethoven's Hand: Uebungen im Contrapunkt.

Vorhanden sind 245 Uebungen in fast alien ftinf Gattungen

des zwei-, drei- und vierstimmigen strengen Contrapunkts.

Die Uebungen bewegen sich sammtlich innerhalb der Grenzen

der seciis alten Tonarten, wie solche von Fux in seinem Gra-

dus ad P&rnassum erklart und angenommen werden. Die den
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Uebungen zu Grande liegenden sechs Canto lirmi siml fol-

gende :

1. Ton. I).
S=^l^^^=^5^=*^

-KS.

2. Tou. E. WE=^r--0=^-" y=^:
--?- ^".z:^ d^

3. Ton. F. Mz^^.z=l=g==^ ^ -^ris^=g=iagz=i^
_ ,?-

4. Ton. G. -. ^..

5. Ton. A.

0. Ton. C.

Die Uebungen sind, wenn aucb ohne Taktzeiclien
,

iw

alten oder grossen Allabreve-Takt geschrieben. Von Beetho-

ven's Hand findet sich, ausser den Uebungen selbst und den

dazu gehorenden Ueberschriften (z.
B. 2gtinmiiger Coutra-

punkt. Nota contra Notama 2te
Gattung des zweifitimmigeu

C. 3 te
Gattung des zweistimmigen C.u. s. w.), nirgcnds

eine Bemerkung vor. Haydn hat hier uud da Noten geiindcrt,

manche Stellen mit einem Kreuz (f) oder mit eincni NB.

bezeichnet, jedoch nirgends ein erklarendes Wort bcigoftagt
1
).

Seyfried hat von diesen Uebungen manche uulgeiioimncii.

Sie stehen bei ihm:

Seite 107 und 108; sieben Uebungen. Die ZiwiHchouhe-

merkungen Seyfried's (Seite 107 unten und H. 108; stehen jc-

doch nicht im Manuscript. Audi hat Seyfried hier und in

alien folgenden Uebungen Taktzeiclien und Worter iAusflll-

lungccn. 8. w.) vorgesetzt und Ziffern eiiigefiigt, die uicht in

der Handschrift stehen.

l

) Dass, wie in der Allgemeinen Musikalischon Zcitung vom 4. No-

vember 1863 gcsagt wurde, die vorliegenden Uebungen mit d<an Uutcr-

richte Beethoven's bei Schenk zusammenhangen ko"nnou, ist nicht wahr-

scheinlich.
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Seite 111 unten bis S. 113 oben: 3 Uebungen. Im vor-

letzteu Takt der 2. Uebung muss das untere A im Bass weg-
fallen.

Seite 116 bis S. 118 oben; 4 Uebungen. Im 5. Takt

der ersten Uebung niuss ini Alt die erste Note h statt d heis-

sen. Die Bemerkung S. 117 vor der letzten Uebung stebt

nicht im Manuscript.

Seite 120 und 121 ; 3 Uebungen. Die Bemerkungen, welche

Seyfried S. 120 und S. 121 bis 122 oben bring*, stehen nicht

im Manuscript.

Seite 124 bis 125 oben; 4 Uebungen.
Seite 127 bis 128 oben; 4 Uebungen. In der ersten Ue-

bung muss die zweite Note im Bass (a) eine Octave tiefer

stehen. Die Benierkuug zwischen der 2. und 3. Uebung steht

nicht im Manuscript.

Seite 132 bis 134; 4 Uebungen. In der letzten Uebung
muss im Sopran, statt der ersten Note, eine Pause stehen.

Seite 138 bis 139 oben: 4 Uebungen. In der letzten Ue-

bung muss die 8. Note im Bass eine Octave hoher stehen.

Die Bemerkung S. 138 vNova Cadenza^ steht nicht im Ma-

nuscript.

Seite 142 bis 145 oben; 4 Uebungen. In der ersten Ue-

bung muss die 13. Note im Sopran d statt g heissen. In der

2. Uebung muss die 8. Note iui Tenor eine Octave tiefer stehen,

so dass ein Septimen-Sprung darauf folgt. In der 3. Uebung
muss die letzte Note im Tenor eine Quinte tiefer (e statt h]

stehen. Die Bemerkungen vor der ersten und nach der letz-

ten Uebung (S. 142 und 145) stehen nicht im Manuscript.

Beethoven's Uebungen im einfachen Contrapunkt bei Al-

brechtsberger sind in zwei Gruppen zu sondern. Zuerst kom-

men Uebungen in alien Gattungen des zwei-, drei- und vier-

stimmigeu strengen Contrapunkts. Sie nehmen einen Raum
von 16 enggeschriebenen Seiten ein. Das Manuscript ist aber

nicht vollstandig und es mdgen 4 Seiten fehlen. Den Uebun-

gen liegen zwei feste Gesange zu Grunde, der eine in Fdur,

der andere in Dmoll. Von Albrechtsberger's Hand sind ge-

schrieben einige allgemeine Kegeln und verschiedene auf Beet-
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hoven's Uebungen sich beziehende Bemerkungen. Regeln^

welche auf die einzelnen Gattungen eingehen ,
sind nicht vor-

handen. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein gedrucktes

Lehrbuch gebraucht wurde. Dies konnte, nach einer spatter

mitzutheilenden Bemerkung, kein anderes sein, als Albrechts-

berger's Anweisung zur Composition in der Ausgabe vom

Jahre 1790. Von Beethoven's Hand findcn sich einige Be-

merkungen vor. Bei einer Uebung der zweiten flattung des

dreistimmigen Contrapunkts beinerkt Beethoven: Der Nicder-

streich soil vollstimmige Akkorde haben, der Aufstreich kann

leere haben . Beim vierstimniigen Sata findet sich m Antang

die Bemerkung: Die Licenzen [niimlich erlaubte verdeokte

Quinten und Octavenl abwarts sind besser als aufwarts. Die

Licenzen dtirfeu in der obern Stimme hochstens emeu Quin-

tensprung, im Basse und in den Mittelatimmen kr>uuen sie

auch einen 4ten
,

6ten und 8veu - sprung haben. Hei dem 4 tpn

sprange hinauf und bei dem 6ten
sprunge hinauf sind in der ge-

raden Bewegung verdeckte Quinten und 8VOU xu machen<t. Bei

einer unvorbereiteten Heptime, welche Beethoven nic.bt in einer

Uebung sondern am Rande anbringt, fmgt er: ist cs erlaubt?

Andere und anderartige Bemerkungen findeu sich uicht vor.

Bemerkt kann noch werdcn, dass, lihnlich wie in Albrechts-

berger's Anweisung, auch Uebungen in aindcru Taktarten,

als im gewohnlichen 0;-Takt, vorgonommcn warden, Sey-
fried hat von alien Uebungen keinc aufgenommcn.

Nun ist die r/weite Gmj^pe der contrapnuktiKcheu Uebun-

gen zu erwahnen. Sie ftillen 8 Seiten. Das Manuscript kann

aber unvollstandig sein, und es mag etwa ein Blatt fehlcn.

Die Uebungen sind theils im strengen, theils im frcion Hatxe

geschrieben. Allen liegt folgender Cantus tirmus zu Grande:^ '
rgy^zirrrr^^r'?znr.(? . -."^ZPCZ.

-&

Die Uebungen sind von Albrechtsberger corrigirt und mit Be-

merkungen versehen. Eine Bemerkung lautet: Nebst der

wesentlichen Heptiine sind noch im freycn Hatzc frey anzu-

schlagen erlaubt die kleine Uber dem 4. grosscn Ton, die

verminderte auf dem 4. und 7. grossen Ton, Von Beethoven
1

**
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Hand findet sich ausser Ueberschriften u. dgl. keine Bemer-

kimg vor. Seyfried hat aus dieser Sainmlung das Material

zu seinem 15. Capitel genominen. Alle Beispiele oder Ue-

bungen, welche darin von Seite 146 bis J 54 vorkommen, sincl

von Beethoven gesetzt uncl geschrieben. Jedoch ist zti be-

merkeii, dass Seyfried melirere Stellen in den Uebungen ge-
andert hat, und dass die Bemerkungen ,

welche bei ihin von

Seite 146 Zeile 7 bis Seite 149 unten vorkommen, nicht in

der Handschrift stehen. Mit dem letzten Beispiel Seite 154

bricht das Manuscript ab. Ueber das Folgende liisst sich also

nichts sagen.

Das wftren nun Beethoven's contrapunktische Uebungen
bei Haydn und Albrechtsberger. Es ist aber noch eine vierte

Sammlung zu erwahnen, welche sich unter Beethoven's Nach-

lass vorfand. Sie besteht aus einigen Heften, unifasst fiber

120 Seiten und enthalt Uebungen in alien G-attungen des zwei-,

drei- und vierstimmigen Contrapunkts von fremder Hand, und

Regeln, Anmerkungen u. dgl, von Albrechtsberger's Hand 1

geschrieben. Allem Anschein nach sind es Uebungen eines

andern, unbekannten Schlilers Albrechtsberger's. Von Beetho-

ven sind sie gewiss nicht. Beethoven's Handschrift ist nir-

gends zu finden 2
). G-leichwohl hat Seyfried die Sammlung

benutzt. Doppelt schlimm aber fiir ihn, dass er sich gleich

an einigen Beispielen, welche dem ^Gradus ad Parna$sum.

von Fux entnommen sind und welche dem Schliler nur als

Muster dienen konnten, vergriff und sie anderte. Es sind die

bei ihm Seite 87 bis 91 stehenden Beispiele des zweistimmi-

gen Contrapunkts. Im Manuscript sind sie (von der Hand des

Schltlers) genau so geschrieben 7
wie sie in der lateinischen

Ausgabe des (?ra<fe, Seite 53 55, 59 und 60, gedruckt

l
) Albrechtsberger bemerkt bei einer Uebttng: Nova Cadenza*. Am

Schluss eines Heftes steht von des Schillers Hand : Finis. Omnia ad ma-

jorem Dei Gloriam. Diese Worte kommen bei Seyfried S. 138 und 155 vor.

2} Schindler erzahlt (Biogr. II, 309) von einem Heft, welches er bei

Beethoven gesehen, und welches contrapunktische Arbeiten Albrechts-

berger's fiir seine Schiller enthalten habe. Konnte das nicht ein Heft von

der obigen Sammlung gewesen sein?
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sum. AUCLI me uauei stehenden
,

ineistens in lateiniseher

Sprache geschriebenen und mit Fux iibereinsthninenden Be-

merkungen hat Seyfried gelindert. Dass Soyfried liier die

vorliegende Sammlung und nicht eine andere, spilter zu er-

wahnende benutzt hat, geht u, a. auch dtiraus hervor, dass

die Beispiele, welche er Seite 89 bringt und falsclilich auf

den Leitton bezieht, welche aber eigentlich nur die mit eineiu

verminderten Septimen-Accord vorzunehmenden enharmomscheii

Verwechselungen zeigen sollen, in derselben Folge aueh in

der Handschrift zwischen dem letzten Beispiel der ersten Gat-

tung und dem ersten Beispiel der zweiteu Gattung vorkomincn.

Jedoch stehen sie hier, olme Zusammeuhang mit dem Vor-

hergeheuden, am untern Ende einer Seite, wo sie von Al-

brechtsberger hingeschrieben wurden, iiugenscheinlicih * weil er

hier zur Anbringimg einer spatern, beilaufigen Bcmcrkung
eine leere Stelle fand.

Ausser den angeflihrten Beispielcn Bind folgonde Ucbim*-

gen bei Seyfried der Sammlung entnommen:

Seite 94, 2 Uebungen.

Seite 95 unten bis S. 99 oben, 8 Uebnngen.
Seite 101, 2 Uebungen.
Seite 110 111

,
3 Uebungen.

Seite 114 116 oben, 3 Uebungen.
Seite 118 und 119, 3 Uebungen.
Seite 129131, 4 Uebungen.

Dem theoretischen Theil der ftanimlnng sind tblgende

Stellen bci Seyfried entnommen: Seite 95 Zeile 1 ff.
;

Seite

104 unten bis Seite 106 oben; Seite 109, 113 und 114 oben.

Sowohl in den Uebungen als bei diesen Stellen hat Hoyfriod

geiindert. Polgende Textstellen bei Seyfried kommeu nicht

im Manuscript vor: Seite 91 Zeile 4; Seite 9(5 mitten; Seite

99 Zeile J 14; Seite 99 imten bis Seite 101 oben; Heite 105

Zeile 3 und 4; Seite 114 unten; Seite 115 mitten; Heite 131

bis 132 oben. Dies mag genug sein, urn Seyfried^ Verfali-

ren bei der Beiiutamg einer uneehteu Handschrift aif Licht

zu stellen.
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Es sind nun die contrapunktischen Scliriften vorzimehmen,
welche sich den Schriften liber Generalbass aus dem Jahre 1809

anschliessen. Beethoven's Auszlige stehen in einem (62 Seiten

in Qnerfolio umfassenden) Heft, welches libersehrieben ist:

Materialien zum Kontrapunkt . Zuerst' erscheint ein Auszug
aus Kiraberger's Gedanken liber die verschiedenen Lehrarten

in der Koinposition. Seyfried hat diesem Auszug nur eine

Stelle entnommen, deren Anfang nacli Beethoven's Handschrift

lautet :

Zwei Noten gegen eine werden anf eine zweifache Art behandelt.

Einmal kann die erste Note eine Konsonanz nnd die zweite eine Dis-

sonanz sein, das heisst bekanntermaasseu der reguliire Durchgang.
Zuin andera kann die erste Note dissoniren und die zweite konso-

niren, . . . . u. s. w. 1
).

Seyfried bezieht (Seite 93 94 oben) die Stelle unpassen-
der Weise auf die freie Sehreibart. Ueberdies hat er durch-

weg Worter geandert.

Nach dem Auszug aus Kirnberger's Gedanken schreibt

Beethoven: Von hier geht man zu dem Blatte wo die Lehre

von dein Fuxischen Kontrapunkt anfangt. Diese Lehre be-

ginnt mit einer Einleitung ?
tibersehrieben : Einleitung zur

Fuxischen Lehre vom Kontrapunkt . Beethoven's Auszug ist

sehr eingehend, enthalt auch einige eigene Bemerkungen.
Er fttllt, so weit er vorhanden ist (denn im Manuscript fehlen

einige Blatter) , wenigstens 36 Seiten. Eine gekiirzte Wieder-

gabe des Auszugs (wie bei den Schiiften liber Generalbass)

mag hier genugen. Beethoven schreibt:

Eiuleituug zur Fuxischen Lehre vom Kontrapunkt.

Die Bewegung ist die Fortsehreitung von eiiter Stimme zur andern.

Sie ist dreierlei : gerade Bewegung (raotus rectus) ,
wenn zwei Stiinmeu

zngleich fallen oder steigen . . . . u. s. w. 2
).

J
) Beethoven's Vorlage bei dieser Stelle: Kirnbergcr's Gedanken,

Seito 7 Zeile 9 v. u. bis Seite S.

'2
)
Beethoven's Vorlage: Turk's Kurze Anweisung SSTUD Gcuenilbass-

spielen, . 28.

Notte"bolim, Beetlioveniana. ^2
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Der Gebrauch tlieser Bewegnngen 1st in folgenden 4 Regeln ent-

halten. 1) Von einer vollkommenen Konsonanz 211 einer andern voll-

kommenen geht man entweder dnrch die widrige oder Seitenbewe-

gung . . . . u. s. w. 1

).

Eigentlicli nnr 2 Kegeln : 1) von einer vollkommenen K. zu einer

andern kann man nnr dnrch dio widrige oder Seitenbewegung ge-

hen. . . . u. s. w. 2
).

Hierbei wird die widrige oder Seitenbewognng dcswegen ange-

rathen, weil sonst verdeckte 5ten und 8ve
" entstelicn . . . . u. s. w. '..

Der Qnerstand (nnharmonischer bower Qiio.rstand) , relatut wm

Harmonica, bedentet . . . . n. s. w. 4
).

Jedoch in dieser Portschreitung diirfte man die S vo
iiicht ver-

doppeln ... . n. s. w. 5
).

Von den (iattnngen des Kontrapunkts.

Erste Gattung. Note gegen Note (tk no/a etmtra notam] . Ilier-

bei sind erstens die 4 Regeln zu beobachten ,
dunn soil man inelir

nnvollkouimene als vollkommene Konsonanzen tinbringen . . . . u. . w. ).

Die alten Tonlelirer verbieten diese S VP , Otkwa lattuta . . .

u. s. w. 7
).

Diese S ist eiianbt . . . . u. s. w. s
).

Zweite Gattung des KontrapnnktH. 2 Noten gegcn eine.

Hierbei das Niederschlagen (thesis) und das Aufschljigen (arm] zu be-

trachten . . . , u. s. w. !)

)
.

1

)
Fiix' Gfradits ad P<irnassum in Mizler's deutscher

S. 00 und (U.

2
) (?) Kirnberger's Kimst des reinen Satzos, erst(' Hand, S. !!'*,

3
J Ph. E. Bach's Versuch, 2. Theil, 2. Capitol, K AbBclmitt,

. 1823.
4
) Tiirk, a. a. 0., . 40. Dazu Beispiole aus Kinibcrger's KunHt

des reinen Satzes, I
7

S. 139 und 140.

5) Ph. E. Bach, a. a. 0., 2, Capital, 1. Absehuitt, . JJ5.

fl) Fux, a. a. 0., S. (>4-72. Dazu die Bewpiolc Tab. II, Fi^. :*-

und 913.
7

) Albrcchtsberger's Anweisung zur Oouipositioiu, Aun^abe vom
Jahre 1790

; Seite 28.

8) Fux, a. a. 0., 8. 72 und 73. Dazu dio Beispicle Tab. II, Fi#, 10

und 17 und Tab. IJI, Fig. 1.

9) Fux, a. a. 0., S. 74 bis 77; Tab, II, Fi#. 21
;
Tab, III, Fi#. 2 17

;

Tab. IV, Fig. 1-0.



179

Der Tropfen Wasser durchloehert endlich einen Stein ....
n. s. w. 1

).

Unter dein strengen Satze versteht man tiberhanpt alle 5 Gat-

tungon des Kontrapunkts. Zu ihm gehoren . . . . u. s. w. 2
).

Dritte Gattnng des Kontrapunkts. 4 Noten gegen eine.

Von diesen 4 Noten muss die erste eine Konsonanz . . . . u. s. w. ;i
).

Vi e r t e Gattung des Kontrapunkts besteht aus zwei halben

Schl&gen gegen einen ganzen . . . . u. s. w. 4
).

Von d e r A u f 1 o s u n g d e r D i s s o n a n z e n . De Dissonantiarum

Resolution?,. Eine gebnndene Note ist nichts anders, als eine Verzoge-

rniig der folgenden Note . . . . u. s. w. 5
).

Fttnfte Gattung des Kontrapunkts. (Contmpunctum jfto-

ridum.) Der verbliimte K., da schon nach damaliger Zeit allerlei

Zierrathen, fliessende Bewegungen , verschiedene Veranderungen des

Gesangs statt finden . . . . u. s. w. 6
).

,Von der Note gegen Note in 3 Stimmen. Bei dieser

Komposition ist in acht zu nehmen, dass bei jedem Takt der liarmo-

nische Dreiklang anzubringen sei . . . . u. s. w. 7
).

Vom Kontrapunkt init zwei halben Noten gegen eine

ganze. Es gilt hier alles was im 2stimmigen 8. gelehrt worden ....

u. s. w. R
).

Mit vier Noten in 3 Stimmen. Alles gilt was vom zwei-

stimmigen in dieser Gattung . Hauptsachlich muss mif die

Noten gesehen werden, die in Thesi stehen . . . . u. s. w. 9
).

In 3 Stimmen mit Bindungen Vieles ist durch die

Kegeln in der Hohe verboten, was in derTiefe erlaubt ist .... u. s. w. 10
).

i) Fux, S. 77. Vgl. Seyfried S. 92.

-) Albrechtsberger's Anweisung, S. 18, 17 und 67.

3) Fux, S. 78 und 79; Tab. IV, Fig. 717; Tab. V, Fig. 13.
*) Fux, S. 80; Tab. V, Fig. 4 und 5.

~>) Fux, S. 8083; Tab. V, Fig. 6 bis 20; Tab. VI, Fig. 1.

; Fux, S. 8385; Tab. V, Fig. 2J
; Tab. VI, Fig. 2-10.

-) Fux, S. 8094; Tab. VII, Fig. 2, 3, 6 -11, 1423; Tab. VIII,

Fig. 19.
) Fux, S. 90, 97; Tab. VIII, Fig, 10-12; Tab. IX, Fig-. 1-7.

j Fux, S. 98; Tab. X, Fig. 15.
10] Fux t S. 99104; Tab, XI, Fig. 110, Tab. XII, Fig, 17;

Tab, XIII, Fig, 1 imd s.

12*
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Der bunte Kontrapunkt. De contrapunctoflorido in 3 Stim-

men. Dieser 1st eine Zusaramensetzung aller 5 Gattimgen . . , . u. s. w.
*) .

Vom Kontrapunkt mit 4 Stimmen. Wo man wegen feh-

lerhafter Gange, welches ofters geschieht, die 8. nicht liaben kann,

wird die 3., sparsamer aber die 6. verdoppelt . . . . n. s. w. 2
)

.

Zwei SchlSge auf einen ganzen Takt, 4 Stimmen.

[Folgen ohne Welteres Beispiele
3

) .]

Von Vierteln gegen einen ganzen Schlag. [Folgen

Beispiele mit den dazu gehorenden Bemerkungen 4
]

. Bei einem dieser

Beispiele, welches an zwei Stellen verdeckte Quintenfortschreitungen

enthalt, findet sich eine Bemerkung Beethoven's. Beethoven schreibt
:]

C. f.

& ?
""

-^^il- _& + ---& j

) Fux, 8. 105; Tab. XIII, Fig. 3-7; Tab. XIV, Ffe. 1.

2) Pux, g. 107, 108; Tab. XIV, Fig. 2, a, 5-7; Tab. XV, FT* 1-U-
Tab. XVI, Fig. i.

*

3
) Es sind die Boiapiele l>ei Fux Tab. XVI Fig 25
*)Fux, S. 112-114; Tab. XVII, Fig. 1- 5:

'

Tab.' XVIII, Ffr.11
; Tab. XIX, Fig. I .
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1

ISC

Fux entschuldigt + # dieses sehr und scheint auch manchmal mit

Fleiss solche Beispiele gewahlt zu haben, wo der Schiller solclie Fehler

machen musste. ^ Das letztere wtirde jedoch fiir mein Ohr nie zu ent-

schuldigen sein. Es lassen sich schon Chorale streng rein setzen
1

).

Von dem Kontrapunkt mit Bindungen in 4 Stimmen.

Die Regel, dass die Harmonie zu den Bindungen bestandig aus 3 Schla-

gen bestehen soil, kann nicht so genau beobachtet werden u. s. w.

bis : Daher ist diese Fortschreitung so anzusehen, als wenn man

von einer vollkommenen Konsonanz zu einer unvollkommenen in der

geraden Bewegung fortgehe
2
).

1) Vgl. Seyfried, S. 128.

2) Fux, S. 115, 116; Tab. XIX, Fig. 2-7.
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Hit diesen Worten brioht das Manuscript ah. Seyfried

hat dem Auszug entnominen:

Seite 1031 04, 4 Beispiele :

-
106, 2 Beispiele;

- 122123, 4 Beispiele;

- 125 unten imd S. 126, 4 Beispiele;

ferner (mit Aeiiderungen) die Textstellen: Seite 02 Zeile ti v. o.;

S. 96 Z. 13 v. u.; S. 101 u. f.
;

8. 104; 8. 109 ol>en: S. IIS

Z. 8 v. u.; S. 122 u. s. w.

Albrechtsberger lasst in seiner Anweisung auf die Lchrc

vom einfachen Contrapunkt die von der Nachahmung fblgon.

Es ist zu verranthen
,

dass bei dem Unterrichte BeethovenV

Albrechtsberger denselben Weg nahni. Jedoch findet sich

unter den Fapieren aus Beethoven's Nachlass nichts, das

naheren Aufschluss und Gewissheit geben komitc. Ausser

einer der spateren Zeit angehSrenden Abschrift der in All)reclits-

berger's Anweisung (8. 163 bis 167) enthaltonen Beispiele

der Nachahmung vom Einklang bis zur Unteroctavc sind drei

langer ausgeflihrte Stucke namhaft zu inachen, \velcbe xur

Foim der Nachahmung gerechnet werden konneu. Diese drei

Stucke hat Beethoven bei Albrechtsberger componirt.

Das erste titttck, E-moll,
:

'/4-Takt, liegt dreimal in Beet-

hoven's Handschrift vor; einmal entwurfiirtig, ein an<lonual in

Reinschrift u. s. w. Seyfried hat es aufgenonnncn S. 1(>7 171 .

Er hat aber Stellen geiindert und am Schluss 6 Takte hiir/n-

geftigt. Beethoven lasst das Htttck urn so viel Takte friiher

auf der Dominante schliessen. In dor erwahnten Reinschrift,

welche iibrigens Seyfried nicht kannte, ist es fiir xwci Violincn

und Violoncell bestimmt. Es hat hier die Ueberschrift : >Ada^io.

Quasi Preludio a tre voci. Am Schlusse Rteht: attacca Fuga,
Die Fuge, welche folgen sollte, hat Seyfried S. 197 2(W

aufgenommen.
Das zweite Sttick, F-dur,

3
/rTakt, uegt in einer unvoll-

standigen, viel ge^nderten Handschrift vor. Es ist fftr Htreich-

quartett geschrieben. Bei Seyfried steht es S. 172 181,

Das dritte Sttlck, C-dur, Vs-Takt, hat Seyfried nu'ht,

gekannt.
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Die bei Seyfried JS. 160 167 abgedruckten Stitcke liegen

auch in Beethoven's Handschrift vor. Die Sttieke sind aber

nicht von Beethoven. Beethoven hat sie nur abgeschrieben.

Sie sind von Ph. E. Bach und stehen in dessen 8ei Sonate

per Cembalo, Op. 2. (Das Stuck in Gr-moll ist der 2. Satz

der 4., das in Es-moll der 2. Satz der 5. Sonate.) Zu be-

merken ist, dass Beethoven die Stlicke nicht, wie Ph. E. Bach,

auf zwei, sondern auf drei Linien-Systeme geschrieben hat.

Die bei Seyfried Seite 156 bis 159 stehenden acht Naeh-

ahmungssatze sind handschriftlich nicht vorhanden, lassen sich

aber gedruckt nachweisen. Sie finden sich nainlich der Reihe

nach und nur in anderer Form (in andern Ton- und Takt-

arten u. s. w.) in der von Seyfried herausgegebenen Wiener

Tonschule von Joseph Preindl (2. Theil, S. 36 f.)
1
). Das

dritte Stuck steht auch in Albrechtsberger's Anweisung
S. 164. Eine Vergleichung der Sttieke, wie sie in der Wiener

Tonschule und wie sie in den Studien erscheinen, ergiebt,

dass ihre Form in ersterem Buch die urspriingliche ist. Es

hat alien Anschein, dass Seyfried die Stlicke aus dern einen

Buch in das andere hiniibergenonimen und, urn sie unkennt-

lich zu machen, verandert habe. Wir theilen aus PreindVs

Buch, welches wenigen Lesern zur Hand sein wird, das letzte

oder achte Stuck zur Vergleiehung mit Seyfried (S. 159) mit.

Nachahmung in der Octave.

^fi^Mtf^ ff

3

l
) Schindler sagt (Biogr. I, S. 79 f.) in Bezug auf Preindl' s Wiener

Tonschule: Wie viele Geisselhiebe hat nicht dieses Tonsetzlehrbuch

dcs alten Reichs-Componisten von Beethoven auszuhalten gehabtU
Nun erschien aber die Wiener Tonschule erst im Jahre 1S2T urn die

Zeit, als Beethoven schon todt war. Eine andere Ausgabe, ais die von

Seyfried nach dem Tode Preindl's herausgegebene, hat es nicht gegeben.

Seite 126 im Anhang (der Wiener Ausgabe) von Seyfried's Studien

fmdet mau eine Anzeige des Werkes. Becensirt ist es in der Leipziger

Allgemeineu Musikalischen Zeittmg vom 19. Marz 182b und in der Ber-

liner Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 4. Juni 1828.
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prr:-5ra
"_1y_-rrr.j^p JF-s3Eihi3EH:

Was Theoretisches liber die Fuge vorhanden ist, gehort,

niit einer kleinen Ausnahme, der spatem Zcit an. Dor

frliheren Zeit gehSrt an ein von Albrechtsberger gcschriebciics

Verzeichniss von 30 Fugentlienuis ,
welches die Ucbcrschrift

hat : Fugarnm Themata ad Semirestrictionem ef Hcstrictionem

a/)ta. Seyfried hat das Verzeiclmiss zieinlich gonau aufgc-

nonnncn S. 204 nnten bis 206; nur das 17. Thcnui muss

nicht in Es-dur, sondern in D~nioll stelien.

Vorlianden sind 29 vollstaudige einfaclic Fugeu ,
wclchc

Beethoven Ibei Albrechtsberger componirt hat und deren Thewas
sammtlich jeneni Verzeichniss entnomiuen sind. Heyfried hat

mehrere aufgenommen. Diese sind:

Seite 185 bis 188, 3 zweistimmige Fngcn in B-dnr, C-dur

und Gr-dur. Alle Anmerkungon bei Heyfricd inncrhalb der

Systeme und unmittelbar vor
?
zwischen und nach dicncn Fugen

stehen nicht iin Manuscript. Nur das Lic. ''Licenz) iin 1-L

Takt der ersten Fuge ist echt und eine Anmerkung AlbrechtH-

berger's.

Seite 192 J97
?

3 dreistimmige Fugen in D-moli, B-dur

und Gr-dur. Auch hier findet sich von den Anmerkungen,
welche Seyfried innerhalb der Systome und z\viseheii den

Fugen bringt, keine Spur im Manuscript. Die Bonicrkungeu,
welche Albrechtsberger Her und da gemacht hat, hat Seyfried

weggelassen.
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Seite 206 217, 3 vierstimmige Fugen in A-moll, C-dur

und B-dur. Bei Seyfiied finden sich Aenderungen. Die zweite

Fuge z. B., welche zweimal handschriftlich vorliegt soil vier

Takte Mher init einern Dreiklang auf C, und die dritte Fuge
einen Takt friiher init einem Dreiklang auf B scliliessen.

Auisser diesen Fugen liber gegebene Tliemas gehoren dem
Unterrichte bei Albrechtsberger an die zwei bei Seyfried S. 197

bis 203 und S. 217 bis 227 stehenden Fugen in E-moll und

F-dur. Die letztere ist jedoch schon init Benutzung des dop-

pelten Contrapunkts in der Octave geschrieben.

Albrechtsberger lasst in seinem Lehrbucli auf die einfaehe

Fuge die Umkehrung (Nacliahmung in der G-egenbewegung)

folgen. Es ist denkbar, dass dieser Gegenstand in gleicher

Folge auch beim Unterrichte Beethoven's bertlhrt wurde. Theore-

tisches daruber und Uebungen von Beethoven finden sich

jedoch nicht vor. Das Sttick, welches Seyfried S. 302307

bringt, liegt zwar in einer Handschrift Beethoven's vor: es ist

aber nicht von ihm componirt, sondera es gehfirt zu einer

Composition von Handel, zu welcher auch die bei Seyfiied

Seite 349 352 und Seite 348 unten vorkommenden und eben-

falls in Beethoven's Handschrift vorliegenden Stiicke gehoren
l
)

.

Nach der Umkehrung wird in Albrechtsberger's An-

weisungcc die Fuge init einem Choral (der fugirte Choral)

gelehrt. Unter Beethoven's Arbeiten finden sich drei Fugen,

die hier zu nennen sind. Sie stehen theils zwischen einfachen

Fugen, theils zwischen Arbeiten zum doppelten Contrapunkt

in der Octave, mdgen also den Uebergang gebildet haben von

der einen Form zur a,ndern. Zwei davon hat Seyfried aufge-

nommen Seite 233 245, jedoch sind wieder Stellen geandert

und Albrechtsberger's Annierkungen weggelassen. Die Fugen

liegen zwei-, zum Theil dreimal in Beethoven's Handschrift vor.

!) In Betreif der verschiedenen Bearbeitungen, in welchen die Stiicke

in Handel's Ouverture zu Esther und in dessen Six Sonatas for Tiro

Violins, Two Hautboys* u. s. w. vorkommen, lasst sich verweisen auf

die Leipziger )>Allgemeine Musikalische Zeitung vom 3, Februar 1869*
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Das waren also die Fugeiiarbeiten Beethoven's bei Albrechts-

berger, Jetzt sind die Scliriften aus dor spateren Zcit m
nennen, zunachst diejeuigen, welche sich den frtther ange-

fahrten Schriften aus dem Jahre 1809 anschliessen.

In dem Heft, welches die Ueberschrift Material ien zum

Kontrapunkt<c hat, beginnen zwei getrcnnte Auszttge wic folgt :

Yon der Fuge.

Die Tonart wird clurch den Umfang der Quarte und 5 te
,
die inner-

halb der S. liegcn, bestimmt, nach welchen Granzon sich die [Satze

der] Fuge richton miissen. Neralicli wonn die erste den Bezirk der 5 ie

einnimmt so darf die folgende die Granze dor Tonart oder dor 8.

nicht iibersclireiten, sondem muss im Bozirk der Quarto bleiben und

so aucli im Gegentheil . . . . u. s. w. [Dazu Bofepiolo und Fugcn.]
1

)

Bei zweistimmigen Fugen wenn die zweite Stimmo mit dom Thema

eintritt, macht die erste eincn Gegensatz (Contratlicina) darzu
? jedocli

nicht mit gleiclilangen Noten nach der erston Gattung , sondern mit

anclern, die einen contrapunctischen , meistentheils nach der fitnften

Gattung verfertigten Schwung ftihren . . . . u, s. w. [Folgcn BeLspiele

und Fugen.]
2

)

Auf einigen losen Blattern und Bogen fziiKaiunicn 10

Seiten), welehe auch dem Jahre 1809 angehoren und wahr-

sclieinlicli ursprUnglich mit anclern, vcrlorencn Blattern /.usani-

men ein Heft bildeten, flnden sieh folgende Stcllcn :

Ftir die gewo'hnliche Modulation

Haupttonart. Neboiitonarton. Haupttonart. Ncbcutonartcn.

i

Cdur. A moll.

J
) Vorlage : Fux' Oradus <td Parnaaswnv in der Uobernotximg von

Mizler, S. 123126. Dazu die Beispiclc Tab. XXII, Fig. 12 M;
Tab. XXIII, Fig. 14; Tab. XXIV, Fig. 13; forner die zwtMwtiwmigo
Fuge in Albrechtsberger's Anweisung (Ausg. v. J. 1700i Seit< 17(

und 177.

2
) Albrechtsberger a. a. 0. Seite 175 und 170. Dazu <lio sswoi-

stimmigen Fugcn bei Albrechtsberger S. 178 bis IS/), die Boiapiolr und

Fugen bei Fux, Tab. XXV, Fig. 1, 2, 47 und Tab. XXVI, Fig. 1 bis

Tab. XXIX, Fig. 1.
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mil* fiinf Nebentonarten welclie in Durtonen liinauf in Molltdnen herab,

sammt ihren natiirlichen Terzen sich liier befinden. Dienlich zu einer

langen Fuge, Konzert, Sinfonie. Die angezeigte Ordnung wie diese T.

aufeinander folgen, 1st niclit iminer zu beobachten. C-dur und A-moll

haben gleiclie Verwandte, eben so G-dur und E-moll und so fort alle

Durto'ne mit ihren kleinen Unterterzen . . . . u. s. w. !

).

You der Fuge,

Die antwortende Stimme ahmt in der Oberquinte oder Unterquarte

oder auch in der Ober- oder Unteroktavc das Tkema nach. Bleibt

sicli der Gegensatz in alien Stimmen gleich, so kann er auch das zweite

Thema heissen, dann ist's eine Doppelfuge. Behalt er nieht den nelim-

lichen Gesang eine einfache Fnge. Geht der Satz voni Hauptton in

seine Ober 5, so geht die Antwort von der 5 in den Hauptton ....

u. s. w. [Folgen Beispiele.]
2
).

Nach altem Gebrauch hat eine regelmassige Fuge 5 Tonarteii zu

verwandten, die schon oben angegeben. Da man bald dieser, bald

jener Stimme den Hauptsatz, oder den Gegensatz, oder bald diesem,

bald jenem Paar Stimmen eine Nachahmung in den verwandten Ton-

arten gibt . . . . u. s, w. 3
)

.

Die Eintritte sind die scho'nsten zu Anfange sowohl 3- als mehr-

stimmiger Fugeu, wo die Stimmen in der Ordnuug hinaul
1

oder herab

sich beantworten . . . . u. s. w. 4
).

Es gibt auch Fugensatze welche in der 2, 3, 4, 6, 7 derTonica

anfangen . . . . u. s. w. [Mit Beispielen.]
5

)
.

Was dem Hauptsatze (thema) wenn die zweite Stimme damit ein-

tritt, entgegen gestellt wird, heisst der Gegensatz . . . . u. s. w. 6
).

Seyfried hat diese Ansztige benutzt, aber sehr verandert

in seinein Buche Seite 181 bis 185 und Seite 189 ^Zeile 8

von untenj bis Seite 192. Was er librigens Seite 185 (Zeile

!j Albrechtsberger Seite 9 bis 10 obeii.

2
j Albrechtsberger Seite 171175 mid 18 (J 194 (mit Beispiclon der

Beantwortung, VergrcJsserimg, Verkloinerung u. s. w.)-

j Ebenda Seite 195, 106.

*) Ebenda Seite 197.

>) Ebenda Seite 197-199.

)
Ebenda Seito 171.
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4 bit* 7, 13 und 14) und Seite J92 (Zeile ff.) sagt, tbivon

steht kein Wort im Manuscript.

Ausser einem Blatte, welches die 5 Eestandtheile der

Fuge kurz erklart und welches von Seyfried S. 189 benutzt

wurde, sind noch vier Ausztige zu erwahnen, welche vevschie-

denen Zeiten, ttberhaupt aber einer spatern Zeit als 1809 an-

geh(5ren. Jeder Ausziig zeigt eine Mischung von Stellen aus

Albreclitsberger'n Anweisung und aus Marpurg'a MAbluuullung
von der Fuge (i,

i. Theil. Der Inhalt bezielit sich meistens

auf Beautwortung der Themata und auf Durchftthrung, und in

dieser G-emeiusamkeit des Inhalts konunt es vor, class Stellen,

welche den beiden genannten Werkeu entlehnt sind, wieder-

holt vorkommen. Uni ein Bild zu geben, theilen wir den

Inhalt zweier Anszttge mit. Zuerst folgoudc Stcllc:

Alb r u. Ma g
1

)
zusammeu schreiben: Die zwe.itc ungo-

fangene DurcLffthruBg entweder durch alle oder nur oinigo Stimmou;
die alsdenn in der 3. Durchfulirung den Satz zuorst nehmen soil, lasst

man vermittelst einiger Pausen vorhero schwcigon. Bei der zwciten

Durchfahrimg , wenn es moglichist, nimmt die 2. cintretcndo

Stimme den Satz ehe die erste selben voliendet hat (lialbo Engfllhrung) .

Dies gilt wohl mehr von zweistiiumigen Fngen. Bci dor crston Durch-

ftthrung macht man nach einigcn Zwischensatzen oine Gadenz im

Hauptton oder Quinte, oder man macht keinen Zwischcnsatz und gloich
die Cadenz, bei welcher der Ftlhrer oder Qeftlirtc in der Stimme oin-

tiitt, wo er nicht zuletzt war.

Nun die andere Stelle:

Nach der ersten Durchftthrung macht man nach oinigen Zvisclwm-
satzen eine Cadenz im Hauptton oder Quinto, oder uum macht kwiien

Zwischensatz und gleich die Cadenz, bei welcher der Fflhrcr oder
Geffthrte in der Stimme (es braucht dicselbc Stimme, wornit die

Fuge angefangen, nicht zu sein) eintritt, wo cr nicht zuletzt war (HUH-

genommen wenn Abkurzungen vorher in andom u. deraolben Jitimme

!J Albrechtsberger und Marpurg. Vgl. dcs Lotastorou Al)hainlluu^
4. Hptst. 3. Abschn. (Ausgabe v. J. 1753 S. 122 f.) und chw KrHfc(rtn

Anweisung (1790) S. 175 f. Eine Vorgleiohuiiff dor rawhitulouon
Ausgaben von Marpurg's Abhamllung ergiebt, dass Bcothovcu die Atw-
gabo v. J. 1753 gebraucht hat.
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geschehen). Bei der zweiten Diirchftihrung , wenn es mciglich

1st, oder wenn man will, die Antwort etwas naher oder eigent-

lich zu sagen auf die zweite eintretende Stimme (wenn es nothig oder

wehfl man will) den Satz ehe die erste selben vollendet hat (halbe Eng-

fithrnng) wenn viele Arten der engen Nachahmung bei dem Satze

moglich sind oder sonst die Fuge nicht zu lange werden soil. Die

zweite angefangene Durehfuhrung entweder durch alle oder nur einige

Stimmen, die Stimme welche alsdenn in der dritten Durchfuhrting den

Satz zuerst nehmen soil lasst man vermittelst einiger Pausen vorhero

schweigen.

In einem dritten Auszug wird derselbe Gegenstand nach

denselben Vorlagen vorgenommen. Seyfried scheint einen von

diesen Ausziigen Seite 203 unten bis S. 204 benutzt zu haben.

Von den doppelten und mehrfachen Contra-

punkten hat Beethoven bei Albrechtsberger folgende Arten

durchgenommen : den doppelten Contrapunkt in der Octave,

den in der Decime oder Terz, den in der Duodecime oder

Quint, und den dreifachen Contrapunkt in der Octave. Die

darauf beztiglichen Blatter geben em ziemlich Hares Bild von

dem Gang%,und von der Art des Unterrichts. Zuerst erscheineu

die beim doppelten Contrapunkt in der Octave iiblichen Ziffern-

und Noten-Schemata mit Erklarungen und Beinerkungen, dann

Beispiele, alles von Albrechtsberger geschrieben. Aus einer

Bemerkung gebt hervor, dass Albrechtsberger's )>Anweisung

in der Ausgabe v. J. 1790 benutzt wurde. Albrechtsberger

schreibt namlich: Das Uebersetzen taugt hier nicht, weil

lauter zu grosse Intervalle in beiden Verkehrungen entstehen,

wie im 2, Beispiele S. 279 zu ersehen ist. Das gemeinte

Beispiel findet sich nur auf der bezeichneten Seite in der er-

wahnten Ausgabe. Dann erscheint von Beethoven's Hand ein

Auszug aus Earnberger's Kunst des reinen Satzes (2. Theil,

5. Abschnitt, S. 11 20), welcher beginnt wie folgt: Ueber

den Gebrauch der Quinte und Quarte in dem doppelten Conti-a-

punkt der Octave. 1) Die Quartenfortschreitungen suche man

zu vermeiden
,

weil in der Umkehrung Quinten entstehen.

3) Weder kann man mit der Quinte endigen noch anfangen.

3] Auch mitten in einem Satz ist sie uberall zu vermei-
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<len . u. s. w. Spater schreibt Beethoven Uebnngen.

Was Albrechtsberger liber den doppelten Contrapimkt in der

Decime nnd liber die folgenden Contrapunkte schreibt, stimint

der Sache nach mit dem liberein, was in seinem gedruckten

Lehrbuch steht. Nur ist alles gedriingter gefasst.

Was Seyfried aus dem theoretischen Theil des Untcrriclits

in sein Buch aufgenommen hat, erscheint mit Stellen a,us

nndern, noch zu erwahnenden Schriften durcbeinander gcmwcht.

Die Stelle Seite 247 Zeile 7 von unten bis S. 248 untcn ist

mit den Beispielen dem erwahnten Auszug aus Kirnbergcr's

Kunst des reinen Satzesa entnommen. Die Seite "147 obcu
?

Seite 270 bis Seite 271 oben und Seite 308 bis 311 stcbendeii

Beispiele sind von Albrechtsberger geschriebene Betapiclc.

Audi die Textstelle Seite 258, Zeile 1 21, ist von Albrechte-

berger gesehrieben. Jedoch hat Seyfried wicdcrum W<5rtcr

und Noten geiindert.

Beethoven's Uebuugen im doppelten und mehrfaehen Con-

trapnnkt Mien ungefilhr 70 Seiten in Querfolio. Vorbanden

sind 34 kleinere Uebungen mit ihreu Versetzungcn und niit

Ausschluss der friiher erwahnten vierstimmigeu Fu^e in F-dnr

bei Seyfried Seite 217 if.) 8 Fugen. Ueberall 1st Albrechts-

berger's verbessernde und erliiuternde Hand bemerkbar. Sey-
fried hat einen Theil davon aufgenommen Seite 27(> ivon Nr.

1 an) bis 299 und Seite 312 bis 325; das sind ssuaannneii

drei kleine Satze und ftinf Fugen.

Jetzt sind die Schriften aus der spateren 5ieit zu erwiihnen.

Das Meiste liber doppelten Contrapunkt findct sieb in cinem

Heft, welches seiner liusscren BcschafFenheit nach sich den

Schriften aus dem Jahre 1809 anschliesst. Das Heft umiaast

46 Seiten, ist aber jetzt nicht mehr so vollstandig, \vie cw vor

40 Jahren war. Im Anfang sind zwei BUittcr abgerissen.

Auch mag in der Mitte ein Blatt fehlen. Zuerst orscbeiuen

Beispiele aus Albrechtsberger
1

s Anweisung 'Ausg. v. J. 1790

S. 281 und 282. Dann schreibt Beethoven in Bezug auf den

doppelten Gontrapunkt in der Octave weitcr:

Wegcn der reinen 5 ist noch aiissumorken, da>s [man]
!

)
sio nicht

l

) Beethoven hat das eingeklmnmerte Wort vorgeSH(3u.
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sprungweise, aueh nicht wenn beide Stimmen stufenweise einhergehen,

anbringen darf . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele.]
l

)

Wenn jede Thesis oder jeder Anfang des Takts entweder die

widrige . . . . u. s. w. [Folgt em Beispiel.]
2
)

Wenn in der Komposizion eines zweistimmigen kontrapnnktisclien

Satzes von dieser Gattung nur die 3, 6te und 8ve . . . . u. s. w. [Mit

Beispielen.J
3
)|

In dieser Fuge wird gezeigt, wie durch Htilfe des doppelten Kon-

trapunkts in der 8ve der Gegensatz eingeftihrt wird. [Dabci eiue Fnge

von Fux. Dann koramen Beispiele mit Bemorkungen
4

) und zuletzt

eine Fuge von Albrechtsberger ">)
. Beethoven schreibt daim welter

:]

Vom K. der 10we .

Hier kann eine von beiden Stinimen in die Decime , nacli Weg-

lassung einiger Konsonanzen oder Dissonanzen, entweder in die Hohe

oder Tiefe versetzt werden.

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10

10 98765432 1

Regeln. 2 Terzen nnd zwei 10men kQnnen in der geraden Be-

wegimg nicht aufeinander folgen, weil aus jenen zwei Svpn aus diesen

zwei Einklange durch dieVerkehrung entspringen wurden u. s. w.) .

Dieser K. heisst Confrapunctum duplex in decima acuta, wenn ....

n. s. w. [Mit Beispielen.]
7
)

Es ist hier wie im vorigen Kontrapunkt ,
wenn jede Thesis ent-

weder die Gegenbewegung oder die Seitenbewegung hat, so kann ....

n. s. w. [Mit Beispielen.]
<s

)

Hier oder da muss man des Gesanges wegen ein Intervall er-

niedrigeu oder erhdhen, welches erlaubt ist. In der wirklichen Aus-

) Vorlagc- Albrechtsberger's Anweisung fAusg. v. J. 1790), S.

28;j bis 285.

*) Fux' Gradus deutsch Seite 142 und Tab. XXXI, Fig. S.

) Albrechtsberger S. 287290.

*j Fnx, S. 142, 143 und Tab. XXXII, Fig. 1-3.

5) Anweisung S. 293297.

) Fnx, S. 144.

7) Albrechtsberger S. 297 HOI.

j Fux, S. 145; Tab. XXXIII, Fig. 0, 7 und Tab. XXXIV, Fig, 1.
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arbeitung braucht l

)
die Verkehrung nicht gleich von Anfang angebracht

werden, und bis zu Ende fortgefiihrt werden : sondern . . . . u. s. w. 2
)

.

Fangt man aber im Hauptton an, so kann man bei der Ver-

setzung . . . . n. s. \v. [Mit Beispielen.]
3
)

Soil der Kontrap. in 4 Stimmen angebracht werden, so kann

diese . . . . u. s. w. [Folgt ein Beispiel.]
4

)

Nun wird gezeigt ,
wie dieser K. in der Komposition zu brau-

chen . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele und eine Fuge von Fux 5
),

feraer zwei Fugen von Albrechtsberger
6
)

. Beethoven schreibt weiter :
j

Doppelter K. in der Duodecimo.

Hier kann die eine unter zweien oder mehreren Stimmen in der

Duodecime entweder in die Hohe oder Tiefe versetzt werden .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Alle Intervalle, wie die Reihe von Zahlen zeigt . . . . u. s. w. 7
).

Schon in den andern Kontrapunkten habcn wir gesohen. dass

auch die Lhrienreihen mtissen versetzt werden . . . . u. s. w.
fFolgen

Beispiele.]
8
)

6te
Regel. Will man aus einem zweistimmigon Satzo eincn

4stimmigen machen, welcher durchaus in I2meutt
) einkorgulicn

soil .... u. s. w. [Folgen Beispiele.]
10

)

4
) Schreibfehler Beethoven's fiir muss. Seyfrieil hat S. 201 auch

braucht .

2
) Vorlage: Fux, S. 146.

3
) Albrechtsberger, S. 308310.

4) Fux, S. 146; Tab. XXXIV, Fig. 4.

5) Fux, S. 146, 147; Tab. XXXIII, Fig. 8; Tab. XXXIV, Vig. 2, ;i,

5, 7, 8; Tab. XXXV, Fig. 1.

e
) Anweisung, S. 316 ff. und 320.

7
J Fux, S. 148, 149.

8) Albrechtsberger, S. 326334.
9

) Beethoven hat hier einen Druckfehlcr mitabgeBchrictben. Mutt
12men (Duodecimen) muss esheissen: Decimeu. In der X Auflago von

Albrechtsberger's Auweisung 1st die Stollo g(ilndert. Hoyfriwl hat

(S. 269) auch Duodecimen geschrieben.
10

) Albrechtsberger, S. 327, 334337 und IM-i.
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Kontrapunkt zu zwei Stimmen in der 12. Die G te und 7 in die

6 tft

aufgeloset sollen hier nicht gebraucht werden . . . . u. s. w. [Fol-

gen Beispiele.] *)

Von der Umkehrung oder Verkehrung,

Die Komposition, die kerne Bindungen von Dissonanzen hat, kaun

auf zweierlei Art im Gegentheil verkelirt werden erstlieli durch

das Gegentheil schlechtweg, hernach durch das verkehrte Gegentheil

beim Gegentheil schlechtweg steigen die Noteu so zuvor hinunter-

gestiegen
2
)
nun herunter . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele und Fugen.]

3
)

Die Umkehrung ist vierfach. Die erste heisst die platte (simplex)

wenn man nemlich alle Noten eines Fugensatzes also verkelirt
,
dass

die Noten ,
welche in dern ersten Satze hinauf gehen oder springen,

herabgehen oder springend hervorgebracht werden . . . . u. s. w.

[Folgen Beispiele.]
4
)

Doppelfuge.

Die Doppelfugen mit zweien Hanpts&tzen (subjectis), wenn sie

auch 3, 4 oder mehrstimmig sind, haben fast keinen Unterschied von

eincr Fuge des doppelten Kontrap. in der 8ve man mag hernach

den Gegensatz mit dem Hauptsatze zu gleicher Zeit oder etwas spater,

wenn die Repercussion vollendet ist , antworten lassen. Die meisten

Doppelfugen . . . . u. s. w. 5
).

Mit den zwei Beispielen, welche in Albrechtsberger's An-

weisimg Seite 353 vorkommen, bricht das Manuscript ab.

In Seyfried's Buch sind diesein Heft entnommen die No-

tenbeispiele : Seite 251 mitten bis 257, S. 259 bis 268, S. 271

mitten bis 276 oben, S. 300 und 301; die Textstellen: S. 258

Zeile 11 von unteubis S. 259, S. 261 unten bis S. 262, S. 267

1) Fux, S. 149151; Tab. XXXIV, Fig. 6 und 911; Tab. XXXV,
Fig. 2i; Tab. XXXVI, Fig. 17; Tab. XXXVII, Fig. 1, 2, 5;

Tab. XXXVIII, Fig. 1 und 2.

2
)
Schreibfehler Beethoven's.

3) Vorlage: Fux, Seito 152156; Tab. XXXVI, Fig. S JO; Tab.

XXXVII, Fig. 6; Tab. XXXVIII, Fig, a bis Tab. XXXX. Fig. 4.

4) Albrechtsbergor, S. 212214.

5) Albrechtsberger, S. 351-353.
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bis 270, S. 300, 301, 307, 80S, 311 mitten bis S. 312. Je-

doch sind wiederum durchgehends Worter und bin und wieder

Noten geandert. Die Seite 301 (Zeile 11 und 12 von unten)

in Parentbese stehenden Worte kommen niclit im Manuscript

vor und konnen nur eine Zuthat Seyfried's sein. Was Sey-

fried S. 246 bis 251 bringt, ist grosstentheils niclit zu belegeii,

wtirde aber ohne Zweifel zu belegen seiu, wenn das Manu-

script vollstandig ware. Die in jener Stelle erkennbaren Vor-

lagen schliessen sicb den frliher angegebenen an und sincl zmu

Theil: Fux' vGradus*, deutscb, S. 139141, Tab. XXXI,

Fig. 4 6, und Albrechtsberger's Anweisung, S. 280.

Der Kan on ist bei Albrechtsberger etwas kurz abgefer-

tigt worden. Theoretiscbes dartiber findet sich nicbt vor.

Beethoven's Arbeit beschrankte sich auf das Abscbreiben eini-

ger in Albrechtsberger's Anweisung Seite 397 und 390 vor-

koinmenden Kanons und auf das Umsetzen derselben aus der

verschlossenen Form in die offene und in die Entwurf-Fonn,

ferner auf die Composition einiger drei- und vicrstimmigen

Kanons im Einklange. Von Bllthsel-Kanons u. dgl. zeigt sich

keine Spur. Die bei Seyfried Seite 327 bis 333 oben stehen-

den drei Kanons sind von Beethoven bei Albrechtsbergcr ge-

schrieben. Seyfried hat aber geandert. Der zwcite Kanon

z. B. steht bei Beethoven im Sopran-SchlUssel und cine Oc-

tave h6her.

Aus spaterer Zeit und den Schriften v. J. 1800 sich au-

schliessend liegen auf 16 Seiten Auszlige liber Kanon vor.

Beethoven schrcibt:

Yom Cauon.

Canon ist eine ArtFuge, in welchor aber die sti'ongste Nach-

ahmung herrsclien muss im Kanon muss die strengste Niichahmung
von Anfang bis zu Ende sein. Er kann endlich odor uncndlich scin

riickgangig cancrizans per figuram anymmtatiunis > dmiinutionis

wie die ktinstlicheu Fugen ein doppeltor, . . . . u. s. w. [Mit Bei-

spielen.]
J

)

1
) Vorlago: Albrechtsberger, a. a. 0., fc>. MO -its;*.



195

Die ranunes in der 2 315079 sind a due barter zu erfinden

als die des 1 oder 8 .... u. s. w. [Folgen Beispiele.] )

Soil der Canoii nicht im 1, sondern in der Ober5 Qnd OberS
oder in der Unter5 and UnterS beantwortet werden, so pflegt man
die Sclilussel der Stimmen, die sicli in der Ordnung folgen werden,
vor dem Schliissel, welcher den Canon anfangt, hinaus vor dein Takt-
zeichen zu setzen . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele.]

2
)

Rathselcanones.

Dieser hat weder Zeichen noch Zahlen noch Buchstaben der 4

Singstimmen ,
und oftmal auch keinen Schliissel vorgezeichnet. Wenn

ein soldier C. wobei hochstens a ire a quattro geschrieben steht, vor-

kommt, so muss man ihn durch allerlei Intervalle suchen aufzulosen,

entweder durch die obern oder untern d. i. ober2, oder untei% oberB,

unterS etc, bis er die achten Antworten trifft; oftmals aucli die Um-

kehrimgen, durch die Gegenbewegung , auch sogar zuweilen durch die

riickgangig verkehrte Bewegung, auch durch die 3 Sclilussel- nemlich :

deren Versetzungen, welche sich neunmal versetzen lassen

allgemeiner franz^sischer allgemeiner Sopran

f4te Linie 3te Linie 5te Linie

Auch muss man durch ganze und halbe Pausen, durch Suspiren,

durch ganze oder halbe Takto, auch durch anderthalb oder mehrere,

Ebenda, S. 383397.

Ebenda, S. 398 u. 399.

13*
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durch Vergrosserung oder Verkleincrung die Auflosung suchen Wir

irren allesammt nur jeder irret anders Kirnberger *)
.

Mit diesen Worten h6ren die Schriften aus dem Jahrc 1800

auf. Seyfried hat den letzten Abschnitten entnommen die

Stellen in seinem Bucli: Seite 326 bis 327 oben und S. 333

mitten bis 335 oben. Was er Seite 336 liber clen Ratlisel-

Kanon bringt, lasst sich mit Ausnahme cler wenigen Stcllcn,

welche in Beethoven's letztem, vorhin vollstandig mitgetheil-

tem Auszug vorkommen, nicht belegen. Offenbar hat Seyfried

jenen Auszug benutzt,. aber Aenderungen darin vorgenoiunien

und Eigenes hinzugefltgt. Die zwei Beispiele, welch e Seyfried

Seite 335 und 336 bringt, sind in Beethoven's Ilandsclirift

nicht vorhanden. Es ist aber mcJglich, dass Seyfried cine ge-

schriebene Vorlage hatte. Gedruckt findet man die Stucke in

Marpurg's Abhandluug von der Fuge, 1. Theil, Tab. VIII,

Fig. 3 und Tab. IX, Fig. 6.

Jetzt ist noch ein einzelnes Blatt anzufiihrcn, welches

keiner der bisher genannten Schriften angehort. EK cnthiilt

Bemerkungen liber den Umfang der Singstimmen ,
fiber deren

Register u. dgl. Beethoven's Vorlage dabei war das 0. und 7.

Eapitel in der ersten Abtheilung der bei Breitkopf und Hartel

in Leipzig um 1804 erschienenen Singescliule des Conserva-

toriums in Paris. Seyfried hat es benutzt in sciuem Buche
Seite 338. Von dem, was Seyfried Seite 338 unten bis Seite

348 mitten liber das Eecitativ bringt, ist handschriftlich niclits

vorhanden. Es ist aber m<5glich, dass geschricbene Vorlagen

urspriinglich da waren. Beethoven's Vorlageu mit Eiuschluss

der Beispiele wliren dann gewesen: Fux' vGradus ad Parnas-
sum in Mizler's deutscher Uebersetzung Seite 193 bis 195,
und Sulzer's Allgemeine Theorie der Schihien Ktturte, Ar-

tikel: Recitativ.

Ich bin nun mit den Handschriften zu Ende.

l
) Albrechtsberger, S. 415. Bei dem franzositfcheii Violinschlimsel

hat sich Beethoven verschrieben
;

statt c muss dor Buchstabe g auf
dor ersten Linie stehen.
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Seyfried's Buch, wcnii man es stiickweise auseinander-

legt und wenn man absieht von den Aenderungen und Zu-

thaten, lasst sich bis auf einen Bruchtheil durch die vorlian-

denen Handschriften belegen. Von den ersten 336 Seiten des

Buches lassen sich etwa 34 Seiten nicht belegen ^ . Von die-

sen 34 Seiten wtirden sicher die moisten belegbar sein, wenn
die handschriftliche Sammlung so vollstandig ware, wie sie

es vor 40 Jahren war.

In nieinen Mittheilungen bin ich, ohnc auf die chronolo-

gische Folge der Handschriften besondere Klicksicht zu neh-

men, nach Fachern vorgegangen, namlich so, wie die einzel-

nen Theile der Compositionslehre auf einander folgen. Eine

solche Darlegung mag der Uebersichtlichkeit . wohl einigen

Eintrag gethan haben
;

sie geschah aber nicht ohne Grand und

hauptsachlich deswegen, um mit dem Buche Seyfried's so viel

als moglich parallel zu bleiben. Es eriibrigt nun, um eine

andere Betrachtungsweise anzunehnien, die Handschriften so

zu sonclern, wie sie nach Grand und Zeit ilirer Entstehung

zusamin engehftren.

Die Handschriften lassen sich in fltnf Gruppen theilen.

Zuerst kommen die Schriften, welche dem Unterricht bei Jo-

seph Haydn angehoren. Vorhanden sind 245 Uebnngen im

einfachen Contrapunkt iiber sechs feste Gesftnge in den alten

Tonarten. Diese Uebungen k$nnen den fHr den Unterricht

i) Folgenrle Stellen waren handschriftlich nicht zu belegen : Seite 51

unten bis 52, Text und Beispiele (Vorlage: Ph. E. Bach's Versuch) ;

Seite 7374, Text und Beispiele (Vorlage : Kirnberger's Kunst des rei-

nen Satzes); Seite 7587 oben, 12 Seiten (wahracheinlich dem Unter-

richt bei J. Haydn angehdrend); Seite 100101 oben, eine Seite Text

fSeyfried's Zuthat?) ;
Seite 134^

unten bis 137, 3 Seiten Text und Bei-

spiele (Vorlage: Fux' Gradus ad Parnassitm } ;
Seite 139 unten bis H2

oben
,

4 Beispiele (von Fux) ;
Seite 145

,
oin Beispiel (von Fux) ;

Seite

155, ein Beispiel (Product Seyfried's?); Seite 156159, Text und 8 Bei-

spiele (Zuthat Seyfried's aus Preindl's Wiener Tonschule?) ;
Seite 227

bis 232, eine vierstimmige Fuge (von
1

-?) ; Seite 335 und 330, 2 Kanons

(aus Marpurg's Abhandlung von der Fuge).
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anzunehmenden Zeitraum von ciuciu Jaliro (von Endc 1792

bis Ende 1793 odcr Januar 1794) sclwerlich ausiuUen. Es

ist mit Sichcrheit anzunelimcn, class den contrapunktisclien

Uebungen als Einleitnng eine gcdrangte Lohve vom Contra-

punkt ttberhaupt, von der Natur der Consonanzcn mid Disso-

nanzen, von deren Behandlung in den vcrschiedcnen contra-

punktischen Gattungen u. dgl. vorhcrging. Es ist ferner wahr-

scheinlich, dass Haydn, wie er es bei andern Schiilern pflogte,

auch seinem Schiller Beethoven ein geschriebcucR Compendium

in die Hand gab ,
welches jene ciiilcitcudcn contnipunktisohcn

Elemente enthielt. Dieses Compendium odcr Elemcntnrbucli

mag, als Seyfried sein Buch zusamiueustclltc, uoch vorhandcu

gewesen sein und den Stoff geliefert haben zuiu Anfang sei-

nes zwoiten Abschnittos (Seite 75 bis 87 oben), welcher sonst

nicht zu heleg-en ist. Allcin auch hicrmit ist jener Zcitrauin

noch nicht ausgeftlllt. Will man noch weiter /iiirttckgclicn,

so kann man die Vermuthung aufstellen, der Unterricht bei

J. Haydn habe mit der Harmoniolchre und mit Genenilbass-

Uebungen begonnen, wobei danh wolil das von Haydn gc-

schatzte Lehrbuch Ph. E. Bach's zu Grunde gelcgt werden

konnte l

)
.

Auf den Unterricht bei Joseph Haydn tblgtc der )>ci Al-

brechtsberger. Er mag im Januar 1794 begonncn nnd ctwas

liber ein Jahr gedauert haben. Die vorhandcnen Ucbuugcn
betreffen einfachen Contrapunkt, Nachahmiing, cinfache Fugc,

fugirten Choral, die doppelten Contrapunkte in der Octave,
Decime und Duodecime, Doppelfuge, dreifache Fngc nnd Ka-

non, theils in strenger, theils in freier Schreibart. Heyfricd
stellt die von ihm herausgegebenen Stndicn so dar, als ol)

alles, was darin vorkommt, dem Unterriehte Beethoven's bei

Albrechtsberger angehorte
2
). Man braucht wolil weiter koine

1) A. C. Dies sagt Seite 38 seinor biogniphischcn Niclirichtou:

Nach seinem (J. Haydn's) Urtheile sine! (Ph. E.) Bacli's Schriftcu das

beste, grundlichstc und niitzlichste Werk, welches als Lehrbuch jc or-

schien.
2

) Zu verweisen ist auf das Vorwort und auf S. 5 im Auhang dor

Studien. .
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Worte zu verlieren, urn die Unvertraglichkeit einer solchen

Darstellung mit clem Ergebniss unserer Untersuchungen nach-

zuweisen. In Wahrheit kann nur der kleinste Theil der Stu-

dien auf den Unterriclit Beethoven's bei Albrechtsberger zu-

riickgefiihrt werden. Das Meiste, was darin vorkommt, liegt

ausserhalb dieses Unterriclites und gehort, abgesehen von alien

Aenderungen, andern Arbeiten an. Bei jenem kleinsten Theil

hat es sieh Seyfried nun gar bequem geinacht. Er hat n&m-
lich von den von Beethoven geschriebenen Uebungen nur solche

aufgenommen ,
welche ihm in Reinschrift oder deutlich ge-

schrieben vorlagen. Diejenigen Uebungen, welche in Folge
inancher Aenderungen schwer zu lesen sind, hat er weggelas-
sen. So ist es zu erklaren, wenn Seyfried von den Uebungen
im strengen einfachen Contrapunkt keine einzige aufgenommen
hat. Wollte man aus seineni Buche die dem Cursus bei Al-

brechtsberger angehdrenden Stellen zusamnaenstellen
,

und

ktfnnte man hierbei absehen von alien Unrichtigkeiten : so

wtirde man doch ein Itickenhaftes und falsches Bild bekom-

inen. Auch auf die Beethoven beigelegten Randglossen ,
mit

denen das Buch Seyfried's so reich gewiirzt ist, brauchen wir

nicht n&her einzugehen. Thatsache ist. dass in alien Hand-

schriften, ,welche dem Unterrichte bei Albrechtsberger ange-

htfren oder irgeudwie in Verbindung damit gebracht werden

kSnnen, keine einzige von jenen sarkastisch hingeworfenen

Randglossen zu finden ist. Beethoven's Randbernerkungen,

welche darin vorkommen und welche wir liberall, wo es thun-

lich war, angeftihrt oder raitgetheilt haben, sind ganz anderer

Art, als die von Seyfried gebrachten. Sie zeigen, dass Beetho-

ven bei der Sache war und darauf einging. Es ware auch

unerkiarlich, was Beethoven hatte vermogen konnen, den Un-

terricht bei einem Lehrer fortzusetzen, mit dem er sich, nach

Seyfried's Darstellung, schon beim einfachen Contrapunkt im

Widerspruch befand. Stand es doch in seiner Macht, jeden

Augenblick abzubrechen.

Als dritte Gruppe erscheinen die wenigstens 200 Quer-

folio-Seiten fullenden Auszuge Beethoven's aus verschiedenen

gedruckten Lehrbticheru liber Geucralbass, Oontrapunkt, Fuge,
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doppelten Contrapunkt und Kanon. Ueber die Zusammenge-

hftrigkeit dieser Handschriften lasst ihre aussere Beschaffenheit

keinea Zweifel librig. In welcher Folge sie gesclirieben wur-

den, kann nicht bestimmt werden; doch maclit die Natur der

vSache es wahrscheinlich, dass sie so niedergeschrieben wurden,

wie die Gegenstande, die sie behandeln, in der Compositions-

lehre auf einander folgen. Es mogen also die Schriften liber

Generalbass den Anfang gemacbt haben. Aus fruheren Er-

mittelungen wissen wir, dass die Materialien zum General-

bass ini zweiten Viertel -des Jahres 1809 in Angriff genom-

nien wurden. Besondere Merkinale, aus welchen man Schliisse

ziehen k6nnte auf die Entstehungszeit der andern
,

liber Con-

trapunkt, Fuge u. s. w. handelnden Schriften, haben >sich nicht

gefunden. Es ist aber rnit Sicherheit aus der Bescluiffenhcit

der Handschrift, aus der Gleichheit des Papieres und aus an-

dem Susseren Erscheinungen zu entnelimen, dass sammtliche

hierher gehorige Schriften, so zu sagen, in einem Zuge nie-

dergeschrieben wurden. Man wird also schwerlich irrcn, wenn

man sie sS,mmtlich in das Jahr 1809 versetzt. Einc Ileftung

und Sonderung der Schriften je nach ihrem Inhalt scheint et-

was spater vorgenommen zu sein
,
wobei dann eiu Theil in

Unordnung gerathen sein mag, so dass man hier uud da liber

deu Gang, den Beethoven gewollt, zweifelhaft werdeu kanu.

Dass die Schriften, wie friiher bemcrkt, fllr den Unter-

richt bestimmt waren, dafur lasst sich Folgendcft geltend

machen. Erstens sagt es Beethoven selbst in der friilxer init-

getheilten Bemerkung: ich gab mir die Mtihc blogR Iricrmit,

um recht beziffern zu ktJnnen, und dereinst andcre anssuftih-

renccii. s. w. Zweitens ist ein wakrscheinlich i. J. 1817 gc-
schriebener Brief 1

) anzuftthren, in welcliem Becthoveu sicb

von T. Haslinger den )>Kirnberger crbittct und dann sagt;

Ich' unterrichte Jemanden eben im Contrapunkt, urid nieiu

eigenes Manuscript hieruber habe ich unter mcincin WuHt von

Papieren noch nicht herausfindcn k(innen. Unter dem oige-
nen Manuscript kanu Beethoven nur die in Rede ntchenden

Der Brief stcht S, 37 im Anhang' von Scyfriod^ Htudion.
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Ausziige (liber Contrapunktj verstanden haben. Drittens lasst

die Beschaffenheit einiger vorgenommenen Gegenstande z. B.

Bezifferung) keine andere Erklarungsweise, als die obige, zu.

Es ist nun ferner sehr wahrscheinlich ,
dass die Ausziige

durch den Unterriclit des Erzlierzogs Rudolf veranlasst wur-

den. Diese Vermuthung grllndet sich hauptsachlich darauf,

dass der Erzherzog der einzige Schiiler Beethoven's war, fiir

den sich die Herstellung eines so (iiber-)vollstandigen theo-

retischen Apparates lohnen konnte. Wann dieser Unterricht

begann, lasst sich nicht genau bestimmen. Es lassen sieh

aber die vorhandenen Angaben mit dem Datum der Hand-

schriften in Einklang bringen. Schindler sagt <Biogr. L 165
?

im Jalire 1808 sei die musikalische Fortbildung des Erzher-

zogs den Handen Beethoven's anvertraut worden. Schindler

sagt aber nicht, ob der Unterricht im Clavierspiel oder in der

Composition bestanden habe. Auch giebt er keine nahere

Quelle an. Aus spateren Jahren sind Briefe und andere Hand-

schriften vorhanden, welche mit Sicherheit auf einen Unter-

richt in der Composition schliessen lassen 1

). Dass Beethoven

zur Zeit, als er seine Ausziige machte, in ein gewisses nahe-

res Verhaltniss zum Erzherzog getreten war, geht aus der

Widmung des im August 1808 erschienenen G-dur-Concertes

und daraus hervor, dass der Erzherzog sich am 1 . Marz 1 809

an der Aussetzung eines Gehaltes fur Beethoven betheiligt

hatte. Wenn, was wir annehmen wollen, der Unterrieht im

Jahre 1808 begann, dann musste er im folgenden Jahre eine

langere Unterbrechung erleiden; denn der Erzherzog war,

wahrscheinlich durch die Annaherung der Franzosen und durch

die Besetzung Wiens veranlasst, ungefahr neun Monate von

Wien abwesend. Man weiss das aus den Widmungen der Satze

der Claviersonate in Es-dur Op. 81 a
. Das Original-Manuscript

des ersten Satzes dieser Sonate hat die Aufschrift: Das Le-

bewohl. Wien am 4ten Mai 1809 bei der Abreise S. Kai-

l
)
Als eine Frucht des Unterrichtes lassen sich die i. J. 1S19 bei

Steiner in Wien herausgekommenen Variationen des Erzherzogs tiber

ein von Beethoven gegebenes Thenia in G-dur bezeichncii.
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fieri. Hoheit des Verelirten Erzherzogs Kudolf : und das Auto-

graph des letzten Satzes war iiberschrieben : Die Ankunft
S. Kais. Hoheit des Verehrten Erzh. Rudolf den 30. Januar

1S10. Stellt man diese Data mit den frtiheren zusammeu.

so kann man sagen : Beethoven habe die Abwesenheit des Era-

herzogs benutzt, um seine Ausziige zu machen und um sich

ftir den wieder aufzunehmenden und voraussichtlich langclauern-

den l
r

nterricht theoretisch sicher zu stellen. Dass nun Beetho-

ven, statt sich bei jedem oder bei niehreren Gegenst&uden an

ein oder zwei libereinstimmende Lehrbucher, z. B. beim Gene-

ralbass nur an Ttirk's Anweisung zu halten, aus sieben Bii-

chern einen Ballast zusammenbrachte ,
in welchem versehio-

dene, xuni Theil sich widersprechende Systeme sich berttlireu.

das ist eine Erscheinung ?
welclie uns merkwttrdig dttnkt und

welche wohl an einem andern Orte einer Betrachtung werth ist.

Als vierte Gruppe der Handsehrifteu, und geschiedon von

den zusammengehorenden Schriften aus dem Jahre 1800. ,sin<l

die zu verscliiedenen Zeiten entstandenen
,

nieht xusannuen-

gehorenden Aufzeichnimgen Beethoven's zu betrachten. Sie

umfassen 16 Seiten in Quer- und lf> Seiteu in Hoehfolio und

l)etreffen grosstentheils die Fuge. Aueh die von Beethoven ab-

gescliriebenen Stttcke anderer Coinponisten (Naclmlunung&satze
von Albrechtsberger, Stiicke von Handel, Ph. E. Bach u. . in.

konnen dazu gerechnet werden.

Endlich diirfen nicht unerwiihnt bleiben die ajiokryphon

Schriften, nauilich die von einer fremden und von Alhrechts-

berger's Hand gesehriebenen contrapunktischen Uebungen und

Beispiele.

Seyfried hat nun diese ftlnf Gruppen durcheinander ge-
worfen. Uebungen, welche dem Unterrieht bei J. Haydn odor

Albrechtsberger angehSren, stehen zwischen Htellen, welche

Kirnberger's Schriften oder clem Gradus ad Parnasmm von
Fux entlehnt sind u. s. w. Dass bei eiuem solchen Verfahrcn
von einem System, von der Einheit irgend einos Htudiunw
nicht die Rede sein kann und dass eine wunderliche Arbeit

zu Tage kommen musste, liegt auf der Hand.
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Seyfried sagt in seinem Vorwort : Ich babe micli mit der

gewissenhaftesten Treue bemliht. alles genan, imd also geord-
net zu geben. wie icb es vorfand : ja selbst des Autors eigene

Worte und Ausdritcke grSsstentheils beybehalten u. s. w.

Man wird sich in seinein Urtheile durcli diesen Knoten, den

Seyfried seinem Bucbe vorgeschttrzt, nicht irre maclien lassen.

Man wird ihn einfach zerhauen. Gerade das Gegentheil von

dem. was Seyfried sagt, 1st wahr. Seyfried hat sich urn erne

genaue Wiedergabe seiner Vorlagen gar nicht bemuht; er hat

sie weder genau noch vollstandig wiedergegeben: er bat des

Autors eigene Worte und Ausdrtickea grosstentheils veran-

dert u. s. w. l

). Seyfried's Sitndenregister liegt offen vor. Die

Handschriften , welche ihm von T. Haslinger zur Bearbeitnng

libergeben wurden. waren bis auf einen kleinen Theil ecbt und

autbentiscb. Seyfried aber ist mit massloseni Leicbtsinn an

die Arbeit gegangen. Das Buch, welches er zu Stande braclite.

giebt weder ein Bild von den Studien Beethoven's bei J. Haydn,
noch von denen bei Albrechtsberger, noch von Beethoven's ei-

genen Studien. Es ist also, als Ganzes genonmien, falsch.

Seyfried hat ferner den ursprttnglichen Text und Notenbei-

spiele geandertj er hat Falsches aufgenommen , Kandglossen

hinzugefiigt und Wichtiges weggelassen. Sein Buch kann also,

im Einzelnen betrachtet, keinen Anspruch auf Authenticitat

machen. Die ^> Studien sind kein authentisches
r
auch kein

untergeschobenes, sondern ein gefalschtes Werk.

*) Hier mag einer jetzt leicht zu erklarcnden Erscheinung gedacht

werderu Zur Zeit des Strcites um die Echtheit des Seyfried'schen Bu-

ches erklarte sicb der Hauptangreifer Schindler (vgl. Biographie Beetho-

ven's, II, 308 ff.) ziiin Widerruf bereit , falls nachgewiesen wurde
,

dass

sammtliche Bestandtheile der Studien von Beethoven's eigener Hand

geschrieben seien. Diese Forderung wurde nicht erfiillt, und ware es

namentlich an Seyfried, als Herausgeber des Buches, gewesen, seine

Sache zu vertreten und seinen Gegner durcli Erfiillung seiner Forderung

zum Schweigen zu bringen. Seyfried aber schwieg. Er schwieg, weil

er schweigen mnsste. War doch zu befiircliten, dass seine Falschungen

an's Licht kommen wurden.
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