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Bas ©ollegümt ntuftcum untr bie ffionttrtt in tBaftl.

Itadjbem bie ©efdjidjte ber bramatifden Kunft in Vafet
U)ren gefdjidten 35arftefler gefunben Hat, unb aud über -bie

«IReifter ber bilbenben Künfte wertb»oüe Slrheitcn anS SEageS=

tidt getreten finb, barf man ßd faft wtinbem, baß bie SEonfttnft

biStjer ganj »ergeffen worben ift. «Ridjt etwa, baß fte bei unS

weniger gepflegt worben wäre, wotjt aber, weit bie Queßen1)

tbeilS jerftreut liegen, theitS müHfam ju benüfen ftnb.
(§S fonnte bei einem erften Verfttde junädft nidjt barauf

anfommen nadjuforfdjen, feit wann hier in irgenb einer SBeife

mußetert worben fei, fonbern nur barjufteflen, feit bieß in fünft=

terifdjem Sinne gefdjefjen ift, unb baS Kulturhiftorifdje, baS ftd
an biefe Kunftübungen anfnüpft, in bie Sdjilberung einju=

reifjen, felbft auf bie ©efafjr Hin, baS tofal=foctate 3ntereffe

') ©ic beftetjen por 2111cm in ben »on 1708 an ertjattenen $rotofo(Icn bc«

collegium musicum unb ben biefer Sammlung beigegebenen 5ficdjs

nungen ätffcrbcn uub anberroettigen ©djttftftüden; bann in ber 1755

gebrudten „SRetfe nactj tem ßoncerte" (mttgcttjeitt tm Feuilleton ber

SaSler SJIadjridjtcn »om Sftat 1858). SSufjerbcm waren namenttid) ju
benütjen bic ^Brotefolle beS SRatfjcS, bie (Slngaben bes SctlegiumS an

bcnfclben (auf ber ©taatötaiijlct gefammelt), bic im Sofatc ber ©taatS»

taffa aufbewahrten ^rotofolle ber Deputaten, ba« 2(»iSbtatt, unb bic in

ter Soneertbtbliothef theitwetfe nodj »orfjanbencn ÜJeufifalien bc« »origen

SafjrtjunbettS.
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Das Collegium musicum und die Concerte in Sasel.

Nachdem die Geschichte der dramatischen Kunst in Basel

ihren geschickten Darsteller gefunden hat, und auch über Hie

Meister dcr bildenden Künste werthvolle Arbeiten ans Tageslicht

getreten sind, darf mau sich fast wundern, daß die Tonkunst

bisher ganz vergcsscn worden ist. Nicht etwa, daß sie bei uns

weniger gepflegt wordcn wäre, wohl aber, wcil die Quellen')
theils zerstreut liegen, theils mühsam zu benützen sind.

Es konnte bei einem ersten Versuche zunächst nicht darauf
ankommen nachzuforschen, seit wann hier in irgend einer Weise

musiciert wordcn sci, sondern nur darzustellen, seit dieß in
künstlerischem Sinne gcschchcn ist, und das Kulturhistorische, das sich

an diese Kunstübungcn anknüpft, in die Schilderung
einzureihen, felbst auf die Gefahr hin, das loknl-sociale Interesse

Sic bcstchcn vor Allcm in den »on 1708 an crhaltencn Protokollcn dcs

collegium rnuLieum und den dicscr Sammlung bcigegcbcncn

Rechnungen, Akkorden uud andcrmcitigcn Schriftstücken; dann in dcr 1755

gcdrucktcn „Rcisc nach dem Concerte" (mitgcthcilt im FcuiUcton der

Basler Nachrichten vom Mai 1858), Außerdem waren namentlich zu

benutzen die Protokolle des Rathcs, die Eingaben des Collcgiums an

dcnsclben (auf der Staatskanzlci gesammelt), die im Lokale der Staatskassa

aufbewahrten Protokolle dcr Dcputaten, das Avisblatt, und die in

der Concertbibliothek thcilweise noch vorhandenen Musikalien des vorigen

Jahrhunderts.
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gegenüber bem fitnftgefdjidjtlidjcn ju fcfjr in ben Vorbergrunb
treten ju laffen. ©in foldcr Ucbergang »on ber bienftbaren

Kunft jur freien, »om tjanbwerfSmäßigen Vetricb bei SEanj unb

SRarfd jum funftmäßigen, ift, wie überaß, fo aud (jtcr fdwer

ju beftimmen; inbeffen wirb man nidt irren, wenn man alS

ein WefentlideS «JRoment bic ©runbung regelmäßiger (Sonccrtc

bejeidnet, wo man ftd) Bereinigt cinjig unb allein um «JRitftf ju
maden unb «Dluftf ju tjörett, wo alfo bie Kunft, wie eSjcttt
foß, nur ftd felbft jum 3wcdc fjat.

©S hat bciiinS, wie aud) anberwärtS, bic [Rücfftdjt auf
ben ©otteSbienft mitgewirft, wenn ftdj in ben 90er 3afjrcn beS

ftehjcljuten 3nbi'HunbertS ein collegium musicum ju hüben

fudjte: bieß gab ber Jungen ©cfeflfdjaft »on »ornriicrcin eine

Vejiefjuiig jum Staate, unb einen freilid) fdjwadcn ftnanjirilcn
Hintcrgrunb in ben 35cptttatcn über Ktrdjcn unb Sdjulen. 35er

jweite, nodj mädjttgcre gaftor mar bic Suft unb Siebe ber 35i=

fettanten jur «Dhtfif überhaupt, nidjt ber «JRitftfcr »on gad), bte

ftdj wohl fdjwcrlid) »on felbft ju einem Ordjcftcr jitfammenge-

funben hätten, am aßerwenigften in jener 3ett. 35er Sonnen=

ftratjl aber, ber an anbern Orten fo oft bie Kunft jur Vlütbc
gereift unb ihre grüdjtc gejeitigt, ber ©lanj beS HofeS eineS

ebdn gürften, Hat über Vafel nidjt gcleud^tct. Um fo mehr

barf unfere Stabt ftolj barauf fein, baS waS fte in ber SEon=

fünft gcleiftet, frei »on ftdj auS fjer»orgchradjt, cS nad lieber^

winbung maiuugfadjcr Sdjwicrigfcitcn fclbftftänbig errungen ju
Hahen. Sie Hat eS nur ftd) felbft ju vcrbatifcn, nnb braudt
fogar ben Vergtctd mit mander größeren Stabt burdjauS nidjt

ju fdjeuen.

[1692.] 3USim3atjre 1692, nadj ber blutigen Unterbrttdung
ber bemofratifden Vewegungen- weldjc unter beut «Ramen beS ©in=

unbneunjiger «JBefenS befannt ftnb, bic [Regierung wieber in itjrcm
alten ©eleife geftdjert War, ttjaten ftd, fo »tri wir wiffen jum
erftenmaf, eine Slnjaljl 8icht)aber jufammen, weldjc aflwödjenb
Ud) am 35ienftag »on 4 — 6 Utjr in bem obern ©oßegium unter
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gegenüber dem kunstgcschichtlichen zu schr in den Vordergrund
treten zu lassen. Ein solcher Ucbcrgang von dcr dienstbaren

Kunst zur freien, vom handwerksmäßigen Betrieb bci Tanz und

Marsch znm kunstmäßigen, ist, wie überall, so auch hier schwer

zu bestimmen; indessen wird man nicht irren, wenn man als

cin wesentliches Moment die Gründung rcgclmcißigcr Conccrtc

bezeichnet, wo man sich vereinigt einzig nnd allcin nm Musik zu

machen und Musik zu hören, wo also die Kunst, wic cs scin

soll, nur sich selbst zum Zwcckc hat.

Es hat bci uns, wic auch anderwärts, die Rücksicht auf
dcn Gottesdienst mitgewirkt, wcnn sich in dcn Wcr Jahrcn dcs

siebzehnten Jahrhundcrts cin collogium musioum zn bildcn

suchtc: dieß gab dcr jungen Gesellschaft von vorncbcrcin cinc

Bczichung znm Staatc, und cincn frcilich schwachen finanziellen

Hintergrund in dcn Dcputatcn übcr Kirchcn nnd Schulcn, Der

zweite, noch mächtigere Faktor war die Lust und Licbc dcr

Dilettanten zur Musik überhaupt, nicht der Musiker vou Fach, die

sich wohl schwerlich von sclbst zu cincm Orchcstcr zusammcngc-

fundcn hätten, am allerwenigsten in jener Zcit. Dcr Souncn-

strahl abcr, dcr an andcrn Ortcn so oft die Kunst zur Blütbc
gereift und ihrc Früchtc gczcitigt, dcr Glanz dcs Hofcs cincs

edcln Fürstcn, hat übcr Bascl nicht gclcuchtct. Um so mchr

darf unscrc Stadt stolz darauf fcin, das was sic in dcr Tonkunst

gclcistct, frci von sich aus hervorgebracht, cs nach Ucber-

windung mannigfacher Schwicrigkcitcn scll'stständig errnngcn zn

habcn. Sie hat cs nur sich sclbst zu verdanken, nnd braucht

sogar dcn Vcrglcich mit mancher größeren Stadt durchaus nicht

zu scheuen.

sl««2,Z Als im Jahre l<Z92, nach dcr blutigen Unterdrückung
der demokratischen Bewegungen, wclchc unter dcm Namcn dcs Ein-
undncunzigcr Wcsens bekannt sind, die Regierung wicdcr in ihrcm
alten Geleise gesichert war, thaten sich, so viel wir wisscn zum

erstenmal, eine Anzahl Liebhaber zusammen, welche allwöchentlich

am Dienstag von 4-6 Uhr in dem obern Collcgium unter
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ber 35ireftion beS Organiften 35ietrid Sdwab ber cbeln «JRuftfa

oblagen unb ftdj fretwiflig einer ftrengen Orbnung unterwarfen,
worin Vcrfpätigttng unb SluSbleiben, Sdwajjcn unb Saden,

Vrälubicrcn unb Umherfdjlcnbcrn, Sdwörcn unb glitden bei

fjoljer Strafe »erboten war. Sie Hielten JebenfaßS »ielc Stitde
auf ihre Seiftungen unb waren »on einem esprit de corps
bttrebbrungen, wie faitin ein anbcrcS altehrwürbigcS ßoflegium,
»erboten fte bod ihren «JRitgliebern, mit „Stünipleren ober ge=

meinen Spießcitten, fonbertid in locis publicis ju niuftcicrcn."
«ffiie wenig aber fte felbft «gelben in ber ÜRufif waren, erficht

mau nur ju beuttid auS einem «Dlemorial beS 35ireftorS an bie

SDeputaten »om 27. September 1692, worin cS tjcißt: „3ft
biSber feljr »crbricßlidj gewefen, »or JebermannS Slugen ju muft=

eieren, fonberlidj ben fdwädjeren, weldje nad einer ober ber

anberen begangenen faute Vielen jum ©efpöttc gebient haben,

weldjeS aber burdj eine geringe «HSanb, mit welder ber «JRuft=

fantendjor befdiloffen würbe, ober efnen Umhang »erhinbert

werben tonnte." So fefjlte benn bodj nodj mandjerlei jum.Kön=

nen, weniger am «ffioßen, 35te 3ufjörerfdjaft war eine gewählte,
ben Höheren Stänbcn angeljörenbe. greien 3utritt hatten bie

SDeputaten, [RattiSfjcrrn, Veofefforen, Vaftoren unb Vfäccptorcn;
ben übrigen Siehljabem öffnete nur eine träftige 35iSfretion bie

»erfdloffcnen Vfortcn, unb begetjrte" einer nun nodj für fein

plaisier ein fonberbat Stüd, fo foftete baS wieber 'A Vfunb
ertra. 35icfe 35icnflagSübungen waren V^e unb Sluffütjrung

jugteidj: eS wurbe »om Vlatte gefpielt; nur mußte, wer feiner

Sadje nidt ganj ftdjer war, feine Stimme »or 4 Uhr über=

fetjen.

3u ber 3nftrnmentalmuftf gefeflte ftd im 3ntereffc beS

©ottcSbienftcS gteid »on Slnfang aud) ber ©efang, Soprantften
unb Stttiften auS bem ©tjmiiaftum, SEenoriften unb Vafßften
auS bem Sltumneum. 35a fehlte eS beim, weil bamalS unb nod
lange 3eit tjinburctj fein ©cfangunterridt in ben Sdulen ertheilt

würbe, gewiß nidt an faurer Slrbeit. Von ben brei Setjrertt,
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der Direktion des Organisten Dietrich Schwab der edcln Mnsika
oblagen und sich freiwillig ciner strengen Ordnung unterwarfen,
worin Vcrspätigung und Ausblciben, Schwatzen nnd Lachen,

Präludieren und Umherschlcndern, Schworen und Fluchcn bei

hoher Strafe verboten war. Sie hielten jedenfalls viclc Stücke

auf ihre Leistungen und waren von einem esprit rie eorps
durchdrungen, wie kaum ein andcrcs altehrwürdiges Collegium,
verboten sie doch ihrcn Mitgliedern, mit „Stümpleren odcr

gemeinen Spiellcutcn, fondcrlich in Ineis publieis zu musiciercn."

Wie wenig aber sie selbst Helden in der Mnsik waren, ersieht

man nur zu deutlich aus einem Memorial des Direktors an die

Deputate» vom 27. Septcmbcr 1692, worin cs hcißt: »Jst
bisbcr schr verdrießlich gewcscn, vor jedermanns Augcn zu

musicieren, sonderlich den schwächeren, wclche nach einer odcr der

anderen begangenen kaute Vielen zum Gespöttc gcdicnt habcn,

welches aber durch eine geringe Wand, mit welcher dcr

Musikantenchor beschlossen würde, odcr einen Umhang verhindert

werden konnte." So fehlte denn doch noch mancherlei zum.Kön¬

nen, weniger am Wollen. Tie Zuhörerschaft war eine gewählte,
den höheren Ständen angehörcnde. Freien Zutritt hatten die

Deputaten, Rathsherrn, Professoren, Pastoren nnd Präccptoren z

den übrigen Liebhabern öffnete nur eine kräftige Diskretion die

verschlossenen Pforten, und begehrte ' einer nun noch für sein

plaisier cin sonderbar Stück, so kostete das wicdcr !^ Pfund
extra. Dicse Dicnstagsübungen waren Probe und Aufführung
zuglcich: es wurdc vom Blatte gespielt; nur mußte, wer seiner

Sache nicht ganz sicher war, feine Stimme vor 4 Uhr
übersehen.

Zu dcr Instrumentalmusik gesellte sich im Interesse des

Gottesdienstes gleich von Anfang auch der Gesang, Soprcmisten
und Altisten aus dem Gymnasium, Tenoristen und Bassisten

aus dcm Alumneum. Da fehlte cs denn, weil damals und noch

lange Zeit hindurch kein Gcsangunterricht in dcn Schulen ertheilt

wurde, gewiß nicht an saurer Arbeit. Von den drci Lehrern,
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bie ftd bem ©injelnuntcrridt ber angeHenben Sänger ju wibmen

bereit erftärten, Hielt nur ber auS, weider »on ben 35eputaten

für feine «JRftHwaltitng eine Vehaufung erhalten Hatte, 35ireftor

Vfaff. Sluf bie «IRitwirfenben aber madte eS einen guten ©in=

brud, baß bie 35epittaten juweilen einen füfjlen SErunf auS bem

SRattjSfeßer Herfdaffen ließen, freilid) oljne Konfequenj für bie

3ufunft, fonft wäre nidt ju »crfdiebeneii «JRalen barum ange=

Halten worben, wie j. V. unter bem 27. September 1692:

„Haltet baS fämmtlidie collegium musicum bei unfern Herrn
SDeputaten bittlid) an, baß fte nad) ihrer gewoHnten Siberalität
bemfelbigen nadj gehaltener «ÜRuftf woßten ein SErünfteiit »er=

fdaffen, bamit bie fjeifercn Stimmen wieber umb etwas juredt
gebradjt würben."

Ohne 3t»cifcl würben nun an gewiffen Sonn= unb geft=

tagen Kirdienauffübrungen »cranftaltet, um bereu willen ja afleitt

bie 35eputatcn baS ©ollegtum iintcrftüisteit. «JBir erfahren ba=

»on nur, baß baS Soflegium ftatt ber bisherigen ©ompofttionen,
bereu ^SEertc lateinifdj waren unb außerbem nod) auf bie päpft=

lidjc [Religion Vejug fjatten, anbere mit bcittfdcm SEertc »on

«JRuftfttS Seiler jur Slnfdjaffung empfahl, gür foldje «JRuft=

fallen, für ©rwerbung »on 3nftrumenten fo wie für Gntfdjä=

bigung beS 55ireftorS Vfaff wanbte nun baS 35cpiitatenamt mit
Vorwtffen ber [Regierung ein namhaftes Stüd ©eltS auf, ließ
aber bafür bie regelmäßige Herftcllung ber fjeifercn Kehlen fal«

len, jur großen UnjitfricbcnHcit ber Sllumnen, weldjc jeijt iljre
SRitwtrfung auffünbeten. «JRan rcidjte jwar ber «Jtegenj ein

eigenes «JRemoriat ein, um fie jum ©etjorfam jiirüdjufiiljreit,
bod fdjeint baSfclhe nidjt ju bem gewünfdten 3'e.c geführt ju
Haben, unb fo jog bann nadj furjem Veftcfjcu ber Verfall ber

Vofalmuftf aud ben ber reinen 3nftrumentalmufif nadj ftdj,
weide ju tinterftüfjen bie 35eputatcn feinen Veruf in ftd fühlten.

[1708.] 35ie erfte ©runbbebingung, unter ber im 3aljre
1708 baS collegium musicum wieber aufgcrfdjtet werben fonnte,

War bie, baß bie mttwirfenben «JRußfer »on gad) jwar in ber
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die sich dem Einzcliiunterricht dcr angehenden Sänger zu widmen

bereit erklärten, hielt nur der aus, welcher von den Deputaten

für seine Mühwaltnng eine Behausung erhalten hatte, Direktor

Pfaff. Auf die Mitwirkenden aber machte es eincn guten
Eindruck, daß die Depntaten zuweilen cinen kühlen Trunk aus dcm

Rathskeller herschaffen ließen, freilich ohne Konsequenz für die

Zukunft, sonst wäre nicht zu verschiedenen Malen darum

angehalten worden, wie z. B. unter dem 27. Septcmber 1692:

„Haltet das sämmtliche collegium musicum bei unscrn Hcrrn
Depntaten bittlich an, daß sie nach ihrcr gewohnten Liberalität
demselbigcn nach gehaltener Musik wollten cin Trünklein
verschaffen, damit die heiseren Stimmen wieder umb etwas zurccht

gebracht ivürdcn."

Ohne Zwcifcl wurdcn nun an gcwisscn Sonn- und

Festtagen Kirchcnauffiihrungen veranstaltet, nm deren willcn ja allcin
die Deputaten das Collegium unterstützten. Wir erfahren
davon nur, daß das Collegium statt dcr bishcrigen Compositionen,

dcrcn,Texte lateinisch waren und außerdem »och auf die päpstliche

Religion Bczug hattcn, andcrc mit dcutschcm Texte von

Mnsikus Seilcr zur Anschaffung cmpfahl. Für solchc

Musikalien, für Erwerbung von Instrumenten so wic für Entschädigung

dcs Direktors Pfaff wandtc nun das Dcputatcnamt mit
Vorwissen dcr Rcgicrung ein namhaftes Stück Gelts auf, ließ
aber dafür die regelmäßige Herstellung dcr hciscren Kchlen fallen,

zur großen Unznfricdenhcit dcr Alumnen, wclchc jctzt ihre

Mitwirkung aufkündetc». Man rcichte zwar dcr Rcgcnz ein

eigenes Memorial cin, nm sic znm Gchorsam zurückzuführen,

doch scheint dassclbc nicht zn dcm gcwünschten Ziclc geführt zu

haben, und so zog dann nach kurzem Bestehen dcr Vcrfall dcr

Vokalmusik auch dcn dcr rcinen Instrumentalmusik nach sich,

welche zu unterstützen die Deputaten keinen Beruf in sich fühlten.

si7U8.j Die erste Grundbedingung, unter der im Jahre
1708 das collegium musicum wieder aufgerichtet werden konnte,

war die, daß die mitwirkenden Musiker von Fach zwar in der
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[Regel fein ©elb, aber bafür ifjre fogenannte Kollation erhielten,
b. H- Vrot unb «ffiein, ben bie «JRitglieber auS ihren eigenen

Keltern abwedifclnSweife lieferten. ©S war baS bamalS aud
an anbern Orten fo gehalten. Sonft ttnterfdieb ftd baS neue

©oßegium in mrijrfadcr Vejichung »on bem erften Vcrfudje ber

90er 3aHrc 35ie fcdS ©riiuber ober ©rneucrer1) fümmerten

ftd) anfangs wenig um Staat unb Kirdenmuftf, fonbern orga=
niftertett ftd) fo, um auf eigenen güßen ftefjen ju fönnen. Sie
»erlangten »on jcbem neu ©intretenben eine ©infaufSfumme

»on 15 Vfnnb, 3af)fcSbciträge »on 6 ©ulben, bebeutenbe Strafe
gehüfjrcn im gafle »on Verfäumniß: mit biefen «JRitteln »cran=

ftaltctcn fte ihre Uebtingen unter 3ujug ftäbtifdjcr «IRuftfer jeben

SRittwodj Stbcnb »on. 4—7 Uhr in einem gcfdloffenen, eigenS

baju geniiettjcfcn Sofafc, entfdjäbigten ihren 35ireftor SdjWab,
hielten einen btenftbaren 3oHann mit fitrjcn H°fen unb fttber=

borbigem Spute, unb befolgten in ber 3ulaffung »on 3ubörcm
ein SluSfdjließungSftjftem: furj, baS ©otlegiuin nahm ganj einen

Vrivat= ober StanbcSdjarafter an. 35ie «Jtcidjen öffneten willig
bie Hänbe; man bilbetc einen fleinen Kapitalftod; bie «JRit=

gtieber »crntcljrten ftd) »on 6 auf etwa 20; ein Heiliger ©mft
unb ©ifer belebte baS ©anje. SUS einige mit obrlgfeltltdjen

©efdäfteu überhäufte «IRitglieber wegen öfterer Slbwefenljeit um

Vcrminbcntng ber Strafgebüljren anhielten, würbe erfannt, fie

fottten gegen ©riegung von fünf ©ulben per 3aHr »on ben

Strafen frei fein, bod) balb barauf aud) biefe Vergünftigung
aufgehoben, weil burd fotdjen Stbfauf beS (Sollcgü ©t;r unb

Slnfeben abnehme. Von «JRitftf, bie gefpieft würbe, ftnben ftd
hloft SEcrjettc »on Vt»albi erwähnt, einem Koinponiften, ben ber

große ^8ad) befonberS (jod ju ftellcn pflegte. Solde HauSmuftf

burfte woljl bic Hauptfadje gewefen fein, unb babin beutet benn

audj baS erwätjnte ©larictjmbcl; für Ordefterftüde aber muffen

') §anS 3afoh Sfclin, 83cncb. «Sccin, JpanS Jpcinr. Cbcrricbt, Ghrift.

-poffmann, «Daniel SJiih, SJcatlj. GSottl. ®»titthaufcn.
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Regel kein Geld, aber dafür ihre sogenannte Kollation erhielten,
d. h. Brot und Wein, den die Mitglieder aus ihren eigenen

Kellern abwcchselnsweise lieferten. Es war das damals auch

an andern Orten so gehalten. Sonst unterschied sich das neue

Collegium in mehrfacher Beziehung von dem ersten Versuche dcr

Wcr Jahrc. Die sechs Gründer oder Erneuerer') kümmerten

sich anfangs wenig nm Staat nnd Kirchenmusik, sondern

organisierten sich so, nm auf eigenen Füßen stehen zu können. Sie
verlangten von jedem neu Eintretenden eine Einkanfssumme

von 15 Pfund, Jahresbeiträge von 6 Gulden, bedeutende Straf-
gebührcn im Falle von Versäumnis): mit dicscn Mitteln
veranstalteten sie ihre Uebungen unter Zuzug städtischer Musiker jeden

Mittwoch Abend von 4—7 Uhr in cincm geschlossenen, eigens

dazu gemietheten Lokale, entschädigten ihren Direktor Schwab,

hielten einen dienstbaren Johann mit kurzen Hosen und silber-

bordigcm Hute, und befolgten in der Zulassung von Znhörcrn
cin Ausschließungssystem: kurz, das Collegium nahm ganz einen

Privat- odcr Standcscharaktcr an. Die Reichen öffneten willig
die Hände; man bildete cincn klcincn Kapitalstock z die

Mitglieder vermehrten sich von 6 auf ctwa 20; ein heiliger Ernst
nnd Eifer belebte das Ganze. Als einige mit obrigkeitlichen

Geschäften überhäufte Mitglieder wegen öfterer Abwesenheit um

Verminderung dcr Strafgcbühren anhielten, wurdc erkannt, sie

solltc» gcgcn Erlcgung von fünf Guldcn pcr Jahr von den

Strafcn frei sci», doch bald darauf auch diese Vergünstigung

oufachobcn, wcil durch solchen Abkauf des Collcgii Ehr und

Ansehen abnchme. Von Musik, dic gcspielt wurdc, sindcn sich

bloß Terzette von Vivaldi erwähnt, einem Komponisten, dcn der

große Bach bcsondcrs hoch zu stcllcn psicgtc. Solche Hausmusik

dürfte wohl die Hauptsache gewesen fein, nnd dahin deutet denn

auch das erwähnte Claricymbcl; für Orchestcrstücke aber müssen

') Hans Jakob Jsclin, Bcncd. Socin, Hans Hcinr. Obcmcbt, Christ.

Hoffmann, Danicl MiK, Nath. Gottl. Svlilthauscn.
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wir unS baran erinnern, baß bic meiften bamaligen ©ompojt=

tionen nur Streidquartctt unb ettva »icr Vläfcr »orauSf(t5ten.

[1717.] SUS man ©nbe gebruar 1717 burd) Verwenbung
eineS greunbeS bei ben Vauberm in ben Saat auf bem neuen

Vau, nahe beim [Rbeintbor, (bei ber Sdnfflänbc) ühergeftebrit

war, muffen bie 3ufammenffinfte eine größere SluSbebnung ge=

Wonnen haben. 35aS ©inführen »on 3ubörem, gamilienglicbern
unb gremben, woju wohl baS größere Sofal ben erften Stiilaß

geboten, fam bermaßen in SdWung, baß fdjon 1722, um einer

Uebcrfüflung vorjubeitgcn, «JRarfen eingeführt Werben mußten.

35nmit ftanb übrigens bie Sadje nidt halb fo glänjcnb: benn

gerabe biefeS neue, ber «JRitftf ungewohnte ^ßublifum brohtc bie

größten Verwirrungen anjuridjten. ©S würbe wicbcrljolt über

Störung ber «JRitftf geffagt, baß bte 3ubörer fdwajjcu unb

tad;en, hcninifpajtcrcn unb jum genftcr hinaus fcfjcn. «Rari'bem

eine frettnblide, münblidje ©rmaljttung ber Herren «JRitglicber

erfolglos geblieben, mußte eine ernfte Slufforberitiig in beutfd^cr

unb franjöfifd)cr Sprade angcfdlagcn, baS Crdeftcr burd eine

Varricre abgefperrt werben. «JRit ©elb falarierte «JRuftfer

Waren eS 1720 vier; bic anbern begnügten ftd> mit ber Kollation.
SSnbrenb fo bie ßoncerte, wcnigftenS äußerlid, in VlütHe

ftanben, feben wir baS Gollcgium, wenn auri) nicht immer mit
bem gmuinfchtcit ©rfolge, einem neuen «JBirfungSfreife ftd ju=
wen ben, ber Kirdenntufif.

©in erfreufidjcS ©rcigniß war eS, alS ein «JRitglieb beS

©oßegiumS ju einem [RattjSHcrrn erwählt wurbe. 35ie «JB(djtig=

feit biefeS VoftenS für bie 3ufunft fdjeint aud) bem (Seflcgtum

fofort flar gewefen ju fein; benn ber [RathSHerr erhielt ben

[Rang nad) beut Vräftbentcn unb greibeit »on bem mühc»oflen

Sedclnicifter= unb Sdreibcramt. «JRan bereitete alfo 1722 eine

©ingabe au ben Hoben Ratl) vor, inbeß bie «JRitglicber burd)

3irfular erfudjt würben, privatim baS 3hrige ju thun. So
löblidi aber ber 3t»ed war, an heftimiutcn Sonntagen öffent=

tietje Kirdenmuftf aufjufüfjren, fo unbillig war eS, bte «JRuftfer
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wir uns daran erinnern, daß die meisten damaligen Coniposi-

tionen nur Streichquartett und etwa vicr Bläser voraussttzten.

sI7K7.Z Als man Endc Februar 1717 durch Verwendung
eines Freundes bei den Bauherrn in den Saal anf dcm ncuen

Bau, nahe bcim Rbeinthor, (bei der Srbiffländc) übergesiedelt

war, müsscn die Zusammenkünfte eine größere Ausdehnung
gewonnen haben. Das Einführen von Zuhörern, Familiengliedern
und Fremden, wozu wohl das größere Lokal den crstcn Anlaß

gcbotcn, kam dcrmaßcn in Schwung, daß schon 1722, um ciner

Ucbcrfüllung vorzubeugen, Marken cingcführt wcrdcn mußten.

Damit stand übrigens die Sache nicht halb so glänzend: dcnn

gerade dicscs neuc, dcr Musik ungewohnte Publikum drohte die

größten Verwirrungen anzurichten. Es wurde wiederholt über

Störung der Musik geklagt, daß die Zuhörer schwatzen und

lachen, herumspazicrcn nnd znm Fenster hinaus schcn. Nachdcm

cine freundliche, mündliche Ermahnung dcr Hcrrcn Mitglicder
erfolglos gcblicbeu, mußte cine ernste Aufforderung in dcutschcr

und französischer Sprache angcschlagcn, das Orchester dnrch cine

Barriere abgcspcrrt wcrdcn. Mit Geld salarierte Musiker

waren cs 1726 vier; dic andcrn begnügtcn sich mit der Kollation,
Während so die Concerte, wcnigstcns äußerlich, in Blüthe

standen, schcn wir das Collcgium, wcnn auch nicht imincr mit
dcm gcwünschtcn Erfolge, cincm ncucn Wirknngskrcisc sich zu-
wcndcn, dcr Kircbcnmnsik.

Ein erfrcnlichcs Ercigniß war cs, als cin Mitglied des

Kollegiums zn cincm Rathshcrrn crwählt wurde. Dic Wichtigkeit

dlcscs Postcns für die Zukunft scheint auch dem Collcgium
sofort klar gewcscn zu scin; denn dcr Nathsherr crhiclt den

Rang nach dem Präsidenten nnd Freiheit von dcm mühcvollcn

Seckclmcistcr- und Schrcidcramt. Man bcrcitctc also 1722 eine

Eingabe an den hohen Rath vor, indcß die Mitglieder durch

Zirkular ersucht wurden, privatim das Ihrige zu thun. So
löblich aber der Zweck war, an bestimmten Sonntagen öffentliche

Kirchenmusik aufzuführen, so unbillig war es, die Musiker
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burdt) bloßen SRaditfprud beS Ratbeß obne weitere (§ntfdjäbi=

flunfg jur «JRitwirfung ju »crpflidteit. «ffiaS [ffiunber, wenn ftd
biefdhen unter allerlei Vorwänbcn biefcr Saft entjogen? 3n
gohge einer Vefdwerbcfdrift von Seiten beS QoflcgiuntS unter=

fudjte bann ber Ratl) int Sffiinter 1724 auf 1725 bie ganje
Saidje attfS «Reue, ohne jebodj »on feinem früheren Vefdfuffe
abjfcgrijen., 35amad waren bic Drganiftcn unb befolbcten

«JRnftci (3infeniftcn unb Vofauniften), fo wie Slflc, bic ftdj »on

ben\ «JRuftfauffptricn, SEanjcn u. f. w. cmätjrtcn, gefjalten

bei ben Kirdjenntuftfcit mitjuwtrfen, bei Strafe ber ©ntjiebung
beS VetmiffcS ober ber SluSfdjaffuitg. Unb wenn ber Ratb

fpäter auSnahmSwcife 6'injrinen „©rgö|liri)feiten" fpenbete, fo

fnüpftc er baran bie Vcbingung, fte fotlten ftd) bafür fleißig

auf bem collegio musico, natürltd uncntgelblldj, einfteflen, unb

„Jebe ©elegenljeit ergreifen, um ftdj in ber «JRuftf ju perfcf=

tionieren". 35icfer 3*»ang erfdjeint nad ie|iger SliifdjaitttngS*
weife boppclt Hart, wenn man bebenft, baß bie mitmirfenben

(Santorett fämmtlidjer Kirdien auf eigene Koftcn einen Vtfar
anfteflen foUten, unb baß baS StuSfommen ber anbern «JRu=

ftfer überfjaupt ein febr färglidjcS war.') 35icfe Kirden=
muftfeii, fogcnannteit folennett «JRttfifen ßefen auf 13 be=

ftimmte Sonn= unb geßtage beS 3aH»eS2) unb fanben nidt
nur im «JRünfter, fonbern audj in ben anbern Hauptfirdjen ftatt.
Slflein bie SEfjätigfeit ber leitenben Drganiften war »ott Sfnfang

an gelähmt burd ben fdlcdjten «ffiitlen, ber iHnen »on ben

meiften Seiten entgegentrat.

1) „«Daher wenige fidj ber SJfttfif wtbmen, ober fie muffen fidj ncttjwcrtig
auf etwas SlnbcrcS appticieren ihr ©tud SSrob ;u gewinnen." SBeridjt

beS ßottegiumS.

2) 2ln ben brei Ijohen ^efttagen im SJJünftcr unb jeweilen ben nädjficn

©cnntag barauf in einer anbern 9ßfarrfirdjc, ferner am 9ccujat)rStag,

an beut erften Sonntag ber 9J?onatc TOiirj, SDiai, 3uti, ©eptember unb

9io»cmbcr, cnblid) am ©djwörtag. (Scetbigung beS ©r. SttatljcS
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dnrclh bloßen Machtspruch des Rathes ohne weitere Entschädigung

zur Mitwirkung zn verpflichten. Was Wunder, wcnn sich

dieselben unter allerlei Vorwäudcn diescr Last entzogen? Jn
Folge ciner Beschwerdcschrift von Scitcn dcs Collcgiums untersuchte

dann dcr Rath im Winter 1724 ans 1725 die ganze

Sache aufs Neuc, ohnc jcdoch von seinem früheren Beschlusse

abzugehen.. Darnach waren die Organisten und besoldeten

Musici (Zinkcnistcn und Posaunisten), so wic Allc, die sich von
den> Musikaufspiclcn, Tanzen u. s. w. ernährten, gehalten

bei den Kirchenmusiken mitzuwirken, bei Strafe dcr Entziehung
des Permisses odcr dcr Ausschaffung. Und wenn dcr Rath

später ausnahmswcisc Einzclncn „Ergvtzlichkeiten" spcndcte, so

knüpfte cr daran die Bedingung, sie sollten sich dafür fleißig

auf dcm collegio musico, natürlich nncntgeldlich, einstellen, und

„jede Gelegenheit ergreifen, um sich in der Musik zu
perfektionieren". Dieser Zwang crschcint nach jetziger Anschauungsweise

doppelt hart, wenn man bedenkt, daß die mitwirkenden

Cantoren sämmtlicher Kirchen auf eigene Kosten cincn Vikar
anstellen sollten, und daß das Auskommen dcr andcrn Musiker

überhaupt cin schr kärglichcs war. ') Dicse

Kirchenmusiken, sogenannten solennen Musiken sielen auf 13

bestimmte Sonn- und Festtage dcs Jahrcs^) und fandcn nicht

nur im Münster, sondern anch in den andern Hauptkirchen statt.

Allein die Thätigkeit der leitenden Organisten war von Anfang
an gelähmt durch den schlechten Willen, dcr ihnen von den

meisten Seiten entgegentrat.

') „Daber wenige sich dcr Musik widmen, odcr sic müsscn sich nothwcndig

aus ctwaê Andcrcs avplicicrcn, ibr Stuck Brod zu gcwinncn." Bcricht

des Collcgiums.

2) An dcn drci hohcn Fcsttagcn im Münstcr und jcwcilcn den nächstcn

Sonntag daraus in einer andcrn Pfarrkirche, ferner am Ncujahrstag,

an dcm crstcn Sonntag dcr Monatc März, Mai, Juli, Scptcmbcr und

Ncvcmbcr, cndlich am Schwortag, (Beeidigung des Gr, Rathes?)
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«JBir crfaHren beim audj nidjtS »on glänjcnbcn ©rfolgen
ber folennen «JRuftten; ja felbft baS Soflcgium unb bie ßottcerte,

fo lefen wir in ben V»otofoßcn plöt3lidi unb ohne weitere

©rflärung, waren ju Slnfang ber 30er 3abre in jiutrijincn=
bem Verfaß begriffen. 35ie «JRitgliebcrjahl hatte fid) »ermtnbert;
bie Strafen würben nidt metjr regelmäßig entridtet, feine

Sitzungen gehalten, feine [Redjnungcn abgelegt: unb alS Se^tercS

nadjträgfidj gefdjafj, jeigte ftdj, baß trotj aßer Sparfamfeit bie

©innatjmen faum für bie orbcntlidjcn Koftcn gcreidjt hatten.
35ie 3ahrcSattSgabcn ftnfcn oft unter 100 Vfimb, wäbrenb in
ben erften jeljn 3at)rcn etwa 200 bis 300 Vfunb, fogar bis

gegen 400 »erwenbet worben waren.

SErof ber Ungunft ber 3eiten gaben aber „bie ©lieber"

ihr fdjöncS Unternehmen nidt auf; „fte erhielten eS mit vieler

«IRübc" in ber Hoffnung auf eine beffere 3ufunft. Sic fühlten

wohl, baß cS viel fdjwcrcr faflen würbe, etwaS SEobtcS wieber

inS geben ju rufen, alS, an baS Veftctjenbe anfnüpfenb, eS

fpäter ju »eröoßfommnen. Sind) ßanb. ©man. Vfaff, Orga=

nift, ber 1730 an ber Stelle beS »erftorbenen 35ictrid Sdjwab
bie 35ircftion übernommen Hatte, »ermedjtc cS anfangs nidt
beut 3nftitutc neucS geben einjuljaudcn.

©rft gegen bic «JRittc beS 3abrhunbcrtS traten Slenberungen

ein, weide nidt nur ben Veftanb ber «JRuftfabcnbe unb beS

(SoflcgiuinS felbft fefter begrünbeten, fonbern aud in golge beffen

feine Sffiirffamfcit unb Vebcutung auf einen faunt geahnten

Höbcpunft Hoben.

[Unt 1730.] 35icfc neue ©ntwidlungSpcriobc ju
©nbe ber 40er 3ahre würbe burd) einen hcbeiitenben neuen ging
von «JRufiffreuitben angefünbigt, bie mit ungeteilter Stift unb
Siebe in baS ©oflegittm eintraten, unb baSfelbc nidt nur mate=

rietl untcrftü|tcii, fonbern üherHaupt erfrifditen. «HMe nun benn

bic ©lieber urfprünglid felbft mitjumufteieren pflegten, fo lagen
biefe «Reuen mit aflem ©ifer ihrer Kunft ob, vcrfanimclten fid)
nodj befonberS {eben Samftag, unb (jätten balb bic eigentltdiett
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Wir erfahren denn auch nichts von glänzenden Erfolgen
der folennen Musiken; ja selbst das Collcgium und die Concerte,

so lesen wir in dcn Protokollcn plötzlich nnd ohne weitere

Erklärung, waren zu Anfang dcr 30er Jahre in zunehmendem

Verfall begriffen. Die Mitgliederzahl hatte sich vermindert;
die Strafcn wurdcn nicht mchr regelmäßig cntrichtct, keine

Sitzungen gehalten, keine Rechnungen abgelegt: nnd als Letzteres

nachträglich geschah, zeigte sich, daß trotz aller Sparsamkeit die

Einnahmen kaum fiir die ordentlichen Kosten gereicht hatten.

Die Jahrcsausgabcn sinken oft nnter 100 Pfund, während in
den crstcn zchn Jahrcn etwa 200 bis 300 Pfund, sogar bis

gegen 400 verwendet wordcn waren.

Trotz dcr Ungunst der Zeiten gaben aber „die Glieder"

ihr schönes Unternehmen nicht auf; „sie crhieltcn cs mit viclcr

Mühe" in dcr Hoffnung auf cine bcsscrc Zukunft. Sic fiihltcn
wohl, daß cs vicl schwcrcr fallen würde, etwas Todtcs wicdcr

ins Lcbcn zn rufe», als, an das Bestehende anknüpfend, es

spätcr zu vervollkommnen. Auch Cand. Eman. Pfaff, Organist,

dcr 1730 an der Stelle dcs vcrstorbcncn Dictrich Schwab
die Direktion übernommen hatte, vcrmochtc cs anfangs nicht
dem Jnstitutc nencs Lcbcn einzuhauchen.

Erst gcgcn dic Mittc dcs Jahrhunderts tratcn Acndcrungcn

cin, wclchc nickt nur dcn Bcstand dcr Musikabcndc und dcs

Collcgiums sclbst fcstcr begründeten, sondern anck in Folgc dessen

scinc Wirksamkeit und Bedeutung auf cincn kaum gcahntcn

Höhcpunkt hoben.

jUm 1730^ Dicsc ncnc Entwicklungspcriodc zu
Endc dcr 40cr Jabrc wurdc durch cincn bcdcutcndcn ncucn Flug
von Musikfreunden angekündigt, die mit ungetheiltcr Lnst und
Liebe in das Collcgium eintraten, nnd dasselbe nicht nnr materiell

vntcrstütztcn, sondern überhaupt erfrischten. Wic nun dcnn

die Glieder ursprünglich sclbst mitznmnsicicrcn pftcgtcn, so lagen
diese Ncncn mit allein Eifer ihrer Kunst ob, versammelten sich

noch bcsondcrs jeden Samstag, und hättcn bald dic eigentlichen



345

«JRuftftage an ben Sd^atteu gcfteflt, wären fte nidt felbft, um

3erfplittcrting ju »erbüten, »on itjren befonbern Uebitttgcn jurüd=
getreten. 3n golge biefeS 3uwad)feS mußten bie [llrim= nnb

Sefunb»iolinftimmcn fopiert, neue 3nftruracnte angefdjafft, bie

Sitje ber 3ul)örcr vcrmetjrt unb baS Slugenmcrt auf ein grö=

ßereS Sofat gcridtet werben. 3ugteid »ermodjtcn eS bic neuen

SRitgliebcr, bie [Regierung meljr für ihre 3>»ede ju intcrcfßcren,
unb namentlid) für ben ©efang, ber hiStjer faft ganj barnieber=

gelegen, beffere 3ettcn anjubaHnen. ©S ergieng 1748 eine «JtatbS=

erfauntniß, einem jungen Vürger baS grijrgetb füt ©rlemung
ber Vofaune ju bejatjlen: „aud foBe einem löblidjeu Collegio
musico überlaffcn werben, mit einem tt'tdjtigcn Subjeclo in ber

Stiigfunft auf fcdS 3abre Hin gegen Vcjfctjung einer jäfjrtidjen

Vriotjnung »on 100 neuen SEHalem eine V»ob ju madjen."

35icfe Unterftütjitng foflte halb bie fdönften grüdjtc tragen, in=

bem nun bie hefferen Stimmen, männlidc unb weibliche, bem

neuen Singmeifter gratis in bie Srijre gegeben werben tonnten.

Um bie «IRuftfer metjr für bte «DlittworijSaitffübriingen ju interef=

fteren, würbe befdiloffcn, alten regelmäßig «JRitwtrfcnben mit

Honoraren »on 6 bis 12 Vfunb jäljrlidi beijttfpriitgcn, ein bc=

betttenber gortfdrttt int Vi'injip, fo ttnbcbcutenb aud) biefe

©ehalte waren, auf bie bann ©ontraftc gegrünbet würben.

Slußerbem warb »erinittctft befonbercr ©inlagen ber ©lieber

»on 1 SouiSb'or ein nur im äußerften «Rothfall anjugreifenber
[Referöefonb gegrünbet. 3um erftenmat tjeißt cS 1749 @on=

cert ftatt «IRußfabenb ober «JRitftftag; 35ireftor Vfaff übertraf
ftd) felbft unb wurbe burd bic Slnfunft beS neuen SingmeiftcrS
35orfd unb bic Vegerfterung ber ©lieber in feinem ©ifer wad
erljalten. 35te brüdenbe grage wegen eineS geräumigeren Sofa=

leS würbe 1751 burdj bie in Slnbetradt beS löbfiden StrcbenS

unentgelblidje Uebcrlaffung beS VrötaueiimS, b. tj. beS obern

SaatcS beS GoflegiumS erlcbigt, baS nöthige Kapital ju bau=

ltden Veränbcrungen, 2500 Vfunb »on ber Uniöcrfttät auf 30

3abre ju 3 % »orgeftredt unb enblict) aud, nod in bemfriben
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Musiktagc an dcn Schatten gestellt, wären sie nicht selbst, um

Zersplitterung zu verhüten, von ihren besondern Uebnngen

zurückgetreten. In Folge dieses Zuwachses mußten die Prim- nnd

Sekundviolinstimmcn kopiert, neue Instrumente angeschafft, die

Sitze der Zuhörer vermehrt nnd das Augenmerk auf cin

größeres Lokal gerichtet wcrdcn. Zugleich vermochten es die neuen

Mitglieder, die Regierung mehr für ihre Zwecke zn interessieren,

uud namentlich für den Gesang, der bisher fast ganz darniedergelegen,

bessere Zeiten anzubahnen. Es ergicng 1748 eine Raths-

crkanntniß, cincm juugcn Bürgcr das Lchrgeld für Erlernung
dcr Posaune zu bezahlen: „anch solle einem löblichen Collegio
musivo überlassen werden, mit einem tüchtigen Subject« in der

Singknnst auf sechs Jahre hin gegen Beziehung einer jährlichen

Belohnung von 100 neuen Thalern cine Prob zn machcn."

Dicse Unterstützung sollte bald die schönsten Früchte tragen,
indem nun die besseren Stimmen, männlichc und wciblichc, dem

nencn Singmeister gratis in die Lehre gegeben wcrdcn konntcn.

Um die Musiker mchr für die Mittwochsaufführungen zu interessieren,

wnrdc beschlossen, allen regelmäßig Mitwirkenden mit

Honoraren von 6 bis 12 Pfund jährlich beizuspringcn, cin bc-

dcutcndcr Fortschritt im Prinzip, so unbcdcutcnd auch dicse

Gehalte waren, anf die dann Contralte gegründet wurden.

Außerdem ward vermittelst besonderer Einlagen dcr Glieder

von 1 Lonisd'or cin nur im äußersten Nothfall anzugreifcnder

Reservcfond gegründet. Znm erstenmal heißt cs 1749 Cvn-
ccrt statt Mnsikabend odcr Musiktag; Dircktor Pfaff übcrtraf
sich selbst und wurde durch die Ankunft des neuen Singmcistcrs
Dorsch und dic Begeisterung dcr Glieder in seinem Eifer wach

erhaltcn. Die drückende Frage wegen eines geräumigeren Lokales

wurde 1751 durch die in Anbetracht dcs löblichen Strcbens

nncntgeldliche Ucberlassnng dcs Prytcmcums, d. h. dcs obern

Saales des Collegiums erledigt, das »ötbige Kapital zu bau-

licbcn Veränderungen, 2599 Pfund von dcr Universität anf 39

Jahre zu 3 °/> vorgestreckt und endlich auch, noch in demselben
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3abre 1751 ber früfjer »erworfenc ©runbfafc gebilligt, eS

fei nüljlid unb notfjig, honoraires anjttneHmcn, b.b. Slbon=

nenten mit 3aHteSbeiträgen, ohne Si| unb Stimme im Sotlc=

gtum, aber bann aud frei »on bein hoben ©infattf.
35ieß in aßgcmeinen Umriffen ber Umfdwung um bie fDcitte

beS 3aHrijunbertS; ber Sdtußftcin ber 1752 erfolgte Vejug beS

neuen SofateS. «ffiäbrcnb alfo bie ältere ©encration in golge
ber immer größer werbcnbcn ginanjnotH bem ftdjercn Unter=

gange entgegeneilte, lösten bic 3üngcren baS ©cbeiinniß, baß

man bie SEonfunft, wenn fte gebeiljctt fofle, nidjt auf bte mög*

tidjft engfte, fonbcrn auf bic breiteftc ©runblagc fteflen muffe;
fte geftanben ftd, baß eine freie Kunft nidjt »erlicre, wenn redjt
Viele beS ©enuffeS tbeilbafttg werben, unb jogen eS »or, ftatt
ber bisherigen «JRonopolißerttiig ju ©tinften ber «JRitglieber beS

©oflegiumS unb iljrer Vefanntcii baS gefammte muftfliebenbe

Vitblifum ju «Dlitgenuß unb «JRitleibcnfdjaft beranjujiehcn, wojtt
Ja aud) baS größere Sofal bte «IRöglidfeit bot. @rft jetit würbe
bic «IRußf ©emeingut; benn wenn aud) fdon fri'ifjer einjclnc
honoraires auS befonberer Vergünftigitng angenommen werben

waren, fo fjatte man anbere gcrabeju abgewiefen. «Ratürlid) for=

berte bte ©röffnitng beS allgemeinen StbonncmentS, baß bte

©lieber auf ihr [Recht fjieftge Herren etnjitführen »erjidteten:
grauenjimmer unb grembe bagegen tonnten fte wie aud) bie

Slbonneiitcn nad) Veliebcn mitbringen. Sie behielten jwar bic

ganje Scitung aflein in ihren Hauben, bejabltcn aber nad wie

»or jwei alte SouiSb'or Ginfauf; eine SouiSb'or (Stniage in ben

unanraftbarett gonb, unb eine neue gouiSb'or 3aHreSbcitrag; bic

Stbonncntcu ibrerfcitS entttdteten nur biefen letzteren, feit 1764

vier «Retttbalcr: SfboiinementS oljne ©infüHrungSredjt gab eS

nod feine. «JBir fjaben alfo feit 1752 baS ftchenbe, größere

©onccrtpubltfitm mit benfclbcn ©lementen, auS betten cS beute

nodj beftefjt, Hier ben Slnfang unferer SlbonncmcntScoitcerte.
So »tri Ueherwiubitng ber neue Vefdluß foftete, fo fegenSretd

war er: benn eben bie honoraires, bereit 3aHt ftd halb auf
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Jahre 1751 der früher verworfene Grundsatz gebilligt, es

sei nützlich und nöthig, Konorsires anzunehmen, d.h.
Abonnenten mit Jahresbeiträgen, ohne Sitz und Stimme im Collcgium,

aber dann auch frei von dem hohen Einkauf.

Dieß in allgemeinen Umrissen dcr Umschwung um die Mitte
des Jahrhunderts; der Schlußstein der 1752 erfolgte Bczug des

neuen Lokales. Während also die ältere Generation in Folge
der immer größer werdcndcn Finanznoth dcm sichcrcn Untergänge

entgegeneilte, lösten die Jüngeren das Geheimniß, daß

man die Tonkunst, wenn sie gedeihen solle, nicht auf die möglichst

engste, sondern auf die breitest? Grundlage stellen müsse;

sie gestanden stch, daß einc frcic Knnst nicht verlierc, wcnn rccht

Viele des Genusses theilhaftig wcrdcn, und zogcn es vor, statt

dcr bishcrigcn Monopolisierung zu Gunsten der Mitglieder des

Collegiums und ihrcr Bckanntcn das gesammte musiklicbcndc

Publikum zu Mitgenuß und Mitleidenschaft heranzuziehen, wozu

ja auch das größcre Lokal die Möglichkeit bot. Erst jctzt wurde
die Musik Gemeingut; denn wcnn auch fchon früher cinzclnc

Konorsires ans besonderer Vergünstigung angenommen wordcn

waren, so hatte man andcrc geradczu abgcwicscn. Natürlich
forderte die Eröffnung des allgemcincn Abonncments, daß dic

Glieder auf ihr Nccht hicsige Hcrrcn cinzuführcn vcrzichtctcn:

Fraucnzimmcr und Fremde dagcgcn konntcn sic wic anch die

Abonncntcn nach Belieben mitbringen. Sie behielten zwar die

ganze Leitung allein in ihren Händen, bezahlten aber nach wic

vor zwci altc Louisd'or Einkauf; cinc Louisd'or Einlagc in dcn

unantastbaren Fond, nnd cine neue Louisd'or Jahresbeitrag z die

Abonnenten ihrerseits entrichteten nur diesen letzteren, feit 1764
vier Nenthalcr: Abonnements ohne Einführnngsrecht gab es

noch kcinc. Wir habcn also scit 1752 das stchcnde, größcre

Conccrtpnhliknm mit denselben Elementen, aus denen cs hcutc

noch bestcht, hicr den Anfang unserer Abonnemcntsconcerte.
So vicl Ucbcrwiudung der neue Beschluß kostete, so segensreich

war er: dcnn eben die Konorsires, deren Zahl sich bald auf
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mefcjr alS 100 Hob, ßderten bin gortbeftanb unb bie Ver»ofl=

fommnung ber ©oncerte.

Vleiben wir jeit einige 3eit bei bem Sluffdwung ju 3ln=

fang ber 50cr Sal)xe ftefjen, unb »erfudcn, ein Goncert unb
feine ganje ©inridjtung genauer ju fdjitbern.

©S war nodj immer ÜRittwodj ber ©oncerttag, unb jwar
würben bie ©oncerte baS ganje 3a(je tjinburdj fortgefcfct, mit
SluSnaHme ber HunbStage, beS «ÜRittwodS »or Vcttag, unb beS

«JRittwodS, ber in ben VaSler Herhft fiel, fpäter audj beS «JRitt=

wodS »or «SScifjnadt, ein VewctS, nidt baß bic grömmigfeit
gortfdjritte madjtc, fonbern wotjt eher, baß bie ©oncerte mit
bem großen gcmtfdjten Vublihtm nidjt mehr unter bem Stanb=

punfte eincS reinen KunftgenuffcS, fonbern einer öffentltdien

Vergnügung betradjtet würben. Sie hatten aud; in ber SEbat

in gewiffem Sinne eine foldje «Ridtuttg angenommen, feit nidt
mctjr wenige Kunftfreunbe mit itjren Vefannten, fonbcrn bie

ganje beft|enbe unb gebilbete Klaffe bie 3ut)örcrfdaft btlbcte.

35icfeS größere «ßublffum, baS ftd im fjofjcn Sommer aufS

Sanb unb in bte Väber jerftreute, batte aud gleid 1752 bie

»iertvödentlide HunbStagSpaufe »eranlaßt. üffiintcr unb Som=

mer wurbe präjtS um 5 Uhr angefangen: wer aber einen Vlafc

jum Sitpen tjaben wollte, ber mußte bebeutenb früher erfdetnen,
unb aud ba war er feiner Sade nidjt ftd)ex, weit bte graitcn=

jimmer in jabflofer «JRenge berbeiftrömten unb mit ihren weiten

[Roden nadj franjöftfder «JRobe boppelten Raum in Slnfprudj
nahmen, greien ©intritt Hatten außerbem bie V^ofcfforcn nad
einer bei Uebertaffung beS SaatcS gefteflten Vcbingung unb bie

gremben, bie j. V. jur «JReßjeit jiemlid) gafjtreicfj erfdjienen.
SllleS Ucbrige mußte bejablcn. Sclbft Jüngere, nod nidjt fon=

firmierte Knaben, weldje mitjubrittgen ben ©liebem anfangs

gegen J/, ©ulben geftattet war, würben fdon 1752 einem «fbonor.

Slbonncmcnt unterworfen.

Slud bie «JRuftci fanben ftd 1 ober '/2 Stunbe »orijer ein,

um ihre 3nftrumcnte jured^t ju maden unb ju ftimmen, unb,
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mehr als 100 hob, sicherten dcn Fortbestand und die

Vervollkommnung dcr Conccrte.

Bleiben wir jctzt einige Zeit bei dcm Aufschwung zn

Anfang dcr 5l)cr Jahre stehen, und versuchen, ein Conccrt und
seine ganze Einrichtung genauer zu schildern.

Es war noch immcr Mittwoch dcr Concerttag, nnd zwar
wurden die Concerte das ganze Jahr hindurch fortgesetzt, mit

Ausnahme der Hundstage, des Mittwochs vor Bcttag, und des

Mittwochs, der in den Basler Herbst fiel, später anch des Mittwochs

vor Weihnacht, ein Beweis, nicht daß die Frömmigkeit

Fortschritte machte, sondern wohl eher, daß die Concerte mit
dem großen gemischten Publikum nicht mchr unter dem Standpunkte

eines reinen Kvnstgennsses, sondern einer öffentlichen

Vergnügung betrachtet wurdcn. Sie hattcn auch in dcr That
in gcwissem Sinne eine solche Richtung angenommen, seit nicht

mchr wenige Kunstfreunde mit ihren Bekannten, sondern die

ganze besitzende und gebildete Klasse die Zuhörerschaft bildctc.

Dieses größere Publikum, das sich im hohcn Sommer anfs
Land nnd in die Bäder zerstreute, hatte auch gleich 1752 die

vierwöchcntliche Hundstagspause veranlaßt. Winter und Sommer

wurde präzis um 5 Uhr angefangen: wer aber cinen Platz

zum Sitzen haben wollte, der mußte bedeutend früher crschcincn,

und auch da war er seiner Sache nicht sicher, wcil die Frauenzimmer

in zahlloser Menge herbeiströmten und mit ihren weiten

Röcken nach französischer Mode doppelten Raum in Anspruch

nahmen. Freien Eintritt hatten außerdem die Professoren nach

einer bei Ueberlassung des Saales gestellten Bedingung und die

Fremden, die z. B. zur Mcßzcit ziemlich zahlreich erschienen.

Alles Ucbrige mußte bezahlen. Sclbst jüngere, noch nicht

konfirmierte Knabcn, wclche mitzubringen den Gliedern anfangs

gcgen >/, Gulden gestattet war, wnrdcn schon l752 cincm Honor.
Abonncment unterworfen.

Auch die Musici fanden sich 1 odcr Stunde vorher ein,

um ihre Instrumente zurecht zu machen und zu stimmen, und,
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wenn fte ein Solo fpiclten, bie «JRitftf bem 35ireftor ju übet=

geben. 35iefe Vorbereitungen galten fo Halb unb halb ftatt ber

Vroben, bie nur für bie großem Kirdenauffübrungen in Uebttng

waren. 3e1?t fpiclte baS Drdefter »om Vlatt: bei ben wenigen

Slnfdaffuiigen »on «JRuftfalien muß übrigens JebeS Stüd öfters

im 3abre wicberljolt worben fein, unb wenn nun bie «JRuftfer

regelmäßig erfdjienen, wie baS wcnigftenS unter Kanbibat Vfaff
ber gafl war, fo muffen fte foldje Stüde Halb atiSwenbig ge=

fpiclt haben.

©bener ©rbe am ©ingang ftanb ein Solbat »on ber Stabt=

garnifon, ber «Radjfotger beS alten 3oHann, ber, fonft ein treuer

35icner, bie cinjige Sdwadjbctt gefjabt hatte, feine Sivree in

unerlaubter «JBeife aud an anbern afS ©otteerttagen ju tragen.
Später waren cS mehrere Solbaten unter einem «ffiacbtmeiftcr;
eine ühcvftiifßgc Varabe: benn bie redte ©ontrolc für bie Vif=
fette ftanb eine SEreppe tjodj vor ber Saaltbüre, wo aud «JRctfter

Salatbe mit aflertjanb ©rfrifdjitngcn aufwartete, bei Slflen

Wohlbeliebt „in Slitfehung feiner Künfte unb guten Slufführung".
35er Saal war auf Koften beS ©ollcgittmS bebeutenb »erfdönert

worben; baS «JRobiliar redjt elegant; an ben «JBänben hingen

einige ©cmälbe; für Heijung war faft im Ucberfliiß geforgt;
Kronlcitdtcr unb Heinere «JBanblcuAitcr, mit SDBadiSfcrjen hefetjt

helcitdtctcn bie «JJäumlidjfcit; bic genfterläben waren meiftenS

gcftbloffcn, audi wenn eS braußeit nod) beß war; baS Ordicfter
War erhöht mit einer SlitSlabung für ben 35irigcntcn. Snx Ver-

voflftänbigung ber Situation gehört aber nodj ein Sännen unb

Sdwatjcn, baß ftd grembe wie ©inheintifdc wahrhaft ärgerten.
55er Verfaffer ber [Reife nadj bem Goncerte rühmt gar befon=

berS, wie ftdj ein Herr feiner angenommen unb ihm einen Viafs

verfdafft habe: er war WoHl, oljne eS ju wiffen, etitent ber

maitres de ceremonies in bie Hanbe gcratHen, benen eben

biefeS ©efdjäft oblag.
35aS Gonccrt felbft jerfiel gcwöljulidj in 3 Actus. SltS

«Rom fteßte ber 35ireftor felbft gofgenbcS auf:
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wenn sie ein Solo spiclten, dic Musik dcm Direktor zu über-

gebcn. Diese Vorbereitungen galten so halb nnd halb statt der

Proben, die nur für die größcrn Kirchenaufführungcn in Uebung

waren. Jctzt spicltc das Orchester vom Blatt: bei den wenigen

Anschaffungen von Musikalien muß übrigens jedes Stück öfters

im Jahre wiederholt worden sein, nnd wcnn nun die Musiker

regelmäßig crschicncn, wie das wenigstens unter Kandidat Pfaff
dcr Fall war, so müssen sie solche Stücke halb answendig
gespielt baben.

Ebener Erde am Eingang stand cin Soldat von dcr

Stadtgarnison, dcr'Nachfolger dcs altcn Johann, der, sonst ein treuer

Diener, die einzige Schwachheit gchabt hatte, seine Livrèe in

unerlaubter Weise auch an andern als Conccrttagcn zu tragcn.
Spätcr warcn cs mchrcrc Soldatcu unter einem Wachtmeister;
eine überflüssige Parade: denn die rechte Contrôle für die Bil-
lcttc stand eine Treppe hoch vor der Saalthürc, wo auch Meister

Salathe mit allerhand Erfrischungen aufwartete, bei Allcn
wohlbclicbt „in Auschuug sciuer Künste nnd gutcn Aufführung".
Der Saal war auf Kostcn des Collcgiums bedcutcnd vcrscbönert

wordcn; das Mobiliar rccht clcgant; an den Wänden hingen

einige Gcmäldc; für Hciznng war fast im Ucbcrfluß gesorgt;
Kronlcuchtcr nnd kleinere Wandlcuchtcr, mit Wachskerzen besetzt

belcuchtctcn dic Räumlichkeit; dic Fcnsterlädcn waren meistens

geschlossen, anch wenn es draußen noch hell war; das Orchester

war erhöht mit ciner Ausladung für den Dirigenten. Zur
Vervollständigung dcr Situation gchört aber noch cin Lärmen und

Schwatzen, daß sich Fremde wic Einhcimischc wahrhaft ärgcrtcn.
Dcr Vcrfasscr dcr Rcisc nach dem Concerte rühmt gar bcsondcrs,

wie sich cin Herr sciner angcnommcn nnd ihm cincn Platz
verschafft habc: cr war wohl, ohne es zu wisscn, cincm der

maîtres lie ceremonies in die Hände gerathen, dcncn cbcn

dicscs Gcschäft oblag.
Das Concert sclbst zersicl gcwöhnlich in 3 .^etus. Als

Norm stellte dcr Direktor sclbst Folgendes auf:
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„35er erfte Actus beginnt mit einer ftarfen Sinfonie mit
«JBatbHom tc. (fofern Seute, bie cS fpielen »orHanben). «Rad)

berfelben eine Slrie »on einein 35iScipul Herr 35orfden, ober »on

ihm felbft abgefangen, unb bann fonnte »on Sp. Mad)el') ein

Solo auf ber Violin gefpielt werben. «Rad) biefem Actu ftnbe

fjödfjfi biflid, baß man benen SlubitoribuS, infonberfjeit weib=

lidjen ©efdjtedjteel nad einer fo großen gatigue ber ÜRttftf ftifl=
fdwcigenb jujufjoren, eine «Raftjeit »on J/2 Stunb fang erlaube,
bamit- fte ftd burd baS liebe ©efdjwäfc wicberuni erboten.

35er Slnfang beS jweiten SlctuS fann wiebrum mit einer

ftarfen Sinfonie oHne «JBalbhom gemadjt, barauf eine Strien

»on Sp. 35orfd gefungen, unb bann ein Gonccrt für glöte ober

HauthoiS gefpielt werben. «JSorauf wieber ein HalbftünbigeS

Silentium ber «JRuftf erfolget.
35er britte Actus wirb mit einer ftarfen Ou»crture mit

«JBatbborneii tc. angefangen, unb barauf mit einem 35uctto ju
2 Stimmen ober mehreren, aud »oflftimmigerem GHoro befdlof=

fen werben."
«JRan erfennt bierin ein ®efe% ber Steigerung, inbem waS

ben ©efang betrifft, ein 35iSctput ben Slnfang madit, im jwci=

ten Stft ber Singmeifter felbft, unb im britten ein mebrftimmi=

geS Stüd nadfofgt. Vei ben Streidfompoßtioncn galt baS

nämlide Verbältniß: fpietten 35ifettanten unb «JRußfer im gfei=

den Gonccrt Sofo, fo famen festere anS ©nbe. ©in Goncert

»on 1755 Hatte folgenbeS Vtogramm:
I. Sinfonie »on Vi»afbi. 3taliänifde Slrie für SEenor.

II. Ou»erture. Sieb für Sopran. Violtnfolo eincS 35ifcttanten.

III. Streidtrto ». Dilettanten. Violinfolo ». Kadri. SErto für
2 weibl. Stimmen unb Vaß.

©ine äbnlide Slbftufung wurbe unter ben »erfdtebenen

©oncerten gemadt/ unb Je bie erften im «JRonat als Südenbüßer

') etirtftopfj «Sadje l, burdj «£ircftcr spfaff als 03fottnlehrcr nadj Siafel

berufen.
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«Der erste ^otus beginnt mit einer starken Sinfonie mit
Waldhorn zc. (sofern Leute, die cs spielen vorhanden). Nach

derselben cine Arie von einem Discipul Herr Dorschen, odcr von

ihm sclbst abgesungen, und dann konnte von H. Kachel ') ein

Solo auf der Violin gespielt werden. Nach diesem ^ctu finde

höchst billich, daß man denen Auditoribus, insonderheit
weiblichen Geschlechtes nach ciner so großcn Fatigue dcr Musik
stillschweigend zuzuhören, eine Rastzeit von Stnnd lang erlaube,
damit- sie sich durch das liebe Geschwätz wiederum erholen.

Der Anfang des zweiten Actus kann wicdrum mit einer

starken Sinfonie ohne Waldhorn gcmacht, darauf eine Arien

von H. Dorsch gesungen, und dann cin Concert für Flöte oder

Hautbois gespielt werden. Worauf wieder ein halbstündiges

Silentium der Musik erfolget.
Der dritte .4«tus wird mit einer starken Ouverture mit

Waldhornen zc. angefangen, und darauf mit cincm Tuctto zu

2 Stimmen oder mehreren, auch vollstimmigerem Choro beschlossen

werdcn."

Man erkennt hierin ein Gesetz der Steigerung, indem was
den Gesang betrifft, ein Discipul den Anfang macht, im zweiten

Akt der Singmeister selbst, und im dritten cin mehrstimmiges

Stück nachfolgt. Bei den Streichkomposttionen galt das

nämliche Verhältniß: spielten Dilettanten und Musiker im gleichen

Conccrt Solo, so kamcn lctztere ans Endc. Ein Concert

von 1755 hatte folgendes Programm:
I. Sinfonie von Vivaldi. Italiänische Arie für Tenor.

II. Ouverture. Lied für Sopran. Violinsolo eines Dilettanten.

III. Streichtrio v. Dilettanten. Violinsolo v. Kachel. Trio für
2 weibl. Stimmen und Baß.

Eine ähnliche Abstufung wurde unter den verschiedenen

Conccrten gemacht, und je die ersten im Monat als Lückenbüßer

') Christoph Kochel, durch Direktor Pfaff als Violinlehrcr nach Basel

berufen.



350

Hingeftcßt: ba aflcin fottten 35ifcttanten nad erfolgter Slnjeige
Heim 35ircftor alS Solofpieter auftreten, ba »orjugSweifc gratten=

jimmer auS ber «Radjbarfdaft ober fjlefige Vartifularen im ®e=

fang ftdj tjoren laffen, jebod in ber [Regel nur im erften SEHeile.

35ie Sinfonien blieben nod lange bei ben 4—6 Vläfern
fteben: je 2 HautboiS unb Hom ftnb bie geroobnlidje Vcfe|ung
neben bem Streidquartett; an bie SteBe ber HautboiS ober

neben fte treten bann fdjon früh bie glöten, erft fpät bie Kla=

rinetten; Verwcnbung »on gagotten unb Vaufen ift jiemlid
feiten. Slbgcfctjen »ott biefer einfarijen 3nftrunicntieruitg ftnb
bte (Sinfonien gebaut wie bie älteren »on Haljbn ober «JRojart,

»ieBcicbt nur etwaS fürjer: im Stnbante Ijabcn bie Vläfer ge=

wöbnlidj ju pauficren. SUS bie helicbteftcn Siinfonicnfompo=
niften nenne idj »orgreifenb für bic ganje jweite Hälfte beS

18. 3abrhiinbcrtS ©Hartrain, Sdjmtttbaur, [ffiantjafl, Stainit},
©idner, SEöfdii, SRöfer, Sdwinbl, Gannabidi, ©offee: »on Vad
habe idj unter 92 Sinfonien nur jwei gefunben.

35ic 3al)f ber tjonorierten «JRuftfer belicf ftd 1752 incluf.
ben SDireftor, auf 18; ber 35ilettanten waren cS faum »iel

weniger. «Ramcntlidi bie Streidinftrnnicntc waren jahlreid be=-

feijt, wie bieß auri) bie älteren Gompoftttoncn burdlveg »er=

langen. 35rci erfte Violinftimmen, brei jweite, vier Geßo= unb

Vaßftimmcn hat baS Slrchi» für bie beliebteren Sinfonien rcgel=

mäßig aufjuweifen, wobei bodj anjunehmen, baß Je jWci ftd
einer Stimme bebient. «Reben biefem Vortreten ber Saiten=

inftrumente blichen bie VlaSinftriiiuente bebeutenb im Hinter^
grunb. «DluftfuS Salatbe woflte bieß bem [Ratfje »orfteflen unb

gegen ein ©ratialc, ähnlich wie ber Singmcifter, jungen Sdü=
lern tägtid jwei Stunbcn Untcrridt ertljcilen, ein Vlan, ber

jebod, ba ihn baS Goßegium auS gewiffen unS ttnbefannten

©rünben nidjt untcrftüfjen woßte, Weber je|t jur SluSfüHrttng

gelangte, nodj 1771, wo iljn GbriftopH Mad)el in ähnltdjer, aber

ju foftfpieligcr gaffttng bem Goßegium »orlegtc. 3lm aßer=

meiften waren bic Vledinftrumente oernadjtäfftgt. Von ben
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hingestellt: da allein solltcn Dilettanten nach erfolgter Anzeige

beim Dircktor als Solospieler auftreten, da vorzugsweise Frauenzimmer

aus der Nachbarschaft oder hiesige Partikularen im
Gesang sich hören lasscn, jedoch in der Negcl nur im ersten Theile.

Die Sinfonicn blieben noch lange bei dcn 4—6 Bläsern

stehen: je 2 Hautbois und Horn sind die gewöhnliche Besetzung

neben dem Streichquartett; an die Stclle dcr Hautbois oder

neben sic trctcn dann schon früh die Flöte», erst spät die

Klarinetten; Verwendung von Fagotten und Pauken ist ziemlich

selten. Abgesehen von diescr einfachcn Jnstrumcutierung sind

die Sinfonien gebaut wie die älteren von Haydn odcr Mozart,
vielleicht nur etwas kürzer: im Andante haben die Bläser
gewöhnlich zu pausieren. Als die bcliebtcstcn Simfonicnkompo-
nistcn ncnnc ich vorgrcifcnd für die ganze zweitc Hälfte des

18. Jahrbundcrts Chartrain, Schinittbaur, Wanhall, Stamitz,
Eichncr, Töscbi, Röscr, Schwindl, Cannabich, Gosscc: von Bach

habc ich untcr 92 Sinfonicn »nr zwci gcfunden.

Die Zahl dcr hoiioricrtc» Musikcr bclicf sich 1752 inclus,
dcn Dircktor, anf 18; dcr Dilcttantcn waren cs kaum vicl

wcnigcr. Namentlich die Slrcichinstrnmcntc waren zahlreich
besetzt, wie dicß anch die älteren Compositions dnrchwcg

verlangen. Drci crstc Violinstimmen, drci zweitc, vier Cello- und

Baßstimmen hat das Archiv für die beliebteren Sinfonien
regelmäßig aufzuwciscn, wobei doch anznnchnicn, daß je zwci sich

cincr Stinimc bcdicnt. Ncbcn dicscm Vortreten der

Saiteninstrumente blicbcn die Blasinstrumente bedeutend im Hintergrund.

Mnsikus Salathe wollte dicß dcm Rathe vorstellen und

gegen ein Grattale, ähnlich wie der Singmcistcr, jungen Schülern

täglich zwci Stunden Unterricht ertheilen, cin Plan, der

jedoch, da ihn das Collcgium aus gcwissen uns unbekannten

Gründen nicht imtcrstützen wollte, weder jetzt zur Ausführung
gelangte, noch 1771, wo ihn Christoph Kachel in ähnlicher, aber

zu kostspieliger Fassung dem Collegium vorlegte. Am
allermeisten waren die Blechinstrumente vernachlässigt. Von den
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mangcfnben HornHlafern Haben wir eben gefjört} bie meifte

Hoffnung ruhte auf einem Horniften beS [Regiment VolonaiS in

Hüningcn, ber gegen ein ©ulben, wenn er übcrnadtcn mußte,

mitjuwirfcn pflegte. 35cSgleidcn war man für bie SErompeten

auf jwei Hüninger angewiefen, bewilligte bem gelbprcbiger, ber

fte »erfdafft, freien ©intritt, bcjafjtte iHnen nadj ifjrer Slbreife

ifjre fjintcrlaffenen Sdulbcn unb engagierte fofort jwei SErom=

peter beS nadjfolgenben [Regimentes. 3u>et ^jieftge, bie fid
anerboten, baS Snftrtunent ju lernen, tonnten bamit nidjt fort=
foinmen. Hier ftedte alfo bie Sdwädje beS VaSler OrdeftcrS.

Spin unb wieber traten auch frembe «JRuftfer in ben 3lbon=

nementS=Goncerteii auf:1) ganj große Getebritäten gaben eigene

Goncerte, j. V. 1751 ber Viofonceöift unb Gomponift Sancetti

auS SEurin, unb ber gagottift 35e ta Vafle nchft feiner SEoditcr,

einer trefflidjen Sängerin, bei einem ©ntree »on 18 Vatjcit.
Sie waren auf einer [Reife nad ©nglanb begriffen, hatten ftd
itt ber Sdjweij überaß großer Höftidfeit ju erfreuen, unb Wur=

ben aud) hier »om Goßegium auf ber Värenjunft gaftiert.
35aS ©efangperfonal beftanb junädft auS bem Singmcifter

SDorfrij unb feinen Sdjüfcrn unb Sdjülcrinnen. 3ungfrau
Holjadin (fpäter üerfjcirattjet alS grau «ffiirjin) unb 3ungfrau
©etjmüßertn waren faft ftehenbe abwcdfelnb attftretenbe Sän=

gerinnen 35er Stanb machte hier feinen Unterfdteb. ©ine

britte, 3ungfrait OSwatbin (auS ber «JRitte ber 50er 3aHre)

war fo arm, baß cS ihr an einem Kleibe mangelte, um ftd »or
bem Slubitorium feljcn ju laffen, worauf baS Goßegium auS

Gommiferation befdjtoß, ifjr ein bauerijaft unb wohtfcileS Kleib

anjttfdjaffen. «Rod mcHr: fte war genötljigt, in einen 35icnft ju
treten »erließ Jebod benfelben, Weil Ifjr bie Herrfdjaft feine

greiftunben gewätjrcn woßte, um bie Seftionen fortjufeipen. Slud

') 3in 3. 1748 fünf TOuptantcn »om §ofc 3l)r. «Durdjl. beS «p. ÜRarf<

grafen, bie für itjre wiebertjotten «ßrobuftionen auf kern SDcufifjaal mit

6 $funb per ÜÄann honoriert würben.
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mangelnden Hornbläsern haben wir eben gehört; die meiste

Hoffnung ruhte auf einem Hornisten des Regiment Polonais in

Hüningen, der gegen cin Gulden, wenn er übernachten mußte,

mitzuwirken pflegte. Desgleichen war man für die Trompeten

auf zwci Hüninger angewiesen, bewilligte dem Fcldprcdiger, der

sie vcrschafft, freien Eintritt, bezahlte ihnen nach ihrcr Abreise

ihre hinterlassenen Schulden und engagierte sofort zwei Trompeter

des nachfolgenden Regimentes. Zwei Hiesige, die stch

anerboten, das Instrument zn lernen, konntcn damit nicht fort-
kounncn. Hier steckte also die Schwäche des Baslcr Orckcstcrs.

Hin und wicder tratcn auch frcmdc Musikcr in dcn

Abonnements-Concerten auf:') ganz große Cclcbritäten gaben eigene

Concerte, z. B. 1751 der Violonccllist nnd Componisi Lancetti

aus Turin, und der Fagottist De la Balle ncbst seiner Tochter,
einer trefflichen Sängerin, bei einem Entree von 18 Batzen.

Sie waren auf cincr Reise nach England begriffen, hatten sich

in dcr Schwciz überall großer Höflichkeit zu erfreuen, und wurden

auch hier vom Collcgium auf der Bärcnzunft gastiert.

Das Gcsangpersonal bestand zunächst aus dcm Singmcistcr
Dorsch und seinen Schülern und Schülerinnen. Jungfrau
Holzachin (später vcrhcirathct als Frau Wirzin) und Jungfrau
Geymüllerin warcn fast stehende abwechselnd auftretende

Sängerinnen Dcr Stand machte hier keinen Unterschied. Eine

dritte, Jungfrau Oswaldin (aus dcr Mitte der 5Ocr Jahre)
war so arm, daß es ihr an einem Kleide mangelte, um sich vor
dem Auditorium sehen zu lasscn, worauf das Collegium aus

Commiseration beschloß, ihr ein dauerhaft und wohlfeiles Kleid

anzuschaffen. Noch mehr: sie war genöthigt, in einen Dicnst zu

treten, verließ jedoch denselben, weil ihr die Herrschaft keine

Freistunden gewähren wollte, um die Lektionen fortzusetzen. Auch

>) Im I. 1743 fünf Musikanten »om Hofe Ihr. Durchl. des H. Mark-

grafcn, die für ihre wiederholten Produktionen auf dem Musiksaal mit
K Pfund per Mann honorier! wurden.
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jefct that baS Göflegium baS «JRöglide, um fte bem Goncert jn
erfjalten, bewilligte ein wödentlideS Koftgelb (»on 10 ©ct)il=

ling), fatj ßd) aber julefct gcnötfjigt, fte wegen fcfjledjter Sluf=

fütjrung unb unflcißigen VcfudcS ganj aitfjugeben.
«IBricb ein Slhftanb gegen bte 3i<H6*erinnen, bic in Sam=

met unb Seibe, mit Gbelftcinen unb gepuberten Haaren prang=

ten, bie nach bem Veridjt eineS Stugeiijetigen gcwöhnlid) nidt
um ber «JRitftf unb um beS H»rmS wiflen bic Gottccrte bcfud)=

ten, fonbern um ju fcfjcn unb gcfefjen ju werben, unb ftdj aud
bemgemäß auffüljrtcn.') 35ie Klage wegen überlauten SdjwatjcnS

') „©leidj vor mir fafj eine ©efctlfdjart von jungen ÜÄagblcin bic waren

wie Ditecffitba. «£cdj blieben fie fif.cn, aber fie jneften alle vtugciiblicfc

auf unb fahen um fidj, fie breljeten fidj (infs uub rcdjts, fie brutften bie

Jpaare eilig in Drbnung, fie bewebten fidj hüt einem breicefigen gemalten

«ßayier; halb jifdjtcn fie einanber ins Dtjr, unb fahen auf biefen

ober jenen, bis cntlidj ein halb «Du(jcub junge §crrfcin famen, bic

huCtcn fid) fall bis an cen Soeben. 3dj fanu nidjt fagen, was fte

eigentlid) fpradjen; idj fah, nur, tafj fie gegen einigen gar freunbtttlj

waren, gegen anbere, als wann fie fie nidjt fenneten ganj feröbe. (Sine

ntaditc einem fo ein fteunbttdj ©cfidjt, wie ein Sngcl; ba fam ein an«

berer, im 3lugcnhlicf war fie wie umgefctjrt, faitcr, »crädjtlidj, bös, altcS

turdjeinanber. ItnfereS retdjen Soften .lodjtcr hätte ben Jßiiten «fScin-

rid; niemals fo fdjmädj empfangen fönnen. (fin 9ßaar fahen ein paar

Jperrtetn von weitem, fie winften ihnen; ii>rc Äövfc gtengen 6cftänbig

für fidj unb hinter fidj, wie fie gtyfencn 3a tWänntetn, wann man ihnen

cen Äopf ftcfjt. Rubere fahen unb fvöttctten htnterrürfs über tiefe, ba

tarn aus SScrfcljcu ein anberer, bem fie nidjt gewunfen hatten aber tie;
fer war bei weitem nidjt gemeint: ba fchämten fie fidj unb er aud).

¦Wehr als bie halben tadjten überlaut, unb nahmen einanber ver Jreits

ten bei ben Jpänbcu, brutften unb füfsten einanber, ober iticfjcn bic Äepfc

jufammen, ober fctjlugen jidi auf bic Sdjocfjc, ober beugten fidj im £a«

djen faft unter bie Ante. Xicfj madjte ben jungen Jpcrrlcin aud) Suft

fujugretfen, pc mifdjtcn fidj bäumtet, unb füfsren bei tiefer ©cfegenfjclt

Itnfs ur.b rcdjts herum, unb ai'tcrs. «£tcfj »ctuTfadjte einen jVtdjcn

l'cirmcn, fotdj ©clädjtcr unb ein fetdj ©efdjrei, tafj idj midj barüber

verrounberte" u. f. w.
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jetzt that das Collcgium das Mögliche, um sie dem Concert zu

erhalten, bewilligte ein wöchentliches Kostgeld (von 10 Schilling),

sah sich aber zuletzt genöthigt, sie wegen schlechter

Aufführung nnd nnflcißigen Besuches ganz aufzugeben.

Welch cin Abstand gcgcn die Znhörcrinnen, die in Sammet

und Seide, mit Edelsteinen und gepuderten Haaren prangten,

die nach dem Bericht eines Augenzeugen gewöhnlich nicht

nm dcr Musik und um dcs Hörcns willcn die Concerte besuchten,

sondern um zu schcn und gcschen zu werden, und sich auch

demgemäß aufführten. >) Die Klage wcgcn übcrlantcn Schwatzens

') „Gleich vor mir saß cinc Gcscllschait von jnngcn Maghici» dic warcn

wic Onccksiibcl, Doch blicbcn sic siycii, abcr sic jucktcn allc Augcnbiickc

ans »nd sahcn nni sich, sic drcbctcn sich links nnd rechts, sic crucktc» dic

Haarc cilig in Ordnung, sic bcwcbtcn sich ini! cincm crcicckigcn gcmal-

lcn Papicr,' bald zischtcn sic cinandcr ins Obr, und sabcn auf dicscn

odcr jcnc», bis cndlich cin halb Tnhcnd jnngc Hcrrlcin k,nncn, die

dualen sich fast bis an ocn Bcdcn. Ich kann nicht fagc», was sic

cigcnllich sprachen! ich sah nur, daß sic gcgcn einigen gar frcunklich

waren, gcgcn andcrc, als wann sic sic nichl kcnnctcn ganz sxrödc, Einc

machtc cincm so cin ficundlich Gcsicht, wic cin Engcl; da kam ci» an-

dcrcr, im Augenblick w,ir sic wic nmgckchrt, sancr, vcrächtlich, bös, alles

knrchcüiandcr, linscrcs rcichcn Jcstcn Tcchtcr baitc dcn Hirtc» Hein-
rich nicinals so schmäch cmpfcmgcn könnc». E!» Paar sahcn cin paar

Hcrrlcin vo» wcitcm, sic winktcn ihncn! i!>rc Köpfc gicngcn bcstàndig

für sich und bintcr ficl>, wic cic gipfcncn Ja Männlcin, wann man ibncn

ccn Kopf stößt, Andcrc sabcn »nd spöttcltcn bintcrrücks übcr dicic, da

kam aus Vcrscl'cn cin andcrcr, dcm sic nicht gcwnnkcn hattcn, abcr dicscr

war l>ci wcitcm nicht gcmcint! da schämlcn sic sich und cr auch,

Mchr als dic halbcn lachten überlaut, nnd nabmcn cinandcr vor Frcn-
dcn bci dcn Händc», druckten und küßten cinankcr, oder sticßcn dic Köpfc

zufammcn, odcr schlugcn sich auf dic Schocßc, odcr beugicn sich irn La-

chcn fast untcr dic Knic. Dicß machtc den jungen Herrlein auch Lust

zuzugreifen, sie mischten sich darunter, und küßten bci dicscr Gclegcnbcit
links und rcchis hcrnm, »nd anders. Dieß vcrnrsochtc einen solchen

i!ârmcn, solch Gclächtcr und cin selch Gcschrci, daß ich mich darübcr

vcrwundcric" u. s. w.
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wiebcrbolte ftd fo oft, baß man ju bem testen «JRittef greifen

mußte, bei ju großem Särm plöfclid aufjuHören. 35aS ©leide,
wie beim Vejuge beS neuen VaueS roteberfjotte ftd in größerem

«JRftßftabe. 35er neue Saal fonnte gegen 400 Verfonen faffen:
aber eS war nod fein fo großes ©onccrtpublifum fjerangebilbet,
auch nur infoweit, baß eS Hätte ftifl unb aufmerffam juHören
fönnen. 35ie fdöne SluSftattung beS SaaleS reijte bie Vefuden=

ben, mit ben SEoitctten gleicfjen Sdritt ju Halten, unb biefeS

Vublifttm wieber bie muftfatifden SDilcttanten, »or bemfriben ju
glänjen.

„211S idj meinetrgrcunb wichet auffudjte, mufjte tdj hei vielen 3BeibS<

bitbern »orbeigetjen. 3dj grüfjtc fie, aber fie banflcn mir nidjt, nur

fatjen fte midj fteif an einige fdjtcnen mir etwas mit bem Äcpfe ju
niefen. 3dj fragte bann meinen greunb, ohs tjicr nidjt ber ©ebrautt)

wäre, bie Seute 51t grüfjcn? (Sx fnradj, warum nidjt? «Da fagte idj:
(Si ift bann nidjt ber ©ebraudj ju bauten Sßie fo verfemte er. «Da

erjäfjlte id) ihm, wa« id) an ben 3BetbSbitbcrn in Sldjt genommen h,ahe.

@r erwieberte: D mein lieber Jperr, bief) 9fnfdjaucn (jcijjt gegrüfjt. @S

ift ja Gljrc genug, fo man uns beS älnblids wütbigt. «DaS Seiden aber

hebeutet auf baS atlerfreunblidjfte gebanft. @S gicht aber grcunblidjfetts*

Seiden, cS giebt fdjmäb,cS, cS gicht ehrerbietige«, eS giebt »ertraulidjeS,

eS gicht gleichgültiges: altes behaltet grüften, nadjbcm ber Wann (ft. ©S

ift ftärfet ober fdjwädjcr, Je nadjbcm man bclannter ober »ornefjmer,

ober nidjt ift. ©egen einem gremben börfen fie bcfjwegen cS nidjt ftarf

madjen, weil bie S3efanntfdjaft mangelt, allein fo fte iljn vor etwas

anfehen, ba ift eine fleine Aopfbewcgung ertaubt. 3't biefcr Sldjtung

waren @ic hei benen, bic mit itjrem Raupte, etwann einen ffhaterS biet,

gegen 3fjncn ju näljern gerufjtcn. — Dann famen jwei Jungfern mit

einem ©ingmeifter tjeroor, bie uns ein -italiäntfd) Sieb fyören ließen, unb

man war ein wenig flitlcr. Der Jpcrr fagte mir, bfefj gefdjelje, »eil bte

Jungfern vornehme Södjtcrn wären. 3n ber Ufjat t>atte man nidjt Um

redjt, benn fie fangen wie bte (Sngel im 55arabiefe: aber btcfj »erbrofj

mtdj, baf) man nidjt Stedjt für SRedjt gelten lief}. 2Bautm bann tjörten

fie bem Jßirtuofcn nidjt aud) ju unb llatfdjten iljm? ba man biefen mit

Jpänben unb güfjen fäjtug, bafj bte üuft barüber tjatte erjörnen mögen."

Steife nadj bem ßoncette.
23
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wiederholte sich so oft, daß man zu dem letzten Mittel greifen

mußte, bei zu großem Lärm plötzlich aufzuhören. Das Gleiche,
wie beim Bezüge des neuen Baues wiederholte sich in größerem

Maßstabe. Der neue Saal konnte gegen 490 Personen fassen:

aber es war noch kein fo großes Conccrtpublikum herangebildet,
auch nur insoweit, daß es hätte still und aufmerksam zuhören
können. Die schöne Ausstattung des Saales reizte die Besuchenden,

mit den Toiletten gleichen Schritt zu halten, und dieses

Publikum wieder die musikalischen Dilettanten, vor demselben zu

glänzen.

„Als ich meineir-Freund wicdcr aufsuchte, mußte ich bei vielen Weibs-

bildcr» Vorbeigehen, Ich grüßte fie, aber sie dankte» mir nicht, nur

sahen sic mich stcif an, einige schienen mir etwas mit dcm Kopfe zu

nicken. Ich fragte dann meinen Freund, vbê hier nicht der Gebrauch

wäre, die Lcutc zu grüßcn? Er svrach, warum nicht? Da sagte ich:

Es ist dann nicht der Gebrauch zu danken? Wie so? versetzte er. Da

erzählte ich ihm, was ich an den Weibsbildern in Achl genommen habe.

Er erwiederte: O mein liebcr Herr, dicß Slnschaucn hcißt gcgrüßt. Es

ist ja Ehre gcnug, so man uns des Anblicks würdigt, DaS Nicken aber

bedeutet auf das ailcrfreundlichste gedankt. Es giebt aber Frcundlichkeits-

Nicken, cs giebt schmähcs, cS giebt ehrerbietiges, cs giebt vertrauliches,

cs gicbt glcichgültiges: allcs bedeutet grüßcn, nachdcm dcr Mann ist. Es

ist stärker oder schwächer, je nachdcm man bekannter oder vornehmer,

oder nicht ist. Gcgcn cincm Fremden dörfcn sie deßwegen es nicht stark

machen, weil die Bekanntschaft mangelt. Allein so sie ihn vor etwas

anschcn, da ist einc kleine Kopfbewcgung crlaubt. Jn dieser Achtung

waren Sie bei dcncn, die mit ihrcm Haupte, ctroann einen Thalers dick,

gcgcn Ihncn zu nähern geruhten. — Dann kamen zwei Jungfern mit

einem Singmcistcr hcrvor, die uns cin italiänisch Lied hören ließen, und

man war cin wcnig stillcr. Dcr Hcrr sagte mir, dicß gcschche, weil die

Jungfern vornehme Töchtern wären. Jn der That hatte man nicht

Unrecht, dcnn sie sangen wie die Engel im Paradiese: aber dicß »erdroß

mich, daß man nicht Recht für Recht gelten ließ. War^im dann horten

sie dem Virtuosen nicht auch zu und klatschten ihm? da man diesen mit

Händen und Füßen schlug, daß die Luft darüber hätte erzörnen mögen."

Reise nach dcm Concerte.
23
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gür bie Kritif ber muftfatifden «Aufführungen muffen »ir
aBein ben »erftänbigcn Verfaffer ber „[Reife nad bem Goncerte" -

reben laffen. ©r fabelt befonberS, baß bie Vegleitttng bei ben

Strien »ict ju ftarf fei, weit 3eber ftd) ljer»orbrängcn woße,

unb baß bie Dilettanten Soloftürfe fpielen, bie weit über ifjre
Kräfte gehen: an ben Vmgrammen Hat er auSjufetjen, baß man
bie guten aften «IRcifter wie GoreBi ju wenig fpiele unb lieber
«ReueS hören woße. 35aS Vublifum gab feine Kritif in einer

merfwürbtgen «ffieife ab. ©S flatfdte bei ben »öflenbeteren

Seiftungcn ber «JRuftfer »on gadj gar nidt; bie waren ja bafür
honoriert unb tbaten nur ihre Vft'ebt unb Sriuifbigfctt; ben

«JRuftfem auf bem Orchefter, bie ihre Goflegen nidt im Stide
laffen wollten, Würben bie VetfatlSbejeugitngen »erwiefen: ba=

gegen flatfdte baS Vublifum ben auftretenben 35i(ettanten, unb

ben »ornctjmften am meiften. «JRchrinaligc Verfitdc bei- ©lieber,
baS Klatfdcn ganj abjufdiaffen, blichen ftetS erfolglos.

«JEBir Ijahen audj bie Sdattcnfciten nidt »erfdweigen wol=

len, um ein wafjreS Vilb beS bamaligen StanbcS ber ©oncerte

ju geben. 3mmerbin waren fte auf einen refpeftabcln guß
gebracht, unb genoffen in ber Umgcgcnb einer »erbienten Ve=

rübmthcit. 35aS banfte man »ornehmlid) ben Vcniiihungen ber

neu eingetretenen «JRitglicber beS GoflegitimS.
Unb ihre SEbätigfett fam nidt bloß ben 3tbonncmentcen=

certen ju gute, fonbern ber 5Ruftf int Slflgemehtcn. Seit man
burd 3uf<buß vom Staat ben neuen Singmeifter angefteflt,
würbe »on 3eit ju 3eit im SlriShlättlein befannt gemadt, eS

möge ftd melben, wer Suft habeben ©efang ju erlernen, aud
im «JBaifcnbauS unb Sllumneum nadi tüdtigcn Stimmen nad)»

geforfdt unb bann nad einem 4—6wödientlicben Vorunterridte
entfdteben, wer ben Unterricht länger genießen fofle. 35er

Singmeifter war grijaltcit, «JRontag, 35tenftag, 35onnerftag unb grei=

tag je jwci^Stunben ju geben, je eine für 2—3 Knaben, Je

eine für 2—3 Stödjter, „methodice, bamit felbige ju benen

öffentlidjen (Goncert), fonberltdj aber ju benen geft= unb Kir=
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Für die Kritik der musikalischen Aufführungen müssen wir
allein den verständigen Verfasser der «Reise nach dem Concerte"

reden lassen. Er tadelt besonders, daß die Begleitung bei den

Arien vicl zu stark sei, weil Jeder sich hervordrängen wolle,
und daß die Dilettanten Solostücke spielen, die weit übcr ihre

Kräfte gehen: an den Programmen hat er auszusetzen, daß man
die guten alten Meister wie Sorelli zu wenig spiele und lieber
Neues hören wolle. Das Publikum gab scinc Kritik in einer

merkwürdigen Wcise ab. Es klatscht? bci dcn völlendcteren

Lcistnngcn dcr Musikcr von Fach garnicht; dic waren ja dafür

honoriert und tbaten nnr ibre Pflicht nnd Schuldigkeit; dcn

Musikcrn auf dem Orchester, die ibre Collegen nicht im Stiche

lassen wollten, wurden die Bcifallsbezeugnngen verwicscn:

dagcgcn klatschte das Publikum den anftretenden Dilettanten, nnd

den vornehmsten nm meisten. Mehrmalige Versuche dcr Glicdcr,
das Klntschcn gnnz abzuschaffcn, blichen stets erfolglos.

Wir haben auch die Schattenseiten nicht verschweigen wollen,

nm cin wahres Bild des damaligen Standes der Conccrtc

zu geben. Immerhin waren sie anf einen respektabel« Fuß
gebracht, nnd genossen in dcr Umgcgcnd einer verdienten Be-
rübmtbeit. Das dankte man vornehmlich dcn BemüKnngcn dcr

ncn eingetrctcnen Mitglicder dcs Collcgiums.
Und ihre Thätigkeit kam nicht bloß dcn Abonncmentcon-

ccrtcn zu gute, sondern der Mnsik im Allgemeinen. Seit man
durch Zuschuß vom Staat dcn nencn Singmcistcr angcstcllt,
wurde von Zeit zu Zeit im Avisblättlcin bekannt gemacht, es

möge stch melden, wer Lust habe den Gesang zn erlernen, auch

im Waisenhaus und Alnmneum nach tüchtigen Stimmen
nachgeforscht und dann nach einem 4—öwöchentlichen Vorunterricbte

entschieden, wer dcn Unterricht länger genießen solle. Dcr
Singmeister war gehalten, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag

je zwei stunden zu geben, jc eine für 2—3 Knaben, je
einc für 2—3 Töchter, »metlmlliee, damit selbige zn denen

öffentlichen (Concert), sonderlich aber zu denen Fest- und Kir-
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denmufifen getraudt werben „fönnen". ganb ftd nun audj gu

3eiten nidt bie gewünfdte SlnjaHt »on Sdülcrn ober Sdjüle=

rinnen, fo mußten bod im Verlauf ber Sabxe bie ©efangfräftc
immer junehmen. «JRan »crfpürte bieß bereits am Kirdengefang.
2BaS einer, weitergreifenben Venufcung biefeS unentgclbliden
UttterridtcS im «EBcgc ftanb, waren tbeilS bie ftrengen Verpflid=
tttngen, weide ba^ Goflcgium, auf ©rfafjrungen geftü|t, ben

Scrncnben auferlegte, nod mehr aber „bie Slbnctgititg ber 3u=

genb gegen bic Singfunft", eine merfwürbige ©rfdjcinung, weide
nod) 1771 baS Goflcgium unb ber langjährige Gantor SEHom^

men in einem «IRemoriat an bie [Regierung einftimmig beftätigen.
«JBic wenig eS aber baS Goflcgium für bie Hebung beS ©cfangeS

an ftd fehlen ließ, erhellt barauS, baß eS, weit bie Vofafmuftf
großenteils italiänifdj war, einen eigenen itatiänifdjen Sprad=
meifter, Heer «Rigrini, auf feine «Soften aufteilte, ber täglid jwei
Stunbcn Untcrridit erttjeitte, mctjr atS ein' 3ahr lang, freilid)

trotj bem gleiße beS SchrcrS ohne fdneflen Grfotg, weil bie

Sdjüler feine Vorfenntniffe int granjöftfdcn Hatten, worauf
bann bie Sadje auf ben «ffiunfd ber 35iScipcfn cingefteflt würbe.

Vcrhältnißmäßig weniger Würbe für bie Vftege ber 3n
ftrumcutalmufif getfjan, bie bem ©cfange gegenüber inimer=

Hin nod weniger ber Unterftüi$ung beburfte: feiten beftritt hier
ber Staat baS Sefjrgetb, häufiger baS Goflcgium. ©S waren

meift ärmere Seute, bie IjanbwerfSmäßig ein 3nftrument ju ler=

nen wünfthten, um barauS V»ofeffton ju maden, unb bie ftd
bann im erftcren gafle Berpftldjten mußten, ftd hei Verlttft beS

VürgerrcditcS auf jeweiligen Vefefil ju obrigfettlldjem ©ebraud
bereit jn halten: entfpraden ihre gortj'dritte nidt, fo würben

fte abgefdafft: beftritt baS Goflcgium bie Koftcn beS Untcrrid=
teS, fo ließ eS ftd eine Kaution »on 100 Vfunb leiften, um ftd
baran fdabloS ju Halten, falls ber Sdüler eS am grijörtgen

gleifje fehlen tießc.

SUS Sehrer für baS Glasier wirb genannt Organift 3ln=

breaS gäfdj, für Violin, Vaß, HautboiS, 3infen V°faune
23*
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chenmusikcn gebraucht werden.können". Fand sich nun anch zu

Zeiten nicht die gewünschte Anzahl von Schülern odcr Schülerinnen,

so mußten doch im Verlauf dcr Jahre die Gesangkrciftc

immcr znnchmen. Man vcrspürte dicß bcrcits am Kirchcngcsang.

Was cincr, wcitcrgrcifcnden Benutzung dicscs unentgcldlicZ en

Unterrichtes im Wcgc stand, waren theils die strengen Verpflichtungen,

wclche das CoUcgium, auf Erfahrungen gestützt, dcn

Lcrncnden aufcrlcgte, noch mchr aber „dic Abneigung der

Jugend gcgcn die Singkunst", eine merkwürdige Erschcinung, wclchc

noch 1771 das Collegium und der langjährige Cantor Thom-
men in cincm Memorial an die Regierung einstimmig bestätigen.

Wie wenig es nbcr das CoUcgium für die Hcbung des Gesanges

an sich fehlen ließ, erhellt daraus, daß es, weil die Vokalmusik

großcnthcils italiänisch war, cincn cigcncn italiänischen Sprach-
mcistcr, Herr Nigrini, anf scinc Kosten anstellte, dcr täglich zwci

Stunden Untcrricht crthciltc, mehr als ein Jahr lang, freilich

trotz dcm Flcißc dcs Lcbrcrs ohne schnellen Erfolg, weil die

Schülcr keine Vorkenntnisse im Französischcn hattcn, worauf
dann die Sachc anf den Wunsch der Discipcln eingestellt wurde.

Verhältnismäßig weniger wnrdc für die Pflege dcr Jn-
strumcntalmusik gethan, die dem Gesänge gegenüber immerhin

noch weniger dcr Unterstützung bedurfte: selten bestritt hier
der Staat das Lehrgeld, häufiger das Collegium. Es waren

meist ärmere Leute, die handwerksmäßig ein Instrument zu lernen

wünschten, um daraus Profession zu machen, und die sich

dann im ersteren Falle verpflichten mußten, sich bei Verlust des

Bürgerrechtes auf jeweiligen Befehl zu obrigkeitlichem Gebrauch

bereit zu halten: entsprachen ihre Fortschritte nicht, so wurden

sie abgeschafft: bestritt das Collegium die Kosten des Unterrichtes,

so licß cs sich ci»c Kaution von 100 Pfund leisten, um sich

daran schadlos zu halten, falls der Schüler cs am gehörigen

Fleiße fehlen ließe.

Als Lehrer für das Clavier wird genannt Organist
Andreas Fäsch, für Violin, Baß, Hautbois, Zinken, Posaune

23*
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2Balj, ber überhaupt einer ber befferen unb »ielfeitigeren 9Ru=

ftfcr war. «JBeun man baS ganje Verfonal ber Hier tbäti=

gen «JRufifer übcrblidt, fo bemerft man teicfjt, wie bie Kunft

gern in gewiffen gamilien ftd forterbte, j. V. bei ben «JBalj,

Karijri, Värri, Vfaff, Vfannenfdjmieb, Vränblin, ber ©efang
bei ben Scul: bie auSgcjcidiietcren ftnb immer grembe, bie ftd)

bann gewöbnlidj hier einlaufen, wie Kadjel, «JBalj, ber fpäter ju
erwäbnenbe 35ömmelin, ber 3nftrumentcnmader Vroft, ber „alle
SRittwodj baS Glasier auf bem «JRitftffaal ju accoinobieren, unb

in einer gtetdjcn Veßeberung ju erHalten Hatte" 5 Vränblin, au=

fänglid Solbat bei ber ©arnifon, bann Gonccrtbiener unb ju=

le|t baneben aud nod) auSübenber «JRuftfer, ber auS feiner ©e-

wohntjeit, bie «ffiadSftumpen unb Ueberrefte »on «IRabljeitcn ftd
anjueignen, ein biftorifdeS [Redjt maden wollte, war Sdwabe,
ein wahrer 3eremiaS, ber in »ielen 3lufä|cn feinen ®rijalt bis

auf 200 ©ulben fjinaufbetteltc unb immer nod nidjt befteben

fonnte, aber nod) »or feinem SEobe ben SBititfd) einreiditc, ber

35ienft möge feinem Sotjne übergehen werben. 35ie flehen »on

1750—1783 angefteflten Singmeifter waren fämmtlirij 3tuS-

länbcr. Unter ben VaStern Vürgern hat ftrij nur Satatbc bis

ju einem gewiffen ©rabe auSgcjcidjiiet; feine Sri)idfale nennt
eine folgenbe Vertobe, «ffiätjrenb fo bic geborenen VaSler ben

geringeren SEHeif ber «JRuftfer bilbeten, muß cS für jene 3eit auf=

faflen, baß baS ©oßegium bei ber [Regierung nidtS tbun WoÜte,

um fte gegen Konfurrenj ju fchütjen. «IRuftfer auS ber Um=

gegenb burften Hier bei Hodjeiten aitffpicfen unb fdmälertcn fo
ben geringen Vcrbicnft ber fjiefigen, bic ihrerfeitS in ben um=

Ifegenben Herrfdaften auSgefdloffen Waren. 9Ran »erlangte
Wtrflid »iel »on iHnen.

35er Ratb, fte foUten bie Kirdenmuftfen unb Vroben tutend
gefblid mitmadjen, beSgleirijen im 3ntcreffe ifjrer eigenen 3luS=

bilbung bie ©oncerte fleißig frequentieren, wofür fte borij bamalS

nur ein SdetnHonorar bejogen; baS Goflcgium »erlangte für
ftd laut Kontraft ftrenge Vefotgung ber Goncertorbnung, webei
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Walz, der überhaupt cincr der besseren und vielseitigeren Musiker

war. Wenn man das ganze Personal der hier thätigen

Musiker überblickt, so bemerkt man lcicht, wic die Kunst

gern in gewisscn Familicn sich forterbte, z. B. bei dcn Walz,
Kachel, Bärri, Pfaff, Pfannenschmied, Brändlin, der Gesang

bet dcn Scnl: die ausgczeichnetcren sind immer Fremde, die sich

dann gewöhnlich hier einkaufen, wic Kachel, Walz, dcr spätcr zu

erwähnende Dömmclin, der Jnstrumentcnmacher Brost, der „alle

Mittwoch das Clavier auf dem Mnsiksaal zu accomodiercn, und

in einer gleichen Befiederung zu erhalte» hatte" z Brändlin,
anfänglich Soldat bei der Garnison, dann Concertdicncr und

zuletzt dancben auch noch ausübender Mnsikcr, der aus seiner

Gewohnheit, die Wachsstumpen und Ueberreste von Mahlzeiten sich

anzueignen, ein historisches Recht machcn wollte, war Schwabe,

ein wahrer Jeremias, der in vielen Ansätzen seinen Gehalt bis

auf 266 Gulden hinaufbctteltc und immcr noch nicht bestchcn

könntc, aber noch vor scincm Todc dcn Wunsch cinreicktc, dcr

Dienst möge seinem Sohne übergeben wcrdcn. Die sieben von

1756—1733 angestellten Singmcistcr waren sämmtlich
Ausländer. Unter dcn Baslern Bürgern hat sich nur Salatbc bis

zn cincm gcwisscn Grade ansgczcichnct; seine Schicksale nennt
cine folgcndc Periode. Während so die geborenen Basler den

geringeren Theil dcr Musiker bildeten, muß es für jene Zcit
auffallen, daß das Collcgium bci dcr Rcgieruug nichts thun wolltc,
um sie gegen Konkurrenz zu schützen. Musiker aus der

Umgegend durften hier bei Hochzeiten aufspielen nnd schmälerten so

den geringen Verdienst dcr hiesigen, die ihrerseits in dcn

umliegenden Herrfchaften ausgeschlossen waren. Man verlangte
wirklich viel von ihnen.

Der Rath, sie solltcn dic Kirchenmusiken und Proben uncnt-
geldlich mitmachen, desgleichen im Interesse ihrer eigenen

Ausbildung die Conccrtc fleißig frequcntiercn, wofür sic doch damals

nur cin Scheinhonorar bezogen; das Collegium verlangte für
sich laut Kontrakt strenge Befolgung der Concertordnung, wobei
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ber ©ine unb Slnbere einen einträgtideren «Rebenoerbienft, etwa

ben Küfertanj »erfäumen mu&te; bie Uniüerfttät »erlangte unter

Slnberent für bte Ucbertaffung beS SaafcS, „baS ©oflegiuin fofle

bie in feinen 35ienften ftehenben Musicos fo »iel alS möglid
baju anhalten afljätjrliri) hei ber introduetione Rectoris unb

Decani philosophtei ber 3LRuftf beijuwohnen nnb ohne ©ntgclt
mitjuarheitettj" furj unb gut ein Verbältniß, weldjeS unS bei

ber geringen Stdtung ber «JRuftfer unb ber Konfitrrenj ber

gremben ihre Uitjufriebenbcit genugfam erflärt. ©S bauerte

nod lange, bis ihr Staub unb ©rwerb aBmälig ftd »on biefer

unterften Stufe ertjob. «Hknn baS Goßegium in ber erwähnten

Konfurrenjfrage bie Sdjritte ber «JRuftfer »or bem SRatHc nidt
unterftü^en woßte, fo gefcfjatj eS toafjrfdjetnlidj nur, um bem

[Rathe nidt bcfdjwertid) ju fallen 5 im Uebrtgen beoorjugte eS

bic SltiSlänbcr fo wenig, baß bie Honorare für auswärtige

Künftter, bie in ben SlbonnemehtSconcertcn auftraten, erft ge=

fdjmälcrt, bann ganj abgefdafft, fte felbft am ©nbe nidt einmal

mebr burd Ueberlaffutig ber VcrcinSinftrumente it. f. w. bei

itjren Goncertcn unterftü|t würben.

©ine befonbere ©rwübnitng »erbient hier nod ber Sing
meifter 3ofeph 35orfdv

SluS ©eißcltjärtug in Vatjern gebürtig, nod als StubiofuS
1750 »on greiburg nad Vafel berufen, War er ber efgentlidjc

Vegrünber ber Vofalmuftf geworben. ©S war bei feiner Ve=

rufting bie attSgefprodene Slbfidt, baß er fein Hauptaugcnmerf
auf bie Kirdjcnmuftf ridjten foße. 3n biefem ©ebiete feiftete er aud
wirftid VebeutenbeS; er war ber geeignete «JRann, bie regelmäßigen

Kirdenauffabrangen in guten ©ang ju bringen; fähig, in weni=

gen Stunben beutfdje unb italtänifde Strientcrte für bie Kirdje
in ÜRtiftf ju fefcen, überhaupt, wenn eS fein mußte, arbeitfam
bis in bic «Radjt mit ßopieren, Sirrangieren, Gomponiercn.
©eine Stimme wurbe gern gehört, baher er benn bic Kirdjen=
arien gewöhnlid felbft fang, wäbrenb Ganbtbat Vfaff ober ber

Organift im StRüufter baS Ordefter (Streidqttartett) leitete.
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dcr Eine nnd Anderc eincn einträglicheren Nebenverdienst, etwa

den Küfertanz versäumen mußte; die Universität verlangte unter

Anderem für die Ucberlassung des Saales, „das Collegium solle

die in scincn Diensten stehenden Nusioos so viel als möglich

dazu anhalten, alljährlich bei dcr introcluotione lîevtnris und

l?«<',gni nkilosopliiei dcr Musik bcizuwohncn nnd ohnc Entgelt
mitzuarbeiten;" kurz und gut cin Verhältniß, welches uns bei

der geringen Achtung der Mnsiker und dcr Konkurrenz dcr

Fremden ihrc Unzufriedenheit genugsam erklärt. Es dauerte

noch lange, bis ihr Stand und Erwerb allmälig sich von dicscr

untersten Stufe erhob. Wcnn das Collegium in dcr erwähnten

Konkurrenzfrage die Schritte der Musiker vor dem Rathe nicht

unterstützen wollte, so geschah es wahrschcinlich nur, um dem

Rathe nicht beschwerlich zu fallen; im Uebrigen bevorzugte es

die Ausländer so wenig, daß die Honorare für auswärtige

Künstler, die in dcn Abonncmcntsconcerten auftraten, crst ge-

schmälcrt, dann ganz abgcschafft, sie sclbst am Ende nicht einmal

mehr durch Ucbcrlassuug der Vcrcinsinstrumentc u. f. w. bei

ihren Concerten unterstützt wurdcn.

Eine besondere Erwähnung verdient hier noch der Sing-
mcistcr Joscph Dorsch.

Aus Geißclhäriug in Bayern gebürtig, noch als Studiosus
1750 von Freiburg nach Basel berufen, mar er der eigentliche

Begründer dcr Vokalmusik geworden. Es war bei scincr

Berufung die ausgesprochene Absicht, daß er sein Hauptaugenmerk

auf die Kirchenmusik richten solle. Jn diesem Gebiete leistete er auch

wirklich Bedeutendes; er war der geeignete Mann, die regelmäßigen

Kirchenaufführungcn in guten Gang zu bringen; fähig, in wenigen

Stunden deutsche und italiänische Aricntexte für die Kirche

in Musik zu setzen, überhaupt, wenn es scin mußte, arbeitsam

bis in die Nacht mit Copicren, Arrangieren, Componiercn.
Seine Stimmc wurde gern gehört, daher er dcnn die Kirchenarien

gewöhnlich sclbst sang, währcnd Candidat Pfaff odcr dcr

Organist im Münster das Orchester (Streichquartett) leitete.
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35ie 3obanniauffübruugen untren nod großartiger; bic in ber

Gbarwodc, bie Vorläufer ber ©efangBereinSauffübrüngeu am

Gtjarfrcitag, eigcnttldje concerts spirituels unter «JRitwirfung
eineS »oflftänbigen GboreS. Vlicb 35orfd) einmal auS, fo gieng

eS gewiß red)t fdjledit; war er abwefenb, fo wurbe etwaS ©rö=

ßereS gar nidt unternommen. Vci biefen großen Verbicnften

begreift man einerfcitS bic ©uitftbcjcugtingen, mit benen itjn baS

©oßcgiitm ?eidjtidj bebadtc, anbrcrfcitS bie große [Rad)ftd)t, bie

man fpäter gegen feine gehler übte.

©benfo trat er in ben Goncertcn alS Solofäiigcr auf unb

füljrtc feine Sduilcr unb Sdjülerinnen »or, fpieltc aud), in

feinen Goncertlciftungen beut 35ircftor Vfaff untergeorbnet, im

Ordefter mit. «Rehen biefem «JRittwod [Radmittag uub beu

adjt obligatorifdjcn ©efangftunben blieb ihm fomit genügenbe

3cit für Vrtoatunterridt; naljm ihn baS ©oflegium für meHr

3eit in Slnfprudj, fo würbe er befonberS entfrijäbigt.
„SllleS jebod", Heißt eS im Gontractc weiter, „mit ber

Heiteren ©rläutcrung, baß er, «perr 35orfdj, ftd) währenb feinem

hieftgen Slufeiittjalte ftill unb ehrbar aufführe, als worauf eS

am meiften anfomint." 35icß Ijat er leiber gar ju halb »er=

gcffcti, ober wcnigftenS nidjt gehalten. Gr würbe fdon in ben

erften 3aH»en nadlafftg in feinen Scftiotteit, unfjöftidj gegen

Sdütcr unb anbere «JRuftfer, faumfclig im Vcjahlcn, überhaupt

lieberlid, trenn aud) nidjt im aßcrfdlimmftcn ©rabe, »eranlaßte
eine Klage nadi ber anbern unb war burd) bte uiijähligcn 3u=
fprürije, bic er ftetS ju betjerjigeit »erfprad, bod) nie auf bie

Sänge ju beffern. Sein fpätcrcS wedfel»olleS Sehen ift nur ein

VeweiS, wie uncrfctjlidi unb wie »iel er gerabe für Vafel
wertb war.

So förberte fraS Goflegium bie Goncerte, bie 3nftramcn=
talmuftf wie ben ©efang, bic Kirdjenmuftf im Vefonberen, fc

baß man mit [Redjt fagen fann, alles mußfalifrije Sehen fei »ou

ihm ausgegangen. ©S ftanb aber aud ba alS eine muftfalifd>e

gafultät, ebenbürtig ben Uni»erfttätSprofcfforen, alS eine ©rper=
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Die Johanniaufführungen waren noch großartiger; die in der

Charwoche, die Vorläufer dcr Gesangvcreinsaufführungen am

Charfrcitag, cigcntlichc eoiioerts spirituels untcr Mitwirkung
eines vollständigcn Chores. Blicb Dorsch cinmal aus, so gieng

es gewiß rccht schlecht; war cr abwcscud, so wurde etwas

Größeres gar nicht unternommen. Bei diesen großcn Vcrdicnsten

begreift man cincrscits dic Gunstbczcugungen, mit denen ihn das

Collcgium «ichlich bcdachtc, andrcrscits die große Nachsicht, die

man spätcr gcgcu seine Fehler übte.

Ebcnso trat er in den Conccrtcn als Solvsängcr auf und

führte seine Schüler und Schülerinnen vor, spielte anch, in

scincn Concertlcistungcn dem Direktor Pfaff untergeordnet, im

Orchester mit. Neben dicscm Mittwoch Nachmittag und den

acht obligatorischen Gesangstunden blicb ibm somit genügende

Zcit für Privatunterricht; nahm ihn das Collegium für mehr

Zeit in Anspruch, so wurdc cr besonders entschädigt.

„Alles jedoch", hcißt cs im Contracte wcitcr, „mit dcr

hcitercn Erläuterung, daß er, Hcrr Dorsch, sich währcnd scincm

hiesigen Aufcnthalte still und chrbar aufführe, als worauf es

am mcistcn ankommt." Dicß hat cr lcidcr gar zn bald vcr-
gcsscn, oder wenigstens nicht gchaltcn. Er wurdc schon in dcn

crstcn Jahrcn nachlässig in scincn Lcktioncn, unhöflich gcgen

Schülcr und andcrc Mnsikcr, saumselig im Bczahlcn, überhaupt

liederlich, wcnn auch nicht im allcrschlimmstcn Grade, veranlaßte
eine Klage nach der andern und war durch die unzähligen
Zusprüche, die cr stcts zu beherzigen versprach, doch nie auf die

Länge zu bessern. Scin späteres wcchselvolles Leben ist nur ein

Beweis, wic uncrsctzlich und wie vicl er gcradc für Basel

wcrth war.
So fördcrtc das Collegium die Concerte, dic Instrumentalmusik

wie den Gesang, die Kirchenmusik im Besonderen, sc

daß man mit Rccht sagen kann, alles musikalische Leben sei von

ibm ausgegangen. Es stand aber auch da als eine musikalische

Fakultät, ebenbürtig dcn Univcrsitätsprofcssoren, als eine Exper-
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tenfommiffion, bie »om ©roßcn [Rattje um ©utadten angegangen

wurbe, wo eS ftdj um Slnfteflung »on Organiften it. f. w.
hanbeltc. Siefe enge Verbinbung mit ber [Regierung war
für bie Sade überaus erfprießlid, inbem nun »on beiben Sei=

ten auf »erfdiebene Sffieife, aber in einbeitltdjcm Sinne auf baS

gleidje 3'el hingearbeitet würbe. 35er Staat fam ja aflmälig
»on feiner erften fdroffep Slnftdt jurüd, burd SRadjtfprudj bie

[JRuftfer ju unentgelbliden Stiftungen ju jwingen: er fpenbete

©rgö^lidfeitcn, Schrgelbcr, ben Singmciftergehalt: er fteßte feine

Organiften an, bie nur ifjr eigenttidcS Slmt »erfeHen tonnten:

er »erlangte aßgemeine muftfalifde Vilbung unb eine Vetfjätu

gung berfelben ju ©unften ber «IRufif überhaupt unb ber Gon=

certe; er war benen jum Vürgerredt bcfjülflictj, bie ihm »om

Goßegium alS tüdjtige «JRuftfer empfoHlen waren, wie benn aud
bic Untoerfttät itt gleidem Sinne baS nadgefudte afabcmifde

Vürgcrredu »crlieh, wenn ftd baS Goflegium empfehlcnb »cr=

wen ben wollte.

«Segen ber Organiftenprüfungen erlaube id mir »or=

wärtS unb rüdwärtS ju greifen. 2öir wiffen »on ben jwei
Slnfteflungen »on 1729 wenigftcnS fo »iel, baß auf baS Gramen

auf ber Orgel ein jwcitcS auf bem «JRuftffaal folgte, baß Rüi*
ftdt barauf genommen würbe, ob ber Ganbibat aud eine ®e=

fangmuftf ju leiten im Stanbe wäre.

Von ben brei Organiften, bie ftd 1737 um eine erlebigte

Steßc bewarben, erftärte baS Soflcgium nad »orgenommener

Vrüfung feinen für Hinreidjcnb befähigt: Vfaftniften feien fte

wohl, b. b. fte tonnten ben Vfalm fdtagen, aber Organiften
wie eS bie «JRitftf erforbert, feien fte feineSwegS. Vet ber «JBaHl

»on 1755 tritt ber ridtige ©ebanfe in ben Vorbergrunb, baß

auf baS freie Spiel ganj bcfonbcrS muffe geadjtet werben. 35em=

nad würbe »on bem «JRobuS, bie fedS Goncurrenten fedS Gon=

certe »on gleidjer Sdwierigfcit »om Vlatte fpicten ju laffen,

Umgang genommen unb 'in erfter Sinie ein freies Vtätubium
»erlangt „waS ihnen ihre eigenen ©ebanfen fournieren, unb

35«

tenkvmmission, die vom Großcn Rathe um Gutachten angegangen

wurde, wo cs sich um Anstellung von Organisten u. s. w.
handelte. Diefe enge Verbindung mit der Regierung war
für die Sache übcraus ersprießlich, indcm nun von beiden Seiten

auf verschiedene Weise, aber in einheitlichem Sinne auf das

gleiche Ziel hingearbeitet wurde. Dcr Staat kam ja allinälig
von feincr ersten schroffen Ansicht zurück, durch Machtspruch die

Musiker zu unentgeldlichcn Leistungen zu zwingen: er spendete

Ergötzlichkeitcn, Lchrgcldcr, den Singmeistcrgehalt: er stellte keine

Organisten an, die nur ihr eigentliches Amt versehen konnten:

er verlangte allgemeine musikalische Bildung und eine Bethätigung

derselben zu Gunsten der Musik überhaupt und der

Concerte; cr war denen zum Bürgerrecht bchülftich, die ihm vom

Collegium als tüchtige Musiker empfohlen waren, wic denn auch

die Universität in gleichem Sinne das nachgesuchte akademische

Bürgerrecht verlieh, wenn sich das Collegium empfehlend

verwenden wollte.

Wegen dcr Organistenprüfungcn erlaube ich mir
vorwärts und rückwärts zu greifen. Wir wissen von den zwei

Anstellungen von 1729 wenigstens so vicl, daß auf das Examcn

auf dcr Orgcl ein zweites auf dem Musiksaal folgte, daß Rücksicht

darauf genommen wurdc, ob der Candidat auch eine

Gesangmusik zu leiten im Stande wäre.

Von den drci Organisten, die sich 1737 um eine erledigte

Stelle bewarben, erklärte das Collcgium nach vorgenommener

Prüfung keinen für hinreichend befähigt: Psalmisten seien sie

wohl, d. h. sie könnten den Psalm schlagen, aber Organisten
wie es die Musik erfordert, seien sie keineswegs. Bei der Wahl

von 1755 tritt dcr richtige Gedanke in dcn Vordergrund, daß

auf das freie Spicl ganz bcsondcrs müssc geachtet werden. Demnach

wurde von dem Modus, die sechs Concurrenten sechs Concerte

von gleicher Schwierigkeit vom Blatte spielen zu lassen,

Umgang genommen und 'in erster Linie cin freies Präludium
verlangt „was ihnen ihrc eigenen Gedanken fournieren, und
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nidt eine Vieee ober etwaS GrlemteS" wibrigcnfaßS bem Vlaü=

bafgjieHer befohlen würbe einjufjalten. 35cr Sdreiber Hatte ftd)

auf bic Orgel ju »erfügen unb Sldjt ju haben, baß bic Sachen

aufredt unb rebticfjen jugiengen. 35ann mußte auf einjclmn
»orgefdriebenett [Regiftem Solo gefpielt werben, wobei bie Ve=

gfeitungSregifter ju wäbten frei gelaffen war; fdließlid mußte

baS »ofle [ffierf gefpielt werben, jcbeSmat auS einer beftimmten

SEonart, bie nidt »orber angegeben wurbe, natürlid) aud) wieber

freie gantafte.
1770 wirb nod mehr »erlangt: breimafigcS freies Spiet

auS brei »erfdiebenen, fdwferigeren SEonartcn, JebeSmal mit
anbern [Regiftem: femer Vegteituug eineS VfalmeS (nad bem

Gboralbud), wie ihn baS »erfammelte Vublifum »orfdilägt,
SEranSponierung beSfeiben einen SEon böfjer unb einen SEon tiefer,

fdließlid ein ©ramen auf bem «JRuftffaal, auf bem Gta»icr unb

ben Streidjinftrumenten.
Um ber ©ittengefcljldjte willen muffen wir nod furj baS

gefeßige Sehen berühren. GS wäre fdon üben barauf binju=

weifen gewefen, baß baS Goßegium wahrfdjeinlid fdjon im erften

3af)rjeHnb feineS VeftcbenS aud gefeflfdjaftlidic Vereinigungen

eingeridtet hatte: ftder heftanben foldje im neuen Vau; benn

baS Goflcgium befaß fdjon bamalS ein »oflftnnbigeS 3tffortiment

»on SEcltern, ©läfern u. f. w. unb beut Slbtvärter wirb fontraft=

fid anbebungen, bei größeren «JRabljciten auf adt Verfonen
einen Slufwärtcr ju fteflen. Seit 1751 würben »icrtelJäHrlide

groHnfaftenmahljeiten auf bem «JRuftffaal eingeführt, ju 15

Vatjeii baS ©ebed unb 3 Vafjcn Spefen für SEafctmuftf u. f. w.
25ent Vlane nad foUten biefe grofjnfaftenmahljeitcn feHr groß=

artig werben, mit 3ulaffung »on ©äften unb Slbonnenten: ber

3ubrang war aber fo gering baß fte jcitwctlig ganj unter=
blieben. SUS außerorbentlide Suftbarfeit ift bie Slbfjaltung
einer brillanten Sdjlittenfaljrt fammt Vafl 1753 in auSführ=

lidem [Referate bem Vrotofofle einverleibt worben. ©in Slb=

brud baoon im geuifleton ber VaSler «Radridten 1859, 35ej.
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nicht eine Pièce oder etwas Erlerntes" widrigenfalls dem BlaZ-

balgzteher befohlen würde einzuhalten. Der Schreiber hatte sich

auf die Orgel zu verfügen und Acht zu haben, daß die Sachen

aufrecht uud redlichen zugiengen. Dann mußte auf einzclmn

vorgeschriebenen Registern Solo gespielt wcrdcn, wobci die

Begleitungsregister zu wählcn frei gelassen war; schließlich mußte

das volle Werk gespielt werden, jedesmal ans einer bestimmten

Tonart, die nicht vorher angegeben wurde, natürlich auch wieder

freie Fantasie.
1770 wird noch mehr verlangt: dreimaliges freies Spiel

aus drci verschiedenen, schwierigeren Tonarten, jedesmal mit

andcrn Registern: ferner Begleitung eineö Psalmes (nach dem

Choralbuch), wie ibn das versammelte Publikum vorschlügt,

Transponicrung desselben cinen Ton böher und cinen Ton tiefer,

schließlich ein Examen auf dem Musiksaal, auf dem Clavier und

den Streichinstrumenten.
Um der Sittengeschichte willen müsscn wir noch kurz das

gesellige Lcbcn berührcn. Es wäre schon oben darauf
hinzuweisen gewesen, daß das Collegium wahrscheinlich schon im crstcn

Jahrzchnd seines Bestehens anch gesellschaftliche Vereinignngen

cingcrichtct hattc: sichcr bestanden solche im neuen Ban; denn

das CoUcgium bcfaß schon damals cin vollständigcs Assortiment

von Tellern, Gläsern u. s. w. und dem Abwärtcr wird kontraktlich

anbcdungcn, bei grvßcrcn Mahlzcitcn auf acht Personen

einen Aufwärtcr zu stellen. Seit 1751 wurden vierteljährliche

Frohnfastenmahlzcitcn anf dcm Musiksaal cingcführt, zu 15

Batzen das Gedeck und 3 Batzen Spesen für Tafelmusik u. f. w.
Dem Plane nach solltcn dicse Frohnfastenmahlzcitcn sehr großartig

werden, mit Zulassung von Gästen nnd Abonnenten: der

Zudrang war aber so gering, daß sie zeitweilig ganz
unterblieben. Als außerordentliche Lustbarkeit ist die Abhaltung
einer brillanten Schlittenfahrt sammt Ball 1753 in ausführlichem

Referate dcm Protokolle einverleibt worden. Ein
Abdruck davon im Feuilleton der Baslcr Nachrichten 1859, Dcz.
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[Vis 1762.] «Radbem wir bie Goncerte unb bie ganje
«ÜBiwffamfeit beS GoßegiumS barjufteflen »erfudt haben, wie fte

ju 'Slnfang ber 50er 3atjte ihren HoHepunft erreidjt hatte, wen=

ben nur unfern Vlid wieber »orwärtS.

3n ber jweiten Hälfte ber 50er 3aH»e folgte auf biefe

aufeerorbcntliden Kraftanftrengungen eine Slbfpannung, mit ber

aflccrbanb ftörenbe Umftänbe jufammentrafen. 35ircftor Vfaff
würbe franf; bie 35iSciplin ber «JRußfanten lorfercr, ber Vcfud
uinrcgelinäßiger; 1759 mußte eine ftrenge Strafe angebroHt

Weirben, nämlid Slbjug »on '.2o beS 3at)reShonorarS für Ver=

fpäitigung, »on J/<0 für SluSbtciben; 35orfd »erlor wegen feiner

cinreißenben «Radläfßgfeit, ber felbft burdj bie eingeführten

StunbenhifletS fauin ju fteuern war, ben [Refpeft bei ben Sdü=
lern; bte SEtjeitnabmc beS VublifumS an ben Goncertcn erfaltete.

©3 Warb beStjatb Hin unb her beratben, wie man baS Goflcgium
wieber in Slufnabme bringen fonnte: neue SRitglieber melbcten

ftcb; aber fte wollten feinen Gintritt bejahten unb bod Si| unb

Stimme haben, waS nidt angieng. Unter biefen Umftänben

rourbe eine Sotterie »erfudt, beren ©ewinne »crfdjiebener Gtaffen

in meHr ober weniger Gonccrtbifletten beftanben.

©S war baS freilid nur bie äußere Seite, eine ©rfdct=

nugg ber KranfHeit. 35er Sdjabcn gieng tiefer: eS herrfdte

Uneinigfeit unter ben «JRitgtiebem, unb jwar fdon feit 1755,
fam bod ein Slnjug in VeraUjung: „«Dran möge ein «IRittri

erbenfen, umb jwifdjen benen Herren ©. ©lieberen beffere Spax*

monic ju pftanjen". 35ie „lang wäfjrcnbe ©inttadt", bie man

1753 mit ber Sdlittenfahrt gefeiert, war alfo mit biefcr geicr

ju ©rabe getragen worben. ©S fdjeint unter Slnbcrem, baß ßd
ein «JRitglieb beleibigt fühlte, weil ihm entgegen einem früher

ergangenen Vefdjfttffe nidt an VfaffS Stelle bie 35ireftion über=

tragen worben war: bie Hieburd »erantaßte Spannung ntodjte

baju beitragen, baß einjelne OuartafmabfJetten, wie oben

erwähnt, nidt ju Stanbe famen. Sfefjnftdje 35ifferenjen wirb

aud 35orfd »eranlaßt Haben, beffen greunbe bie «JRehrjaHl im
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t^Bis R7S2.^ Nachdem wir die Concerte und die ganze

Wirksamkeit des Collegiums darzustellen versucht haben, wic sie

zu Anfang dcr 56cr Jahre ihrcn Höhepunkt erreicht hatte, wenden

wir unsern Blick wieder vorwärts.

Zn der zweiten Hälfte dcr 56er Jahre folgte auf diese

außerordentlichen Kraftanstrengungen eine Abspannung, mit der

allerhand störende Umstände zusammentrafen. Dircktor Pfaff
wurde krank; die Disciplin der Musikanten lockerer, dcr Besuch

unregelmäßiger; 1759 mußte eine strenge Strafe angedroht

weirden, nämlich Abzug von '.z« des Jahreshouorars für Vcr-

spätigung, von /ig für Ausblcibcn; Dorsch vcrlor wegen sciner

einreißenden Nachlässigkeit, der sclbst durch die eingeführten

Stundenbillets kaum zu steuern war, den Respekt bei den Schülcr»

z die Theilnahme des Publikums an den Concerten erkaltete.

Es ward deshalb hin und hcr berathen, wie man das Collegium
wieder in Aufnahme bringen könnte: neue Mitglieder meldeten

sich; aber sie wollten keinen Eintritt bezahlen und doch Sitz und

Stimme haben, was nicht angicng Unter diesen Umständen

wurde cine Lotterie versucht, dcrcn Gewinne verschiedener Classen

in mchr oder weniger Conccrtbilletten bestanden.

Es war das freilich nur die äußere Seite, eine Erscheinung

der Krankheit. Der Schaden gieng tiefer: cs herrschte

Uneinigkeit unter den Mitgliedern, und zwar schon seit 1755,
kam doch cin Anzug in Berathung: „Man möge ein Mittcl
erdenken, umb zwischcn dcncn Herren E. Gliederen bessere

Harmonie zu pflanzen". Die „lang währende Eintracht", die »mn

1753 mit dcr Schlittenfahrt gefeiert, war also mit dicscr Feier

zu Grabe getragen worden. Es schcint unter Anderem, daß sich

ein Mitglied beleidigt füblte, weil ihm entgegen einem früher

ergangenen Beschlusse nicht an Pfaffs Stelle die Direktion

übertragen worden war: die hiedurch veranlaßte Spannung mochte

dazu beitragen, daß einzelne Quartalmahlzeitcn, wie oben

erwähnt, nicht zu Stande kamen. Aehnliche Differenzen wird
auch Dorsch veranlaßt haben, dessen Freunde die Mehrzahl im
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Goflcgium bilbetcn, wäbrenb feine ©egner, b. b- bic, wetde fein

Sfugc jttbrücfen wollten, bie «JRcbrjabl im [Rathe Hatten, unb ba

fanb ftd benn balb ©elegenbett, baß bie ©rftern ben Sejsteren

eine «Rafe brefjten.

Seine Siebcrtidfeit war immer bebcnflidjcr geworden unb

fein fedSjährigcr Gontraft balb abgelaufen, alS er einmal

Samftag Stbettb, ftatt feine Strien fertig ju fdreiben, im «BirtbS=

tjauS ft|cn blieb unb bann ben SonntagSgotteSbicnft »crfdlief.
«ffiäfjrenb ber Vrebigt breimat gemahnt antwortete er, er fönne

bodj nidjt foinmen, weit er nidt raßert fei, in ber SEtjat aber

war er überhaupt nidit im Staube ju fingen. 35ic «JRitftf fiel

nun gänjlid burdj; man hörte, 35orfd) Habe baS Vublifum ab=

ftdtlid jum Veftcn gehalten, waS er freilid) fpäter einmat gc=

than hat, wo er ftd auS bem ÜRünfter entfernte, unter bem

Verwalter, nod nidt ju «JRittag gegeffen ju Haben. 35er «Jtatfj

war nun aber ber Sade »oUfommen überbrüfftg, »erlangte eine

ftrenge Untcrfudjiing unb bcjcid)iicte bie 3eugen, bte »crfjört
werben mußten. Umfouft fitdite baS Goflcgium bie Sache in
Die Sänge ju fdjicbcn; eine jtveitc [RatbSerfanntniß »erlangte

fategorifd Vcridt auf nädftcn [RathStag unb auf biefen hin
warb befdlojfen, 35orfd) folte nad Slblauf fetner 3ett auSge=

fdafft werfen. Seine bcftürjtcn greunbe aber fuchtelt burd
tiplomatifcbc Kunft ju erreichen, waS bereits iinwiberhringlid
»erlernt febien, inbem fte in untertbänigfter jweibeutiger 3u=

fdrift1) beim [Rathe »orläußg um ben Grebit »on 100 «Rtljlr.

') „3n lefcter ©cj'ficn burfte man feine SJreinung nidjt gämjlidj enttecten:

fotdje ift aber fo hefdjaffen, bafj man nur in generalibus bleiben unt>

von tem Dorfd) fo wenig als möglid) reben unt feine ©clegentjett geben

wolle, bafj man etwan burdj einige tfrprefftonen als j. Sä. ein anber
©tibjectum au bcffen ©tette u. bcrgl. baran erinnert werbe ju erfennen,

eS folte bcrfelbe gänflidj aus ber ©tabt gefdjafft werben. Sßon cinctif

neuen wollte man audj nidjtS ©ewiffeS fagen, ober auf ben aUtjicr

fctjenbcit beuten".
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Collcgium bildctcn, während scine Gegner, d. h. die, welche kein

Auge zudrücken wollten, die Mehrzahl im Rathe hatten, und da

fand sich denn bald Gelegenheit, daß die Erster« den Letzteren

eine Nase drehten.

Scinc Licdcrlichkcit war imnicr bedenklicher geworden und

fein sechsjähriger Contrakt bald abgelaufen, als er einmal

Samstag Abend, statt scinc Arien fertig zu schreiben, im Wirthshaus

sitzen blicb und dann dcn Sonntagsgottesdicnst verschlief.

Während dcr Predigt dreimal gemahnt antwortctc cr, cr könne

doch nicht kommcn, wcil cr nicht rasiert sei, in dcr That aber

war cr überhaupt nicht im Stande zu singen. Die Musik fiel

nun gänzlich durch; man hörte, Dorsch habe das Publikum
absichtlich zum Bcstcn gchaltcn, was cr freilich später einmal
gethan hat, wo cr sich aus dcm Münster entfernte, unter dcm

Vorwandc, noch nicht zu Mittag gcgcfscn zu habe«. Dcr Rath

war nnn abcr dcr Sache vollkommen überdrüssig, verlangte eine

strenge Unlcrsnchnng und bczcichnctc die Zeugen, die verhört
werdcn mußtcn. Umsonst suchte das CoUcgium die Sache in
die Längc zu schieben; cinc zweitc Rathserkanntniß verlangte
kategorisch Bcricht anf nàchstcn Rathstag und auf dicscn hin
ward bescklosscn, Dorsch solle nach Ablauf scincr Zcit ausgc-
schasft wcrdcn. Scinc bcstürztcn Frcunde abcr suchten durch

diplomatische Kunst zu erreiche», was bcrcits unwiderbringlich
verloren schien, indcm sic in nnterthänigstcr zwcidcntigcr
Zuschrift') hcim Rathe vorläufig um dcn Credit von 100 Nthlr.

>) „In ick>tcr Scssion rurfic man scinc Mcinung nicht gäntzlich cntdcckcn:

solchc ist abcr so bcschasscn, daß man nnr in geoersiiduZ blcibcn unk

von dcu, Dorsch so wenig als möglich rcdcn uno kcinc lHclcgcnbcit gcbcn

wciic, daß mau etwa» durch einige l^rprcssioncn als z. B. cin ander
Subjcclum an dcsscn Stcllc u. dcrgl. daran crinncrt wcrdc zn crkcnncn,,

cS solic dcrsclbc gänslich ans dcr Sladt gcschafft wcrdcn. Von cincm

ncucn wolltc man auch nichts Gewisses sagcn, odcr aus dcn allhic^

seyenden dcutcn".
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nadbfudjten. SUS mittlerweile ©raS über bie Sade gewadfen

watv, gab-ber Ratb bem Goflegiuni bic ©rlaubniß nad ®ut=

ftnbjcn ju banbeln; oicf.-S aber fteflte 35orfd) unter Slbjug eincS

SEbieileS feineS ©chaltcS wieber an, uub neben ihm hod) einen

neitten Singmcifter, «RamenS Vfifter, mit bem SEitel eincS auto=

riftterten SingmeiftcrS. Von ihm rourbe in ber Si|ung berid=

tet:; „er ferje fathotifder [Religion, Habe jwar foldje in 3üri*
abbegen wollen, fetje aber nidt angenommen werben: baS gleidjc

Verehren habe er an IjieftgeS «JRiniftcrium gettjan; eS fdjcine

ibnn aber bießortS nicht beffer als in 3ürid ju ergeben, weffcnt=

wedelt ihm angerathen worben, feine [Religion entweber in

«fRmblhaufen ober aber in bem SRarfgräfifdjen ju anbern, unb

ftd) juglcid) aflbortcn mit feiner mit ftd fübrenben «fficibSpcrfon

copuliercn ju laffen, woju man traditen Werbe, ihm bcbülflta)

ju fein." «Rad biefem burfte man benn Die ©rwartungeu wegen

befferer Slufführung faum »iel höber fteflen: er nahm audj

wirftid nad Verfttiß eincS 3abrcS (1757) [ReißauS unb ließ

feine grau im Glenb fttjen. 35orfdi würbe wieber in feine

frühere Stcßung cingefetjt unb fonnte ftdj in berfelben bis 1764

behaupten; bod war feit 1761 nodj ein jweiter Singmeiftcr,
KrauS, neben iHm angefteflt.

Gin immer gcfäfjrlidiercr Sdjaben crwitdS ben Goncertett

in ber Konfurrenj beS SEbeaterS, fowobl »on Sdaufpiel als

Oper. 35ie jahlreiden wanbernben SEruppcn, bie fdon im 17.

Sabrljunbert Vafel aüe paar 3aHre mit einem meHrwödentlidjen

Vefude beehrt hatten, ftcBten ftd aud) in ben 50er 3abreu redt
fleißig ein, eine unter 35ireftor Sdud), eine anbere unter 35i=

reftor Sldermann; eine italiänifde DperngefeUfdjaft gab auf ber

©artnemjunft ihre Vorfteflitngcn. «ffiegen ber «JRußtcr nun hätte

wotjl Komöbie unb Goncert auf einen Stbcnb faßen tonnen:
bie Komebiantcn hatten ihre eigene 5Rufif, baS Gonccrt feine

Gontfafte. ©S war jebenfaBS ein unerhörter SluSiiahmefaß,

als einmal baS Halbe Ordefter, bie Sängerin an ber Spiije,
in ber Komöbie blieben unb baS Goncert im Stide ließen; eine
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nachsuchten. Als mittlerweile Gras übcr die Sache gewachsen

warr, gab -der Rath dem Collegium die Erlaubniß nach Gut-
find>cn zn handeln; dicfts abcr stellte Dorsch unter Abzug cincs

Theiles seines Gehaltes wieder an, nnd neben ihm Noch cincn

neuicn Singmcistcr, Namens Pfistcr, mit dcm Titcl cincs auto-
risucrtcn Singmeistcrs. Von ihm wurde in der Sitzung berichtete

„cr seye katholischer Religion, habe zwar solchc in Zürich
ablegen wollen, seye aber nicht angenommen worden: das gleiche

Begehren habe er an hiesiges Ministerium gethan; es scheine

ihm aber dießorts nicht besser als in Zürich zu ergeben, wcsscnt-

wegcn ihm angerathen worden, scinc Ncligion entweder in

Mühlhausen oder aber in dem Markgräsischen zu ändern, und

sich zugleich alldortcn mit seiner mit sich führenden Weibsperson

copulicrcn zu lassen, wozu man trachten werdc, ihm bchülflich

zu scin." Nack diesem durfte mau dcnn die Erwartungen wegen

besserer Aufführung kaum viel höher stellen: cr nahm auch

wirklich nach Verfluß cincs Jahres (1757) Reißaus und ließ

feine Frau im Elend sitzcn. Dorsch wurdc wicdcr in scinc

frühere Stellung eingesetzt und konnte sich in derselben bis 1764

behaupten; doch war seit 1761 noch ein zweiter Singmcistcr,

Krans, ncbcn ihm angestcllt.

Ein immcr gcfährlichercr Schaden erwuchs dcn Concerten

in dcr Konkurrenz des Theaters, sowohl von Schauspiel als

Oper. Die zahlreichen wandernden Truppcn, die schon im 17.

Jahrhundert Basel alle paar Jahre mit einem mchrwöchentlichcn

Besuche beehrt hattcn, stellten sich auch in den 56er Jahren recht

fleißig ein, eine unter Direktor Schuch, cine andcrc untcr
Dircktor Ackermann; eine italiänische Opcrngesellschaft gab auf der

Gartncrnzunft ihrc Vorstellungen. Wcgcn dcr Musiker uun hätte

wohl Komödie und Concert auf cincn Abcnd fallen könncn:

dic Komödianten hatten ihre eigene Musik, das Concert scinc

Contratte. Es war jedenfalls ein nncrhörtcr Ausnahmefall,
als einmal das halbe Orchester, die Sängerin an dcr Spitze,

in der Komödie blieben und das Concert im Stiche ließen; eine
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ernfte Strafprebigt »or bem Goßegium blieb nidt auS. Stflcin

audj baS Vublifum ftbien bie Komöbie »orjujieben unb baS

Gonccrt mußte nadjgeben. 9Ran flüditete »on «JRittwodj etnntol

auf ben Sonntag, gfeidj nad bem «RadmittagSgotteSbienfte, ein

anbermat auf ben Samftag, jebod immer nur für bie 35aurr

ber Komöbie.

3u biefen SdjWanfungen gefeflte ftd ber üffiedfel ber 35i=

reftoren. Seit ber Kranffjeit -unb bem SEobe »on Ganbtbat

Vfaff war man wirfffd in beftänbiger Verlegenheit. 35ömme-

litt, weitaus ber tüdjtigfte unter ben «JRußfem, hatte int erften

3atjre 1756 bie 35ireftton übernommen, mußte aber fdon im

3abre barauf wegen eineS argen 35iSciplinar»crgcbcnS abgefdafft
werben. Seine «Radjfolger waren 35r. VurcfHarbt unb fpäter
ber Sdrciber beS GoßegiumS Sp. Oberriebt, beren freiwißige
Seiftungcn afljäfjrlid mit Kaffelöffetn, Kaffcfannen, ftlhcrncit

Sidtftörfen u. a. anerfannt würben: allein ifjre Stcflitng war
fo unhaltbar unb ihnen felbft fo grünblid) »erleibct, baß fein
anbercS «JRittel übrig blieb, alS 35ömmclin, wetten man feiner

benöthiget, 1762 wieber anjunehmen. gortan blieb er bis an baS

©nbe unferer Veriobc ber aßeinige 35ireftor, unb bie Goncerte

gelangten wätjrcnb einer längeren [Reilje »on 3ah»en wieber auf
einen grünen 3weig.

[1762 ff.] 35öinmelinS Hauptinftritment war baS Gfaricr,
worauf er beim in ben Genccrtcn ju befenberem Vergnügen be3

StubitoriumS eigene Goinpofttieneit »orjutragen pflegte. 35ie

«Regierung übertrug ihm neben ber Steflc eineS Organiften auf
G'inpfchlitng beS GoßegiumS baS^Stmt ctncS 3nfpeftorS fämmt=

lidjer Orgelwerfe, atS welritcr er afle »ier «Boden auf ben Or=

grin ber Hauptfirde ju fpielen, bicfclben ju unterfuden, bie

[Rerijnungen für [Reparaturen ju restbtren, angeHenbe Drganißem
fn ber VcHanbtung beS 3nftrumentcS ju unterweifen Hatte. 3m
ber SEtjeorie fam ihm feiner gleid: feine nadj bamaligen Vc-
griffen rciriifjaltige muftfatifde Vüderfammtung Hat er bor

öffentlidjen VihliotHef »ermadt. ©r hatte überhaupt etwasS
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ernste Strafpredigt vor dem Collcgium blicb nicht aus. Allein

auch das Publikum schien die Komödie vorzuziehen und das

Concert Mußte nachgeben. Man flüchtete von Mittwoch einmsl

auf dcn Sonntag, gleich nach dcm Nachmittazsgottcsdienstc, ein

andermal auf dcn Samstag, jedoch immer nur für die Dauer
der Komödie.

Zu diesen Schwankungen gesellte sich der Wechsel der

Direktoren. Seit dcr Krankheit und dem Tode von Candidat

Pfaff war man wirklich in beständiger Verlegenheit, Döinme-

ltn, weitaus der tüchtigste unter den Musikern, hatte im ersten

Jahre 1756 die Direktion übernommen, mußte aber schon im

Jahre darauf wegen eines argen Disciplinarvcrgchcns abgeschafft

wcrdcn. Scinc Nachfolgcr warcn Dr. Burckhardt und später

der Schrciber des Collegiums H. Obcrriedt, deren freiwillige
Leistungen alljährlich mit Kaffelöffcln, Kaffekannen, silbcrncn

Lichtstöckcn u. a. anerkannt wurden: allein ihrc Stcllung war
so unhaltbar und ihncn selbst so gründlich verleidet, daß kein

anderes Mittcl übrig blicb, als Dömm clin, weilen man sciner

bcnöthigct, 1762 wicdcr anznncbmcn. Fortan blicb cr bis an das

Endc nnscrcr Pcriodc der alleinige Direktor, und die Concerte

gelangten währcnd einer längeren Reihe von Jahren wieder auf
einen grünen Zweig.

sI7v2 ff.^ Dömmelins Hauptinstrnment war das Clavier,
worauf cr dcnn in dcn Conccrtcn zu besonderem Vergnügen des

Auditorium? eigene Composition?!! vorzntragen Pflegte. Die
Regierung übertrug ibm neben der Stclle cincs Organisten auf
Empfehlung des Eollcgiums das Amt cincs Inspektors sämmtlicher

Orgelwerke, als welcher er alle vicr Wochen ans dcn Orgeln

der Hauptkirche zu spielen, dieselben zu untersuchen, die

Rechnungen für Reparaturen zn revidircn, angehende Organiflcm
in dcr Bchandlung dcs Instrumentes zn unterweisen hatte. Jm
der Theorie kam ihm keiner gleich: seine nach damaligen

Begriffen reichhaltige musikalische Büchersammlung hat er dei
öffentlichen Bibliothek vermacht. Er hatte überhaupt ctwaes
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«RoblereS in feinem GHarafter, WaS »on bem SEreibcn ber anbern

«JRuftfer bebeutenb abftad: er üerjidtcte anfänglid auf feben

©eHalt uub behauptete ben SRftgliebern beS GoßegiumS gegen=

über eine »iel freiere SteBung als etwa Vfaff, ber ftdj faum
einen «ffiuufd ju äußern wagte, wenn er nidt attSbrüdlid) baju

aufgcforbert würbe. 35ömmclin Hielt Orbnung im muftfatifden
Slrdi» unb »erwenbete ftd für Slnfdaffttngcn »on StjmpHonicn,

Dxwerturen, Strien; bie Soli mußten ftd, wie nodj Jefjt, bic

Softftcn felbft anfdaffen. «JRit ben SRuftfern ftanb er perföntid

gut: bie cigentlidie 35ireftion führte er meifterljaft, unb WaS für
ein müheöoBeS Slmt war baS bamalS? Vei bem «JRangel an

Vroben ließen ftdj bie Vtogramme nidjt ganj mit Siderijelt
»orauSbeftimmen: bie beiben Vürgermeifter, wridje aflein JebeS=

mal ein gefdriebeneS Vrogramm erfjieften, waren baher »om

GoBegium auSbrüdltd erfudt worben, bie ftd ergebenben 3lbän=

berungeu nidt übel ju beuten. 35a erflärte einer, bic iljm »or=

gelegte Vartie fei für ihn ju fdwierig; ein anberer fud)tc ftd
feinem unbanfbaren Solo ju entjieHen; ein britter war plö^lid
franf geworben, gür foldje, wie eS fdjeint, jiemlid bäußge

gäBe ftd »orjubereiten war nun bem 35ireftor unb bem Sing=
meifter überfaffen. Setjterer hatte gewötjnlid eine jweite Sän=

gerin mit einer im Voraus einftubierten Slrie in Vereitfdaft;
©rfterer mußte im «RotHfafl bie Roüen anberS »ertfjellcn, ein

anbereS Stüd wählen u. bergl.

gür baS Ordeftcr famen feine Verufungen »on gremben

»or: man »erwenbete aßeS ©ctb auf Vefferfteflitng ber einhei=

mifdjen Kräfte, unb bebiente ftd ber Hüninger wo eS nötbig

War; bie Homer blieben nod einige 3eit in ben Hauben »on

gremben. 35ie 3aHl ber ftehenben Honorierten Orrijeftermit=
gtieber betrug jiemlid) regelmäßig 10—12, »en benen bte meiften

für meHrere 3nftrumente »ermenbet werben tonnten: an 35i=

lettanten, jum SEHeif jiemlid fduiaden, fefjfte eS, befonberS für
bie Saiteninftrumente nidt, baHer benn aud Hier in fo »iefen

»orneHmen Häufern gafjtreicfje atte Violinen ftd »orfinben.
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Nobleres in seinem Charakter, was von dem Treiben der andern

Musiker bedeutend abstach: er verzichtete anfänglich auf jeden

Gehalt und behauptete den Mitgliedern des Colleginms gegenüber

eine vicl freiere Stellung als etwa Pfaff, der sich kaum

einen Wunsch zu äußern wagte, wenn cr nicht ausdrücklich dazu

aufgefordert wurdc. Dvmmclin hiclt Ordnung im musikalischen

Archiv nnd verwendete sich für Anschaffungen von Symphonien,

Ouvertnren, Arien; die Soli mußten sich, wie noch jctzt, die

Solisten sclbst anschaffen. Mit den Musikern stand cr persönlich

gut: die eigentliche Direktion führte er meisterhaft, und was für
ein mühevolles Amt war das damals? Bei dem Mangel an

Probcn ließen sich die Programme nicht ganz mit Sicherhett

vorausbestimmen: die beiden Bürgermeister, welche allcin jedesmal

ein geschriebenes Programm erhielten, waren daher vom

CoUcgium ausdrücklich ersucht wordcn, die sich ergebenden

Abänderungen nicht übel zu deuten. Da erklärte einer, die ihm

vorgelegte Partie sei für ihn zu schwierig; cin anderer suchte sich

seinem undankbaren Solo zu entziehen z ein dritter war plötzlich

krank geworden. Für solchc, wie es schcint, ziemlich häufige

Fälle sich vorzubereiten war nun dem Dircktor und dem

Singmeister überlassen. Letzterer hatte gewöhnlich eine zweite Sängerin

mit einer im Voraus einstudierten Arie in Bereitschaft;

Ersterer mußte im Nothfall die Rollen anders vertheilen, ein

anderes Stück wählen u. dergl.

Für das Orchester kamen keine Berufungen von Fremden

vor: man verwendete alles Gcld auf Besserstellung der

einheimischen Kräfte, und bediente sich der Hüninger wo cs nöthig

war; die Hörner blicbcn noch einige Zeit in den Händen von

Fremden. Die Zahl der stehenden honorierten Orchesterm.it-

glieder betrug ziemlich regelmäßig 16—12, von denen die meisten

für mehrere Instrumente verwendet werden konnten: an

Dilettanten, zum Theil ziemlich schwachen, fehlte es, besonders für
die Saiteninstrumente nicht, daher denn auch hier in so vielen

vornehmen Häusern zahlreiche alte Violinen sich vorfinden.
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35ie Vofalmuftf madtc Hie unb ba einen Sdritt »orwcrtS;
wenn fte aber im ©anjen genommen bod feinen etqentlidm
Sluffdwung nahm, fo lag bie Sduilb baran, baß man in ber

Vefetntng ber Singmciftcrfteße ungliirflidj war unb aüe paar

3abre einen neuen berufen tmifitr. KrauS, ber wie fdon oben

erwähnt, eine 3eit lang neben 35örfd) fungierte, brachte 1761

ein felbft componicrtcS Vaftorafc baburch jurSlufftihning, baß

er cS bem Goßegium bebicierte unb biefeS ben 35rud übemaHm.

Vci größeren Slufführungen fam Vcrftärfttng auS ber Umgrgcnb,

j. V. auS [Rheinfclbcn. 35ic übliden «direbenmuftfen, bic 3o=

banniauffübrungen, bic concerts spirituels in ber Ghar= ober

«ffieihnadtSmodc nahmen ihren gewohnten gortgang. So bradte

Singntcifter ©raf, ein «ffiicncr, nariibcm 35orfd unb Kraufe

abgebanft waren, 1766 ein Te detim, 1767 baS hefannte Ora=

toriitm ©raunS, ber Sob 3cfu (weju 600 SEcrtbüdlein gebrudt

würben), 1768 eine beutfde «Bhifif, bie Verherrlichung ©otteS

jur Slitffiihrung. Sein «Rnchfolger SegroS, ein geborener gran=

jofe, ber fein ^cutfd) »erftanb, batte jwar feine fdönc Stimme,
aber eine gute UtitcrridtSmctfjobe unb war auf bem Ord)cftcr

für Violine, Viola unb gagett ju »erwenben.

3m Gonccrt gtänjtc namentlid 3ungfrau ©nglerin. 3ung=

fratt SEfriutbin idwanfte (1766) einige 3f't jwifdm Gonccrt=

fängerin unb 35ienftmagb, bis eine bcn-illigtc ©ratiftfation für
baS ©rftcre entfdieb. V»o»ifor grülj bradte bie Vaßaricn ju
©hren, unb eS war baS ein gewiffeS Vcrbtcnft, ba man hiStjer

faft auSfdlicßlid nur SEenoraricn gehört hatte. Vegrriftid, ba

für ben Singmctftcr bic Sicnorftimme ein unumgänglidieS Re*

quißt war unb einmal ein fonft gut gcfdjultcr Varttonift meift

um ber Stimme wiflen abgewiefen würbe. 35aneben fanb ber

©nfcmblegcfang immer mehr Verürfftdtigung: feit 1764 würben

ganje Opemaftc, auS Strien, 35uetten unb ©hören beftebenb

aufgeführt.
35ie befonbere Stufmerffamfeit, beren ftd ber ©efang unb

namentlid bie Sängerinnen »on Seiten ber Sp. Honoraires

Z66

Die Vokalmusik machte hie uud da cincn Schritt vorwcrtsz
wcnn sie aber im Ganzen genommen doch keinen eigentlichen

Anfschwnng nahm, so lag die Schuld daran, daß man in der

Besetzung der SingmcisterstcUe unglücklich war und alle paar

Jahre cinen ncucn bcrnfcn mußte. Kraus, dcr wie schon oben

erwähnt, cinc Zeit lang ncbcn Dorsch fungicrtc, brachtc 1761

cin sclbst componicrtcs Pastorale dadurch zur, Aufführung, daß

er cs dcm CoUcgium dcdicicrtc und dicscs dcn Druck übernahm.

Bei größeren Aufführungen kam Verstärkung aus dcr Umgcgcnd,

z. B. ans Rhcinfcldcn. Dic üblickcn Kirchenmusiken, die Jo-
hannianfführnngcn, dic cnneerts spirituels in der Cbar- odcr

Wcibnacbtswocbc nabmen ihrcn gcwohntcn Fortgang. So brachtc

Singmcistcr Graf, cin Wicncr, nachdcm Dorsch und Krause

abgedankt waren, 1766 cin 'i"e cleum, 1767 das bekannte' Ora-
torinm Grauns, dcr Tod Jcsu (wozu 666 Tcrtbücblein gcdrnckt

wurdcn), 1768 cine dcntfckc Musik, dic Vcrhcrrlicbnng Gottes

zur Aufführung. Scin Nachfolger Legros, cin gcborencr Fran-
zofc, der kein Dcutscb vcrstand, hatte zwar keine schone Stimme,
aber cine gntc Unterrichtsmethode nnd war auf dem Orchester

für Violine, Viola und Fagott zu vcrwcndcn.

Jm Concert glänUc namcntlich Jungfrau Englcrin. Jungfrau

Tschudi» schwankte (1766) cinigc Zcit zwischcn Conccrt-

sängcrin nnd Dicnstmagd, bis cinc bcwilligtc Gratifikation für
das Crstcrc cntschicd. Provisor Früh brachtc dic Baßaricn zu

Ehrcn, nnd cs war das cin gcwisscs Pcrdicnst, da man bisher

fast ausschließlich nur Tcnorancn gchört hnttc. Bcgrciflich, da

für dcn Singmcistcr dic Tcnorstimme cin nnumgänglichcs

Requisit war und cinmal cin sonst gnt gcschultcr Baritonist mcist

um dcr Stimme willen abgewiesen wurde. Daneben fand dcr

Enscmblegcsang immcr mchr Berücksichtigung: seit 1764 wurdcn

ganzc Opernaktc, ans Aricn, Dncttcn uud Choren bestehend

aufgcfübrt.
Die bcsondrrc Aufmerksamkeit, deren sich der Gesang und

namentlich die Sängerinnen von Seiten der H. Honoraires
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»on Jeher ju erfreuen hatten, fteigerte ftdj jelji ju einer uner=

hörten SEbat. Hatten fte fdon früher am «Jleujahr bin unb

wieber eine Summe jitfammengelegt, um ben Sängerinnen ihre

befonbere Sfnerfcnnung ju joßett,') fo madten fte eS 1771 mög=

Heb, eine eigene itatiänifdc Sängerin, «JRabame ©ijießi anju=
fteßen, inbem fte an baS 3ab»eSfjonorar »on 33 (fpäter 40)
SouiSbor mehr atS bie Hälfte bedten. SluS ihrem Gontrafte
erfeHen wir, baß mittlerweite bie HunbStagSferien ju einer »ier=

monatlidjen Vaufe angewadifen waren. 35ie Gonccrte enbigten

©nbe «JRai unb begannen wieber «JRittc Oftober. «JRabame ®i=

jießi brängte ben Singmeifter unb feine Sdüler bebeutenb

jurüd: fte aBein hatte in jebem Goncert brei Strien ober 35uette

ju fingen, ein beutlider VeWeiS, wie gern man ßc hörte. Ohne

3weifcf ift fte bie bebeutenbfte ©rfdeinung biefer 3abre: fünf
3atjre binburd erhielt ßc ftd ben VeifaB beS VublifumS unge=

fdunäfcrt. 35ie erfte angefteßte frembe Sängerin war fte ührf=

genS nidt: fdon »or ifjr war eine 3ungfrau ©lifabetba grieb=

tin auS Vatjreutb für »ier ÜRonate angefteflt werben mit ber

Verpflidjtung, in jcbem Gonccrt eine Slrie unb ein 35ttett ju
fingen, fowic ben Kirdenmuftfen unb ben nötbigen V»oben bci=

juwobnen.
«Rad bem 1773 erfolgten SEobe »on Singmeifter SegroS

übernahm Violionift Kadel bie Seititng ber Sobannimußfen ju
St. Veter, eigentlid ein SEbeit ber SingmeifterftcBe, unb würbe

burd* biefe Vergünftigung Vafet erhalten. SlttSbauernber gleiß
bilbete einen Hauptjttg in feinem «ffiefen: feit Sängern War er

ftänbiger Gopift ber Goncertmuftf, ju 3eiten ber [Rathgeber beS

GoßegiumS, ber betiebtefte Solofpieler auf ber Violin, cnblid
aud Gomponift, nidt nur »on Violinconccrten, fonbern j. V.
aud einer großen Subrimußf, bie 1760 bei Slnlaß beS Uni»er=

fitätSjubtläumS aufgeführt wurbe.

f) 1753 waren cS 66 5ßfunb, bte von ©eiten beS (SottegiumS um einige

©ulben vermehrt unter fämmtlidje ©ängerinnen verthcflt würben.
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von jeher zu erfreuen hatten, steigerte sich jetzt zu einer

unerhörten That. Hatten sie schon frühcr am Neujahr hin und

wieder eine Summe zusammengelegt, um den Sängerinnen ihre
besondere Anerkennung zu zollen,') so machten sie es 1771 möglich,

eine eigene italiänische Sängerin, Madame Gizielli
anzustellen, indem sie an das Jahrcshonorar von 33 (später 40)
Louisdor mchr als die Hälfte deckten. Aus ihrcm Contralte
ersehen wir, daß mittlcrweilc dic Hundstagsfcrien zu cincr vier-

mvnatlichen Pause angewachsen waren. Die Concerte endigten

Ende Mai und begannen wieder Mittc Oktobcr. Madamc

Gizielli drängte den Singmeister und seine Schüler bedeutend

zurück: sie allcin hatte in jcdem Concert drci Arien odcr Duette

zu singen, ein deutlicher Beweis, wie gcrn man sic hörtc. Ohne

Zweifel ist sie die bedeutendste Erscheinung dieser Jahre: fünf
Jahre hindurch erhielt sie sich den Beifall des Publikums
ungeschmälert. Die erste angestellte fremde Sängerin war sic übri-

gcns nicht: schon vor ihr war einc Jnngfran Elisabeth«? Friedlin

aus Bayreuth für vier Monate angestellt worden mit der

Verpflichtung, in jcdcm Conccrt cine Arie nnd cin Ducti zn

singen, sowic den Kirchenmusiken «nd den nöthigen Probcn bci-

zuwobnen.

Nach dem 1773 erfolgten Tode von Singmeister Legros

übernahm Violionist Kachel die Leitung dcr Johannimusikcn zn

St. Peter, eigentlich ein Theil dcr Singmcisterstclle, und wurde

durch diese Vergünstigung Basel erhalten. Ausdauernder Fleiß
bildete eincn Hauptzng in scincm Wescn: seit Langem war er

ständiger Copisi der Conccrtmusik, zu Zeiten der Rathgcbcr des

Collegiums, dcr beliebteste Solospieler auf der Violin, cndlich

anch Componisi, nicht nur von Violinconccrten, sondern z. B.
auch einer großen Jubelmusik, die 1760 bei Anlaß des Nniver-

sitätsjubtläums aufgeführt wurde.

i) 1753 waren es 66 Pfund, die Von Seiten des Collcgiums um cinigc

Gulden Vermehrt unter lZmmtliche Sängerinnen Vertheilt wurden.
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Vlicb nun aud) «IRabame ©ijiefli für bie ©oncerte, fo

mußte bod bie ertcbigte Singmeifterftefle wieber orbentlid befefjt

werben, unb eS wurbe getradjtet, ben 1764 fortgejagten 35orfdj

wieber ju gewinnen, ©r befanb ftd in Verlin, »erfdulbrt,
ohne [Reifegelb: aBein tro§ ber Verettwißigfeit beS ©oßegiumS

ju beden unb »orjuftrcdcn, woBte ftd bie Sade bod nidt
madjen: er peccterte nodj SlnbcreS, waS itjn auf bie geftung

Spanbau bradte. «RidjtSbeftoweniger würbe ihm bie Stefle offen

behalten, 3fl'taj SEbait »on Dctlingen nur auf jwei 3abre an=

geftcßt. ©nblidj crfdjicu 1776 an einem fdönen «JRorgen 35orfd

felbft in Vafel unb warb fofort wieber angeftcßt; «IRabame

©ijiefli, bie ftd) nidjt auf bic Hälfte rebucieren laffen WoBte,

getünbigt.
Von biefcr 3eit an gieng cS mit ben Soncerten immer

mehr rüdivärtS. 3d) glaube nidt ju irren, wenn id biefem

entfdjicbenen «JRißgriffe audj einige Sdulb beimeffe: wenigftcnS

ift anerfannt, baß «IRabame ©ijiefli beim Goncertpiiblifum nodj
immer fcfjr beliebt war, unb baß ßd bie Slbonncntcn beim ©in=

jug ber 3abreSbciträge aflgemein über bie Slnftcflung »on 35orfd

beflagten, beffen SEcnorftimme fte »or 30 3aH»en aßerbingS be=

wttnbert hatten. SUS 35orfdj 1781 nad wiebcrljolten Klagen
über «Radjläfftgfeit unb fdjledjtc Stufführitng mit einem Viatifum
entlaffcn war, wurbe gar nidt für ©rfafc geforgt unb bie paar
35iScipcln bem alten Kadjri nod aufgehürbet. 35er alte Gantor
SEHommcn Hatte »ollfommen Red)t, wenn er fdon einige 3aHrc

frütjer bem [Ratfje ben aflmäligen Verfaß beS ©cfangcS bringenb
»orftcflte: baS ©oflegium mußte anerfennen, baß bei ber3ugcnb
eine große Slbneigung gegen ben ©efang bcftefje, baß ftd trof
offen tlicber Slufforberungen in ben Vlättcm unb geHaltener

«Radjforfdung im «ffiaifenbauS feHr wenige Sdjüler melbeten:

nur war er, ber ftdj auf fein 33JäHrigeS ©antorat ftüfcte, nidt
ber redjte «JRann, um bem Uehcl abjufjelfen. Sllfo feine Sän=

gerin unb fein Singmeifter, wo man früher jeitweife jwei
nebeneinanber gehabt: aud 35ömmriinS Rubm fängt an ju
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Blicb nun auch Madame Gizielli für die Concerte, fo

mußte doch die erledigte Singmeisterstclle wieder ordentlich besetzt

werden, und es wurde getrachtet, den 1764 fortgejagten Dorsch

wieder zu gewinne». Er befand sich in Berlin, verschuldet,

ohne Reisegeld: allein trotz der Bereitwilligkeit des Collcgiums

zu decken und vorzustrecken, wollte sich die Sache doch nicht

machen: er pccciertc noch Anderes, was ihn auf die Festung

Spandau brachtc. Nichtsdestowcniger wurde ihn, die Stelle offen

behalten, Jgnaz Thau von Octlingcn nnr auf zwei Jahre
angestellt. Endlich crschicn 1776 an einem schonen Morgen Dorsch

selbst in Basel und ward sofort wieder angestellt; Madame

Gizielli, die sich nicht auf die Hälfte reducieren lasscn wollte,

gekündigt.

Von dicscr Zcit an gieng cs mit den Concerten immer

mehr rückwärts. Ich glaube nicht zu irren, wcnn ich diesem

entschiedenen Mißgriffe auch einige Schuld beimesse: wenigstens

ist anerkannt, daß Madame Gizielli beim Concertpublikum noch

immer schr bclicbt war, und daß sich die Abonnenten bcim Einzug

dcr Jahresbeiträge allgemein über die Anstellung von Dorsch

beklagten, dcsscn Tcnorstimmc sie vor 36 Jahrcn allerdings
bewundert hatten. Als Dorsch 1781 nach wiederholten Klagen
über Nachlässigkeit und schlechte Aufführung mit einem Viatikmn
entlassen war, wurdc gar nicht für Ersatz gesorgt und die paar
Discipcln dcm alten Kachel noch aufgebürdet. Dcr altc Cantor

Thommcn hattc vollkommen Recht, wenn er schon einige Jahre
frühcr dem Rathe den allmäligen Verfall des Gesanges dringend
vorstellte: das Collcgium mußte anerkennen, daß bei der Jugend
einc große Abneigung gegen den Gesang bestehe, daß sich trotz

öffentlicher Aufforderungen in den Blättern und gehaltener

Nachforschung im Waisenhaus sehr wenige Schülcr meldeten:

nur war er, der sich auf sein 33jährigcs Cantorat stützte, nicht

der rechte Mann, um dem Uebel abzuhelfen. Also keine Sängerin

und kein Singmeister, wo man frühcr zeitweise zwei

nebeneinander gehabt: auch Dömmelius Ruhm fängt an zu
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»erHaflen: neue ©eftirne jeigen ftd am muftfalifden Hotijonte
feine. «Rod waren bie finanjießen 3uftänbe nidt fdlimm: aber

«Rietnanb »on ben ©liebem Hatte in biefen 3eiten ben «JRutH,

fräftig einjugreifen. 35ie SluSgaben waren alterbingS in golge
ber beftänbigen Vettefbriefe ber «JRufjci, benen jiemlid regeU

mäßig entfproden wurbe, auf eine bebeutenbe Spöbe geftiegen:

ber SDireftor bejog 74 ©ulben, Kadel fammt feinen jwei SöH=

nen, incluf. Sopiaturen unb Kirdenmuftf 272 ©ulben, gr. «ffialj
70 ©ulben, ©m. Vränblin als Slbwärter unb «JRuftfer 194

©ulben. 35ie geringften Honorare waren 16 ©ulben, wäHrenb

1751 12 Vfunb ber Hodfte Vetrag gewefen war. Slud bie 3«Hl
ber Honoraires minberte ftd in bebenflietjer «ffieife: baS sSßublt=

tum wurbe gleidgültig: ein Stufruf im 3l»iSblatt hatte jwar
einigen (Erfolg, aBein man befürdjtete, bfe Verehrten würben

nidt fange auSHatten. 35arüber Heißt eS im Vrolofofl: „ber
Verfaß beS SoncerteS, »on wenigem ©ifer baSfcfbe ju befuden

Herrührenb, muß »ielen Urfaden jugefdrieben werben, wiber

weide bie @. ©lieber umfonft ftreiten würben, -wann man gleid
mit ebenfopiefer Vorforg jur Slufmunterung wie »or 30 3aH«n

ju Sffierfe gehen woflte. (35aS füfjlte man alfo bod, baß 1750 ff.
tneHr jur Hebung getban worben War.) ©ine ganj anbere

SebenSart entjiefjt ben größten SEHeff ber 3uH»rer beut ftiflen
Vergnügen bei ebfer 3Ruftf." Ueberbieß war ber 30jährige
Äontraft wegen Ueberfaffung beS SaateS unb VaufapitafeS ju
©nbe gegangen: bie Unioerfttät erfunbigte ftd wegen ber ©r=

neuerung unb ber 500 Vfunb, bie nod rücfftänbig waren. So
War ber ftnanjieße Sdrecfen bei ben jWeifelHaften Slujftdten
für bfe 3ufunft woHl ein Hauptmoment; ber «Jtcferöefonb tf)eild
für 3lHfdtagSjaHlungen an bie UnioerfttätSfdulb, theitS für Sin*
bereS längft »erwenbet. Slber nidt nur fetjlte eS an bem Ver=

trauen, ber 3ufunft entgegen ju geHen, fonbern nod meljr an
flarer ©infubt in baS, waS ber 3eit notH tfjat. 35aS Goßegium

war feiner SlufgaHe nidt meHr gewadfen; eS leitete aud) baS

Goneertwefen nidt mehr, fonbern wurbe felbft geleitet burdj
24

369

verhallen: neue Gestirne zeigen sich am musikalischen Horizonte
keine. Noch waren die finanziellen Zustände nicht schlimm: aber

Niemand von den Gliedern hatte in diesen Zeiten den Muth,
kräftig einzugreifen. Die Ausgaben waren allerdings in Folge
der beständigen Bettelbriefe der Musici, denen ziemlich

regelmäßig entsprochen wurde, auf eine bedeutende Höhe gestiegen:

der Dircktor bezog 74 Gulden, Kachel sammt seinen zwei Söhnen,

inclus, Copiaturen und Kirchenmusik 272 Gulden, Fr. Walz
70 Gulden, Em. Brändlin als Abwärter und Musiker 194

Gulden. Die geringsten Honorare waren 16 Gulden, während

1751 12 Pfund der höchste Betrag gewesen war. Auch die Zahl
der Honoraires minderte sich in bedenklicher Weise: das Publikum

wurde gleichgültig: ein Aufruf im Avisblatt hatte zwar
einigen Erfolg, allein man befürchtete, die Bekehrten würden

nicht lange aushalten. Darüber heißt es im Proiokoll: „der

Verfall des Concertcs, von wenigem Eifer dasselbe zu besuchen

herrührend, muß vielen Ursachen zugeschrieben werden, wider

welche die E. Glieder umsonst streiten würden, wann man gleich

mit ebensoyieler Vorsorg zur Aufmunterung wie vor 30 Jahren

zu Werke gehen wollte. (Das fühlte man also doch, daß 1750 ff.
mehr zur Hebung gethan worden war.) Eine ganz andere

Lebensart entzieht den größten Theil der Zuhörer dem stillen

Vergnügen bei edler Musik." Ueberdieß war der 30jährige
Kontrakt wegen Ucberlassung des Saales und Baukapitales zu
Ende gegangen: die Universität erkundigte sich wegen der

Erneuerung und der 500 Pfund, die noch rückständig waren. So
war der finanzielle Schrecken bei den zweifelhaften Aussichten

für die Zukunft wohl ein Hauptmoment; der Rcservefond theils
für Abschlagszahlungen an die Universitätsschuld, theils für
Anderes längst verwendet. Aber nicht nur fehlte es an dem

Vertrauen, der Zukunft entgegen zu gehen, sondern noch mehr an
klarer Einsicht in das, was der Zeit noth that. Das Collegium
war seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen; es leitete auch das

Concertwesen nicht mehr, sondern wurde selbst geleitet durch
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[Rücfßdten, Gonoenienj unb einige woHtbienenbe «JRuftfer. Slm

redten Orte, für 3lnfdaffung neuer «JRuftfalien, für ©ewinnung
einer tüdjtfgen Goncertfängerin tt. f. w. fehlte baS ©elb, wäh=

renb bie »ermeinte Sparfamfeit burdi bie Slbftumpfiing beS

VublifumS juin [Ruin ber ©innaHmen führte. So war bie erfte

golge ©leidgültigfcit, bann Klagen, unb als biefe nidtS fjat=

fen, SluSblcibcn ber Slbonnenten, enblidj ein SRißtrauen, weldeS
bie wahren «IRuftffreunbe »om ©intritt inS Goßegium fem hielt.
SUS nun baS «JRaaß erfaßt war, fafj ftd baS Goßegium 1783

gejwungen, bie ganje Sade aufjuheben, bie «JRuftfer auf bie

©äffe ju fteflen, unb erft nod ein bebcutenbeS 35eßjit unter ftcb

jtt »ertheilen.

35od ein fo unrühmlideS ©nbe foßten bie ©oncerte nidt
neHmcn. ©S bifbete ftd eine neue 35ireftion, 11 «JRitglicber,

an ifjrer Spifcc 35aniet Segranb unb [RathSfdireiber OdS, weide

gegen ©rftattung ber nod an bie Unirerßtät ju bcjaHlmben
500 Vfunb am 4. Sluguft 1783 ben Saal fammt aflem 3n=
»entar übernahmen, unb fofort bett glänjenben VewctS führten,
baß bie Sdttlb nidit am Vublifum unb ben 3eften liege. 35enn

fte nahmen nidt nur bie Goncerte in »erbefferter ©eftatt wieber

auf, fonbern erübrigten fdjon in ben erften »ier 3abrm mehr

als ben Vcbarf einer tnufifalifdjen Saifon unb ftcuerteit glüd=

lid burd »ict fdwierigere 3eiten Hinbttrd bis 1799. Sic wer=
ben nod) Hin unb wieber collegium musicum, gewiJHnlid aher

Goncertbtreftion genannt.

[1783—1799.] «ffienn wir bie befonbere VHhfiognomie
biefer nädften fedjöjefjn 3ahre genauer ftubieren, fo wirb juerft
bie erfjßfjte Vebeutung beS SologefangeS unfere Slufmcrffamfeit
feffeln. 35enn wenn aud «JRabame ©ijiefli als geborene «Reapo=

litanerin bie itatiänifde ©cfangmufif redt eigentlid in bem

Gonccrtfaale eingebürgert hatte, fo war bisher bie «Radbaltigfett
ibreS «IBirfenS tbeilS baburd gefdwädjt, baß ße bem oben erwäbn=

ten Singmeifter 35orfd Hatte weiden muffen, tfjeilö aud wieber

burd) ben Umftanb, baß nad Uwem Slbgange bie Goncerte »on
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Rücksichten, Conventenz und einige wohldienende Musiker. Am

rechten Orte, für Anschaffung neuer Musikalien, für Gewinnung
einer tüchtigen Concertsängerin u. f. w. fehlte das Geld, während

die vermeinte Sparsamkeit dnrch die Abstumpfung des

Publikums zum R»in der Einnahmen führte. So war die erste

Folge Gleichgültigkeit, dann Klagen, und als diese nichts halfen,

Ausbleiben der Abonnenten, endlich ein Mißtrauen, welches

die wahren Musikfreunde vom Eintritt ins Collegium fern hielt.

Als nnn das Maaß erfüllt war, sah sich das Collegium 1783

gezwungen, die ganze Sache aufzuheben, die Musiker auf die

Gasse zu stellen, nnd erst noch ein bedeutendes Defizit unter sich

zu vertheilen.

Doch ein so unrühmliches Ende sollten die Concerte nicht

nehmen. Es bildcte sich eine neue Direktion, 11 Mitglieder,
an ihrer Spitze Danicl Lcgrand nnd Rathsschrciber Ochs, welche

gegen Erstattung der noch an die Universität zu bezahlenden

500 Pfund am 4. August 1783 dcn Saal sammt allem

Inventar übernahmen, und sofort den glänzenden Beweis fübrten,
daß die Schuld nicht am Publikum und den Zeiten liege. Denn
sie nahmen nicht nur die Concerte in verbesserter Gestalt wicdcr

auf, fondern erübrigten schon in den ersten vicr Jahren mehr

als dcn Bcdarf einer musikalischen Saison und stcucrtcn glücklich

durch vicl schwierigere Zeiten hindurch bis 1799. Sic werden

noch hin und wicdcr ««Helium musioum, gewöhnlich aber

Concertdirektion gcnannt.

sR7«J—I7SS/Z Wenn wir die besondere Physiognomie
dieser nächsten sechszehn Jahre genauer studieren, so wird zuerst
die erhöhte Bedeutung des Sologesanges unsere Aufmerksamkeit

fesseln. Denn wenn auch Madame Gizielli als geborene Neapo-
litanerin die italiänische Gcsangmusik recht eigentlich in dem

Concertsaale eingebürgert hatte, so war bisher die Nachhaltigkeit

ihres Wirkens thcils dadurch geschwächt, daß sie dem oben erwähnten

Singmeister Dorsch hatte weichen müssen, theils auch wieder

durch den Umstand, daß nach ihrem Abgange die Concerte von
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1777 bis 1783 oHne eine frembe, funftgebitbete Sängerin ge=

blieben waren. 35le neue 35ireftion fteflte jefst als Hauptgrunb=

fa$ obenan, jeben «Binter, wenn immer möglid, eine frembe
Sängerin ju gewinnen, unb baS Vublifum bat eine foldje In

ben 3«Hren 1783 bis 1799 faft regelmäßig gehabt, auSnabmS=

weife einen Sänger, nämfid 1791 Sign. Viaudji; jur 3lbwedS=

tttng Horte man aud gern bie SEodter beS Hieftgen «JRuftfuS

«JBalj ober SDilettgnten unb 35ilettantinnen. 35ie Honorare be*

laufen ftd für bie Saifon auf 25 bis 50 SDublonen, Je nads
bem etwa nod) ein Vater als «JRuftfer mttmirft; im legten

3aHre 1798/99 flieg fogar bie Summe bis auf 70 35ubfonen,

immer nod mit Vewifligung »ott ein bis jwei Veneftjconeerten.
35ie Verfdreibung ber Sängerinnen, fdon bamatS ein müHe=

»ofleS ©efdjäft, gefdah gewöHnlid burd Vermittlung ber

«lRuftfbircftoren »on «JRannfjeim, GarlSruhe, Straßburg. ©in*

jelne «IBablen befriebigtcn baS Vubfifum auSnebmenb, j. V.
«JRbmffle. Garnoti, «JRbmftte. Vatjer »on ÜRömpctgart, jugteutj

gefdjat^te Glacierfpielerin, jum erften 3Ral, fo »iel wir Hören,

burd Slbfjoten in eigener ©quipage auSgejeidnet; «JRbmffle. GuS=

nique »on Vtuntrut, mehrmals engagiert. 35ie übrigen Sän=

gerinnen biefcr Veriobe ftnb ber [Reibe nad: ÜRfle. Sitberbauer,
in «JRüblHaufen angefteßt unb aBwödentlid nad Vafel reifenb;
«JRfle. StepHana SEutottt, cantatrice italienne; «JRfle. ÜRarconf,

SEodter eineS Hof»iollntften in ÜRannHeim; «JRfle. «JRidel »on

Straßburg; «JRfle. HuBmanbel »on Straßburg; «JRfle. ^>ßfet=

tnetjer, bie Hödft falarierte: lauter «JRabemoifcfleS, »on benen

jwei Hier in ben Vrautftanb getreten ftnb.
Slußerbem untcrftüfcte man in HoHerem «JRaße burdreifenbe

Jtünftler unb Künftlerinnen, wenn fte eigene Goncerte geben

»Otiten. 35aS Goßegium fteflte ftdj gewiffermaßen über fie, in=

kern eS ihnen cincStHeilS freien Saal unb freies Ordefter für
ihr Veneftjconcert gewäHrte, ober bei fdwadem Vefude ober

iRidtjuftnnbefommen beSfeiben eine Gntfdäbigung »on anbert=

Halb bis jwei SDublonen triftete, anbrerfeitS aber aud baS ©in=
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1777 bis 1783 ohne eine fremde, kunstgebildete Sängerin
geblieben waren. Die neue Direktion stellte jetzt als Hauptgrundsatz

obenan, jeden Winter, wenn immer möglich, eine fremde
Sängerin zu gewinnen, und das Publikum hat eine folche in
den Jahren 1783 bis 1799 fast regelmäßig gehabt, ausnahmsweise

einen Sänger, nämlich 1791 Sign. Bianchi; zur Abwechslung

hörte man auch gern die Tochter des hiesigen Musikus

Walz oder Dilettanten und Dilettantinnen. Die Honorare
belaufen sich für die Saison auf 25 bis 59 Dublonen, je nachdem

etwa noch ein Vater als Musiker mitwirkt; im letzten

Jahre 1798/99 stieg sogar die Summe bis auf 70 Dublonen,
immer noch mit Bewilligung von ein bis zwci Benefizconcerten.

Die Verschreibung der Sängerinnen, schon damals ein mühevolles

Geschäft, geschah gewöhnlich durch Vermittlung der

Musikdirektoren von Mannheim, Carlsruhe, Straßburg. Einzelne

Wahlen befriedigten das Publikum ausnehmend, z. B.
Mdmslle. Carnoli, Mdmslle. Bayer von Mömpelgart, zugleich

geschätzte Clavierspielcrin, zum ersten Mal, so viel wir hören,

durch Abholcn in eigener Equipage ausgezeichnet; Mdmslle. Cus-

nique von Pruntrut, mehrmals engagiert. Die übrigcn

Sängerinnen dieser Periode sind der Reihe nach: Mlle. Silberbauer,
in Mühlhausen angestellt «nd allwöchentlich nach Basel reisend;

Mlle. Stephana Tulout, cantatrice italienne; Mlle. Marconi,
Tochter eines Hofvioliniste« in Mannheim; Mlle. Michel von

Straßburg; Mlle. Hullmandel von Straßburg; Mlle.
Höfelmeyer, die höchst salarierte: lauter Mademoiselles, von denen

zwei hier in den Brautstand getreten sind.

Außerdem unterstützte man in höherem Maße durchreisende

Künstler und Künstlerinnen, wenn sie eigene Concerte geben

wollten. Das Collegium stellte sich gewissermaßen über sie,

indem es ihnen cincstheils freien Saal und freies Orchester für
ihr Benesizconcert gewährte, oder bet schwachem Besuche oder

Nichtzuftnndekommen desselben eine Entschädigung von anderthalb

bis zwei Dublonen leistete, andrerseits aber auch das Ein-
24"
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trittSgetb »on ftd auS auf HödftenS einen ©ulben ober. jur
Seltenheit auf einen Hafben 9leuujaler ftrierte, unb bie Goncert=

geber anhielt, ftd »orHer gratis in einem StbonneinentSconcerte-

Hören ju laffen. ©S Ift baS eine Sitte, ber ftd jwar Hin unb

wieber ein Künfter nidt unterworfen, ber ftdj aber eine euro=

pätfdje ©elebrität wie bie Sängerin «IRara, bie niehrere ©on=

certe gegeben, 1784 gefügt, unb bie nod länger bei unS be=

ftanben Hat. «JRara fang im SlbonnementSconccrt eine befon=

berS briflante Vra»ottrarie, ber berühmte Violonceflift 3eanfon

fpielte 1783 eine Variation; alfo woHl immer nur ein Vor=

trag, in wetdent »orjugSmeife bie tedjnifdje SluShilbting an ben

SEag treten fonnte.

35iefem tbätigen, »on Ginftdjt geleiteten ©ifer, ber ftd in

Verufung frember Sängerinnen unb itt ber ©ewinnung reifen=

ber Künftler für eigene ©oncerte offenbarte, entfpradj bann aud
ber ©eift, in weldcm bie Verbältniffe beS bieftgen OrdjefterS

geregeft würben, ©leid bex SlnfteflungSmobuS war ein ganj
neuer, weider auf bie «JBiflfäHrigfeit unb greubigfeit ber «JRu=

fifer nur »on befter «ffiirfung fein fonnte. So lange ihre ©nt=

fdäbigung in ber fogenannten Goflation beftanb, fpielten bie

«JRuftfer mit im 3ntcreffe ihrer eigenen SluSbilbung unb um ftdj
befannt ju maden; feitbem fte aber, »om Ratb jum Vefud beS

GoBegiumS angehalten, fteinc jafjrtidje ©ratißfationen bejogen,
trieben fte biefelbcn burd Supplifationen fortwäbrenb in bie

Höhe: bie neue -35ireftion juerft erfannte baS Vrinjip einer

pflidtmäßigen, »oßftänbigen Vejahlung an, fe|te ben SRuftfem

per Goncert 15, 20, ja 30 Vafcen auS, gab ben befferen über=

bieß ein Jjäfjrfidjeö girum »on 20 bis 40 ©ulben, wefde fte

gleidfam als «ffiartegetb für ben Sommer anfeben ntodjtcn, unb

bejabtte jeben Sofoüortrag ertra, burdjfdjnittltdj mit einem «Reu=

tfjoter, eine Slrie mit brei HiS »ier «Reuttjalern. So Hatten

gteid im erften 3aH« 1783 fedS «JRuftfer SafjreSgefjalt unb

Vergütung per Soncert, fecfjö bloß 8e|tereS; Vater Kadet auS=

naHmSweffe 100 ©ulben JäHrlid für Seitung ber Kirdenmnfif.
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trittsgeld von sich aus auf höchstens einen Gulden oder zur
Seltenheit auf einen halben Neuthaler fixierte, und die Concertgeber

anhielt, sich vorher gratis in einem Abonnementsconcerte>

hören zu lassen. Es ist das eine Sittc, der sich zwar hin und

wieder ein Künster nicht unterworfen, der sich aber eine

europäische Cclebrität wie die Sängerin Mara, die rnehrere Concerte

gegeben, 1784 gefügt, und die noch länger bei uns

bestanden hat. Mara sang im Abonnementsconcert eine besonders

brillante Bravourarie, der berühmte Violoncellist Jeanson

spielte 1783 eine Variation; also wohl immer nur ein
Vortrag, in welchem vorzugsweise die technische Ausbildung an den

Tag treten konnte.

Diesem thätigen, von Einsicht geleiteten Eifer, der sich in

Berufung fremder Sängerinnen und in der Gewinnung reisender

Künstler für eigene Concerte offenbarte, entsprach dann auch

der Gcist, in wclchcm die Verhältnisse des hicsigcn Orchesters

geregelt wurdcn. Glcich der Anstcllungsmodus war ein ganz

nener, welcher auf die Willfährigkeit und Freudigkeit der Musiker

nur von bester Wirkung scin konnte. So lange ihre

Entschädigung in dcr sogenannten Collation bestand, spielten die

Musiker mit im Interesse ihrer eigenen Ausbildung und um sich

bekannt zu machcn; seitdem sie aber, vom Rath zum Besuch des

Collcgiums angehalten, kleine jährliche Gratifikationen bezogen,

trieben sie dieselben durch Supplikationen fortwährend in die

Höhe: die neue Direktion zuerst erkannte das Prinzip einer

pflichtmäßigcn, vollständigen Bezahlung an, setzte den Musikern

per Concert 15, 20, ja 30 Batzen aus, gab dcn besseren überdieß

ein jährliches Fixum von 20 bis 40 Guldcn, welche sie

gleichsam als Wartegeld für den Sommer ansehen mochten, und

bezahlte jeden Solovortrag extra, durchschnittlich mit einem

Neuthaler, eine Arie mit drei bis vicr Neuthalcrn. So hatten

gleich im ersten Jahre 1783 sechs Musiker Jahresgehalt und

Vergütung per Concert, sechs bloß Letzteres; Vater Kachel

ausnahmsweise 100 Gulden jährlich für Leitung der Kirchenmusik.
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SlUe biefe Seiftungen fowie bie ©egenleiftungen würben fontraft=
lidh bcftimmt. 35ie ganje Slnfteßung betraf nabeju 20 31bonne=

mentSconccrtc, einige wenige Venefij= unb Kirdjenconcerte ju
St. Veter, bie fogenannte 3obanni- unb SdwörtagSmitßf (iben=

tifd)?), im ©anjcn feine, breißig Slbenbe: benn regelmäßige

Vroben gab eS aud) bamalS nod) feine. 35aS 35u|enb «JRußfer,

»on gad, weldje bie neue 35ireftion alS Hinterlaffenfdjaft ber

alten antrat, meljrtc ftd nun im Saufe ber 3flHre auf 16, 18,

20, inbegriffen einige «JRitglicber ber Huulnger SRcgimentSmuftf,

weldje in gewiffen «ffiintem regelmäßig jugejogen würben (ju
jwei ©ulben). 35er 35ilettanten, Sänger unb 3nftrumentatiften,
würben eS wieber fo »iele, baß fte abwcdfelnSweife ftd ablöfen

mußten; int ©anjen fedS bis adt erfte ©eiger, eben fo »iete

jweite u. f. w.
35arunter finb einige bemerfcnSwertbe Verfönlfcbfciten. 35er

Stamnrsatcr GHriftof Kadel leiftete jwar wenig meHr als Solo=

fpiclcr, führte aber feit 35ötnmelinS SEob 1784—1790 mehrmals

bie 35ireffion beS DrdefterS »cn ber erften Violine auS; aud
burfte er, ber baS Violinfpiet Hier redt eigentlid) in glor ge=

bradt, mit Stotj auf feine jablrefden Sdüler unter ben 35i=

tettanten unb auf baS ihm »on ber Stabt gefetjenfte Vürgerredt-
bfiden. Sein älterer SoHn fdjien, in ©enf auSgebilbet, ben

Vater übertreffen ju woflen, ftarb aber frübjeitig unb eS blieb

bann nur norij ber Jüngere Sohn Veter Kadet, ju ©nbe beS

»origen SatjrbunbertS-cin beliebter Violinift, bann nad feinem

Vater 35ireftor ber Kirdenmuftf, fpäter bis in fein fjofjeö Sllter

Gopift, Gontrabafftft tt. f. w.

«ffiatj SoHn, Vrim»iolinift unb Solofpieler, Vater ber

oben genannten Sängerin, bat ju Slnfang ber 90er 3aH»e neben

Kadel interimiftifd bie 35ireftion beS OrdefterS gefufjrt.
Unter ben geborenen VaSlcrn ift 3°Hann Salathe ber

Her»orragcnbfte. Von 3ugenb an ber «JRußf auSfdüeßlid juge=

toanbt, feit 1730 unentgelbtid in ben öffentliden Kirdjenmuftfen -

attftretenb, neben 35orfd ein ungfücfllctjer Goncurrent um bie
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Alile diese Leistungen sowie die Gegenleistungen wurden kontraktlich

bcstimmt. Die ganze Anstellung betraf nahczn 20 Abonne-

mentsconccrte, einige wenige Benefiz- und Kirchcnconcerte zu

St. Peter, die sogenannte Johanni- und Schwörtagsmnsik
(identisch?), im Ganzcn kcine. drcißig Abende: denn regelmäßige

Proben gab cs auch damals noch keine. Das Dutzend Musiker,
von Fach welche die neue Direktion als Hinterlassenschaft der

alten antrat, mehrte sich nun im Laufe dcr Jahre auf 16, 18,

20, inbegriffen einige Mitglieder der Hüniuger Regimentsmusik,

welche in gewissen Wintern regelmäßig zugezogen wurden (zu

zwci Gulden). Der Dilettanten, Sänger und Jnstrumentalistcn,
wurden es wieder so viele, daß sie abwcchselnswcise sich ablösen

mußten; im Ganzen sechs bis acht erste Geiger, cbcn so viele

zweite u. s. w.
Darunter sind einige bcmcrkcnswerthe Persönlichkeiten. Der

Stammvater Christof Kachel leistete zwar wenig mehr als Solo-
spiclcr, führte aber seit Dömmclins Tod 1784—1790 mehrmals

die Direktion des Orchesters von der ersten Violine aus; auch

durfte er, der das Violinspiel hier recht eigentlich in Flor
gebracht, mit Stolz auf seine zahlreichen Schüler unter den

Dilettanten und auf das ibm von der Stadt geschenkte Bürgerrecht
blicken. Sein älterer Sohn schien, in Genf ausgebildet, den

Vater übertreffen zu wollen, starb aber frühzeitig und es blieb

dann nur noch der jüngere Sohn Peter Kachel, zu Ende des

vorigen Jahrhunderts'ein beliebter Violinist, dann nach seinem

Vater Dircktor der Kirchenmusik, später bis in sein hohes Alter
Copist, Contrabassist u. s. w.

Walz Sohn, Primviolinist nnd Solospielcr, Vater der

oben genannten Sängerin, hat zu Anfang der 99er Jahre neben

Kachel interimistisch die Direktion des Orchesters geführt.
Untcr den geborenen Basiern ist Johann Salathc der

hervorragendste. Von Jugend an der Musik ausschließlich

zugewandt, seit 1739 unentgeldlich in den öffentlichen Kirchenmusiken -

auftretend, neben Dorsch ein unglücklicher Concurrent um die
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SfngmetßerfteBe') mußte er im SluSlanbe fein Vrot fudm. 3n
SRepublifen unb Königreiden ernährte er ßd burd Stunben=

geben unb bitbete »iefe Sdüter, barunter »on bödftem Stanbe.

3n feine Vaterftabt jurüdgefchrt wirfte er als «Sßlccolobtäfer bis

in fein 84fteS -3abr im Ordefter mit. ©S bat ihm nirgenbS

gelingen woflen. ©r »ercinigte in feinem Hftufe ein mtiftfatifdeS

Kränjden, bem adtbare «JRänner angehörten: er »erlegte ftd
auf «IRuftfafienhanbcf: er woflte eine «JRuftffdjule erridten für
©rlemttng ber VlaSinftrumcntc, ein anbermal ben Kirdengefang
Heben; aBein feine Vlänc waren entweber ju foftfpietig, ober

man traute feinen Kräften nidjt mehr.

Sonft gilt aßerbingS bie [Reget, baß bic bebeutenberen

muftfalifden Kräfte auS bem SluSlanbe flammen, fo ber a,ebie*

genc, bcfdjeibene unb »iclfcttige Künfttcr, ViolonceBift «IBolf auS

bem Vabifdcn, ber trcfftldje Homift Sanbe; ber bcbeutenbfte

»on Sfflen unftreitig ber 35ircftor Gifenmeijer »on «JRannHetin,

feit» 1795 angefteßt unb juletjt mit »ierjig 35oublonen unb jwei
Veneßjconeerten honoriert.

35ie Vi'ogramme ber Goncerte laffen ftd) mit jicmtidier
Sid)erbeit errathen: Sinfonien unb Ou»cituren für Ordefter,
metftcnS nod »orhanben, namentlid »on Hapbit unb «JRojart;
bann minbeftenS jwei Strien, wie man auS ben Gontraften ber

Sängerinnen erftrijt; ttnjählige Soli ber angcftellten «JRttßfer

unb audi ber 35i(ettantcn; feitener 3nftrumentalquartette, Ouiiu
tette, ober größere ©efangScnfcinbleS. 35er alte glügcl würbe,
nadbem er ganj auSgebient hatte, burdi ein Viano »on Steiner
in SlugSburg erfetjt.

©S muß nun gewiß «ffittnber nehmen, wie bie neue 35ircf=

tion aßen biefen gortfdritten mit ihren glnanjen genügte; wie

') S)a er ftd) „crfrcdjt" hatte, ohne beS GoltegiumS i'orwiffen ftd) bireft
beim Dtattjc ju eutpfcljlen, fo wurbe er bei biefem »erflagt uno ihm bie

§öttc heif) gemadjt, his er in fdjriftlidicr (5rflärttng feinen ©djritt bitter

bereute.
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Stngmeisterstelle ') mußte er im Auslande scin Brot suchen. Zn
Republiken und Königreichen ernährte er sich durch Stundengeben

und bildete viele Schüler, darunter von höchstem Stande.

Jn seine Vaterstadt zurückgekehrt wirkte er als Piccolobläser bis

in sein 84stes.Jahr im Orchester mit. Es hat ihm nirgends

gelingen wollen. Er vereinigte in seinem Hause cin musikalisches

Kränzchen, dem achtbare Männer angehörten: er verlegte sich

auf Musikalienhandcl: cr wollte eine Musikschule errichten für
Erlernung der Blasinstrumente, ein andermal den Kirchengesang

heben; allein seine Pläne waren entweder zu kostspielig, oder

man traute seinen Kräften nicht mehr.

Sonst gilt allerdings die Regel, daß die bedeutenderen

musikalischen Kräfte aus dem Auslande stammen, so der gediegen?,

bescheidene und vielseitige Künstler, Violoncellist Wolf aus

dem Badischen, der treffliche Hornist Laube; der bedeutendste

von Allen unstreitig der Dircktor Eiscnmcyer von Mannhcim,
seit, 1795 angestellt und zuletzt mit vierzig Donblonen und zwei

Benefizconcerten honoriert.
Die Programme dcr Concerte lasscn sich mit zicmlicher

Sicherhcit errathcn: Sinfonien und Ouvertüren für Orchester,

meistens noch vorhanden, namentlich von Haydn und Mozart;
dann mindestens zwei Arien, wic man aus den Contrakten der

Sängerinnen ersieht; unzählige Soli dcr angestellten Musiker
und auch der Dilettanten; scltencr Jnstrumcntalquartctte, Quintette,

oder größcre Gesangscnscmbles. Dcr alte Flügel wurde,
nachdem er ganz ausgedient hatte, durck cin Piano von Steiner
in Augsburg ersetzt.

Es muß nun gewiß Wunder nehmen, wie die neue Direktion

allen diesen Fortschritten mit ihrcn Finanzen genügte; wie

') Da cr sich „crfrccht" hatte, ohnc dcs Eollcgiurns Borrcisscn sich rirckl
bcim Nalhc zu cmpschlcn, so wurde cr bci dicscm verklagt unr ihm die

Hölle heiß gemacht, bis er in schriftlicher Erklärung seinen Schritt bitter

bereute.
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fte im Staube war, frembe Sängerinnen ju berufen, burdjrei*
fenbe Künftler ju unterftütjcn, bie Hieftgeit Ordeftermitglieber
beffer ju Honorieren, «Dhiftfalien unb 3nftrumente anjufdjaffen,
ben Saal ju »erfdönem, unb in ben griebenSjaHren nod ©r=

fparniffe jurüdjulegen. Unb bod) waren feine neuen ©innaHmS=

queflen erfditoffen worben. 35er Staat bejablte fort unb fort
feine tjunbert «Rcuttjafer jäfjrlid burd) baS 35retjeramt für bie

3obanni= unb SdwörtagSmufif. 35er ©infattf ber «JRitgtieber

ber 35ireftion betrug fedjS SouiSb'or; baS Slbonnement »ier «Reu=

tlmter für eine Verfon, fedS «Reuttjaler für Vater unb SoHn,

adt «ReutHaler für Vater unb meiere Söhne, immer inbegriffen
baS ©infüHrungSredt »on grauenjimmem unb gremben; fein

3lbonnent »erpiftidtete ftd welter alS auf ein 3abr. 35er ganje

gortfdritt beftanb alfo in befferer SluSbeutung beS Slbonne=

mentS, in beut erfjofjten ©cnuß ber ©oncerte, wobttrd eben baS

Vublifum für bie SEHeilnabme gewonnen Wurbe.

35iefe Kunft beS SlnjiehenS ruhte freilid) nidt auSfdließlidj
in ben rein muftfatifdjen Verbefferitngen, fonbern bie 3lbonnen=

ten woßten aud in gefefliger Hiuftdt befriebigt fein: eS gab

genug Seute, weide weniger um ber «JRuftf, als um ber ©efefl=

fdjaft wiflen ftd abonnirten. 35enn nidjt bloß in ben jwei
Hauptpaufen war Goncerfation unb mehr alS bieß, fonbern nur

;u oft aud wäbrenb ber «JRuftf felbft. 35iefem Sedieren fudte

man mit afler mögliden ©jiergie ju fleuern, burd VtotIam«=
tionen unb «JRabnungen aßer Slrt; aßein ba baS fdjönere @e=

fdledt babei wefentlid beseitigt war, fo mußte man ftdj immer

innerfjatb ber ©renjen Hödfter ^)öftfdjfeit Halten. «Radbem

1788 ein SlBertiffement nitfjtS gefrudtet, fctjritt man 1789 jur
captatio benevolentiae in folgenber gorm:

„Sludj »erfteHt man ftd jur natürltden ©efäßigfeit beS

fdönen ©efdledteS »Ott fämmtlidem jüngerem unb älterem

grauenjimmer, baß fte btertnnen mit gutem Veifpiel ben SEon

geben werben, fo wie felbige gejiemenb erfudt ftnb, ftd wäH=

renb ber «JRuftf aud baS SluffteHen nidt ju ertauben. Sollte
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sie im Stande war, fremde Sängerinnen zu berufen, durchreisende

Künstler zu unterstützen, die hiesigen Orchestermitglieder
besser zu honorieren, Musikalien und Instrumente anzuschaffen,

den Saal zu verschönern, und in den Friedcnsjahren noch

Ersparnisse zurückzulegen. Und doch waren keine neuen Einnahms-
quellen erschlossen worden. Der Staat bezahlte fort und fort
seine hundert Ncuthaler jährlich durch das Dreyeramt für die

Johanui- und Schwörtagsmusik. Der Einkauf der Mitglieder
der Direktion betrug sechs Louisd'or; das Abonnement vicr
Neutraler für eine Person, sechs Neuthaler für Vater und Sohn,
acht Neuthalcr für Vater und mehrere Söhne, immer inbegriffen

das Etuführungsrecht von Frauenzimmern und Fremden; kein

Abonnent verpflichtete sich weiter als auf ein Jahr. Der ganze

Fortschritt bestand also^ in besserer Ausbeutung des Abonnements,

in dem erhöhten Genuß der Concerte, wodurch eben das

Publikum für die Theilnahme gewonnen wurde.

Dicse Kunst des Anziehens ruhte freilich nicht ausschließlich

in dcn rein musikalischen Verbesserungen, sondern die Abonnenten

wollten auch in geselliger Hinsicht befriedigt sein: cs gab

genug Leute, welche weniger um dcr Musik, als um der Gesellschaft

willcn sich abonnirtcn. Denn nicht bloß in den zwei

Hauptpauscn war Conversation und mchr als dicß, sondern nur

;u oft auch während der Musik selbst. Diesem Letzteren suchte

man mit aller möglichen Energie zu steuern, durch Proklamationen

und Mahnungen aller Art; allein da das schönere

Geschlecht dabei wesentlich betheiligt war, so mußte man sich immer

innerhalb der Grenzen höchster Höflichkeit halten. Nachdem

1788 ein Avertissement nichts gefruchtet, schritt man 1789 zur

osptstio benevolenti« in folgender Form:
„Auch versieht man sich zur natürlichen Gefälligkeit des

schönen Geschlechtes von sämmtlichem jüngerem und älterem

Frauenzimmer, daß sie hierinnen mit gutem Beispiel dcn Ton

gcben werden, so wie selbige geziemend ersucht sind, sich während

dcr Musik auch das Aufstchen nicht zu erlauben. Sollte
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bie 35ireftion nidt glüdlider in ihrer Vitte fein als »origeS

3ahr, fo würbe fte ftd in bie «Rotfjwenbigfeit »erfeljt feben, für
ein fünftigeS 3abr bie Hanb »on biefem fo beliebten 3nftitute

abjujieben."
«JRit biefer fdarfen 35robung war eS »oBfommen ©ruft:

bie waHren «JRufiffreunbe beS VublffumS, melde ßd bie Sin*
fonie nidt woßtett »erberben laffen, fteflten gleidfaBS ihren -

SluStritt in SluSftdt. 35aS half bann.

«Kenn matt biefe Klagen »erfolgt, wie fte ftdj feit 1720

faft aBe 3aHejeHnte bis in bie neuere 3eit wieberbolt haben, fo

fomntt man jur ©inftdt, waS eS heißen wifl, ein großes Gon=

certpuhlifum fjcranjttbitben. /«Jcidt nur baS «IRußcicren wifl ge=

lernt fein unb bat feine ©ntwidlungSftttfcn, fonbcrn audj baS

Sfnhören, baS StiBeft^cn unb Stiflfd»wetgen. Unb baS wat
ein langer unb fattrer «Jßeg, ben baS Vublifum ju burdlaufen
Hatte. SEro£ allen Sdwanfungcn, bie im Ginjelncn natürlid)
ftnb, laffen ftd bod bie «f)auptftabien beS gortfdrittcS nod
nadweifen. ©S berrfd^te natürlid [Ruhe, als baS Goßegium,

fo ju fagen privatim, unter ftdj muficicrte. «JRit ber Gröffnung
beS SlhonnementS unb beS großen GoflcgiumSfaaleS haben wir
bann auf einmal ein größeres Gonccrtpublifitnt, bem man an=

fänglid fo weit ^Rednung trug, baß man jwei balhftünbige

Hauptpaufen madjte unb alfo baS Goncert in brei Slbtbeilungen

jerlegtc. 35ie neue 35ireftion »on, 1783 fudjte nun bie jwei
Hauptpaufen in eine einjige jitfammcnjujichen, unb fefjte eS

binnen wenigen 3abren burd; 17S6 behält fte ftd) nod freie

Hanb, nadi Umftänben in jwei ober in brei Slbtbcitungett ju
trennen, 1788 unb 1789 aber ift in ben erwähnten Slnfdlägen

nur »on jwei Sitten bie Rebe. Diefc eine Hauptpaufe wurbe

1826 auf eine halbe Stunbe beruntergefefct; jetjt ift fte nod
fürjer, b. tj. fo furj alS fte überhaupt fein fann.') 35odj war
ber laute Speftafct wäbrenb ber «IRußf nod in unferm 3abr=

') ©er tetjte Sdjritt wirb fein, bafi man bic ©laccnwirtljfdjaft aufbebt.
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die Direktion nicht glücklicher in ihrer Bittc sein als voriges

Jahr, so würde sie sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen, für
ein künftiges Jahr die Hand von diesem so beliebten Institute
abznzichen."

Mit dicfer scharfen Drohung war es vollkommen Ernst:
die wahren Musikfreunde des Publikums, wclchc sich die Sinfonie

nicht wollten verderben lassen, stellten gleichfalls ihren '
Anstritt in Aussicht. Das half dann.

Wcnn man dicsc Klagcn verfolgt, wie sie sich seit 1720

fast alle Jahrzehnte bis in die neuere Zcit wicderholt habe», so

kommt man znr Einsicht, was es heißen will, cin großes Con-

certpubliknm heranzubilden. / Nicht nur das Musicieren will
gelernt scin und bat seine Entwicklnngsstnfcn, fondcrn auch das

Anhören, das Stillesitzen und Stillschweigen. Und das war
ein langer nnd saurer Wcg, dcn das Publikum zu durchlaufen

hatte. Trotz allcn Schwankungen, die im Einzelnen natürlich

sind, lasscn sich doch die Hauptstadicn des Fortschrittes noch

nachweisen. Es herrschte natürlich Ruhe, als das Collegium,
so zu sagen privatim, unter sich mnsicicrte. Mit dcr Eröffnung
des Abonnements und des großen Collcgiumssaalcs haben wir
dann auf cinmal ein größeres Conccrtpublikum, dcm man
anfänglich so weit Rechnung trug, daß man zwci halbstündige

Hauptpausen machte nnd also das Conccrt in drci Abtheilungen

zerlegte. Die neue Direktion von 1783 suchte nun die zwei

Hanptpauscn in eine einzige zusammenzuziehen, und setzte es

binnen wenigen Jahrcn durch; 1786 bchält sie sich noch freie

Hand, nach Umständen in zwei oder in drei Abtheilung?«, zu

trennen, 1788 und l789 aber ist in dcn erwähnten Anschlägen

nur von zwci Akten die Rcde. Dicsc eine Hanptpause wurde

1826 auf eine halbe Stundc hcruntergcsetzt; jctzt ist sie noch

kürzer, d. h. fo kurz als sie überhaupt sein kann.') Doch war
der laute Spektakel während der Musik noch in nnserm Jahr-

') Der letzt: Schritt wird sein, daß man die Giaccnwirthschaft aufbebt.
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Hunbert nod nidt ganj überftanben, unb eS foß bann 35ireftor

SEoflmanti bie Sdwafcenben Jeweilen burd plöfslideS 3nneHatten

ber «IRufif übcrrafdjt haben.

«ffienn fo bie 35ireftion mit afler ©ntfdiebenbeit bem ®e=

plauber entgegentrat, fo glaubte fte in anberer Vejiebung einige

gefeßfdaftfide 3ugeftänbniffe maden gu muffen. So »eranftaU
tete fte j. V. gfeidj 1783, um neue Slbonnenten ju gewinnen,
eine große ©djfittenpartie »on 44 Sdütten, Wobei fte bic Koften
ber Vewirtbung auf beut «JRuftffaal übemaHm, entfdieben eine

«Radjahmung ber berühmten ©djlittenfafjrt »on 1753. «JBaS fte

weiter that, waren totrfltdje Opfer. «Dtan ergriff jwei HülfS=

mittet, beren eineS gfeidj beim Slntritt ber 35ireftion über bie

finanjirilen SSdjnjierigfeiteu hinweghalf* beren anbereS aber in
nod fdlimmeren 3eiten feine SlnjichungSfraft bewäHrcn follte.
35ie 35trcftion füHlte aud felbft gar wobf, baß fie Opfer bradte;
benn fte war jur redten 3eit gleid wieber bei ber Hflnb, wo

eS möglich fdjlen, bie focialen ©oneefftonen wieber aufjuljebcn.
Slber Jene «JRänner waren feine 3bealiften; fie fannten ifjr
Vubfifunt unb tarierten eS Weber ju bod nod' ju niebrig; fte

berürfftcfjtigten immer bie gegebenen Umftänbe unb trifteten baS

für bie 3eit»erbältniffe SRöglide. ©S fdfen ihnen beffer, bie

«JRuftfer überhaupt ju befdäftigen unb in Vafet ju Halten, felbft

unter 3ulaffung »on Un»oflfommenheitcn, als bie Goncerte in

ungünftigen Seiten gteid attfjugehen; beffer, aud ben lauen

«JRufiffreunben etwaS ju bieten unb bie nötbigen ©innahmen ju
fidem, afS bloß ben ergriffenen Kunftjüngem »orjttmuficieren
unb burd «JRanget an Slbonnenten ju ©runbe ju gehen.

Unter biefem ©eftdjtSpunfte muß man bie auffallenbe ©r=

fdeinung erflären, baß 1783 baS «^artenfpiet wäfjrenb beS

GoncerteS erlaubt unb förmlide Spieltifde int tjinteren SEHeile

beS SaaleS elngericfjtet würben: felhft bie urfprünglid) beabftd=

tigte fpanifde SBanb blieb nadher weg.') 35a fleht man benn

') Slud) ©pohr erjätjlt, bafj in feiner Slugcnbjctt (um 1800 5 am §ofc 31t

SSraunfdjweig baS Äartcnfptet wäljrenb ber Goncerte übHd) gewefen fei.
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hundert noch nicht ganz überstanden, und es soll dann Direktor
Tollmann die Schwatzenden jeweilen durch plötzliches Innehalten
der Musik überrascht haben.

Wcnn so die Direktion mit aller Entschiedenheit dem

Geplauder entgegentrat, so glaubte sie in anderer Beziehung einige

gesellschaftliche Zugeständnisse machen zu müsscn. So veranstaltete

sie z. B. glcich 1783, um neue Abonnenten zu gewinnen,
eine große Schlittenpartie von 44 Schlitten, wobei sie die Kosten

der Bewirthung auf dem Musiksaal übernahm, entschiede» eine

Nachahmung der berübmten Schlittenfahrt von 1753. Was sie

weiter that, waren wirkliche Opfer. Man ergriff zwci

Hülfsmittel, deren eines gleich beim Antritt, der Direktion über die

finanziellen Schwierigkeiten hinweghalf' deren anderes aber in
noch schlimmeren Zeiten seine Anziehungskraft bewähren sollte.

Die Direktion fühlte auch sclbst gar wohl, daß sie Opfer brachte;

denn sie war zur rechten Zcit glcich wieder bei der Hand, wo

es möglich schien, die socialen Concessionen wieder aufzuheben.

Aber jene Männer waren keine Idealisten; sie kannten ihr
Publikum «nd taxierten cs weder zu hoch noch zu niedrig; sie

berücksichtigten immer die gegebenen Umstände und leisteten das

für die Zeitverhältnisse Mögliche. Es schien ihncn besser, die

Musiker überhaupt zu beschäftigen und in Basel zu halten, sclbst

untcr Zulassung von UnVollkommenheiten, als die Concerte in

ungünstigen Zeiten gleich aufzugeben; besser, auch den lauen

Musikfreunden etwas zn bieten und die nöthigen Einnahmen zu

sichern, als bloß den ergriffenen Kunstjüngern vorznmnsicicren

und durch Mangel an Abonnenten zu Grunde zu gehen.

Unter diesem Gesichtspunkte muß man die auffallende

Erscheinung erklären, daß 1783 das Kartenspiel während des

Concertcs erlaubt und förmliche Spieltische im Hinteren Theile
des Saales eingerichtet wurden: selbst die ursprünglich beabsichtigte

spanische Wand blicb nachher weg.') Da sieht man denn

>) Auch Spcbr erzählt, daß in scincr Jugcndzcit („IN i800) am Hefe zu

Braunschweig das Kartcnspiel während dcr Concerte üblich gewesen sei.
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im ©eift Jene Jüngern unb älteren Hetrn, bie ben grauen,
SEödtern ober Sdwcftem redt gern ben Goncertbefud gönnen,

ftd aber nidt brei Stuiibcn lang langweilen wollen unb ftd
baher aud nidt abonnieren. 3efct jog fte ber Spieltifd Heran.

35ie «JRitglieber ber 35ireftion waren ftd fo febr bewußt, wie

»iet »on ber SebenSfäbigfeit ber Goncerte an ihrer ©intidtung
bange, baß fte, atS bie Uni»erfttät ben Unfug in ujrem Saale

nidt butben wollte, bie ©inväuniung beS SofaleS ohne biefe

©rlaubniß gar nidt annahmen unb SlfleS baran festen, bie

Vrefefforen prioatim ju befehren unb eine Slbänberung beS

[Regen jhefdjtuffeS ju erwirfen, WaS benn audj gelang.
35aS jweite «RotHmittel wenbcte man juerft in bem SBtntfr

ton 1798 auf 1799 an, nadbent ber Vefudj ber Goncerte fdon
im 3ahre ju»or unter bem aflgemeinen 35rud ber friegerifdjen
3eitläufte mertlid gelitten Hatte. 35a fctjlug man, »or ber Hanb
auf Veohe, »or, bie 18 bis 20 «JRittwodSconccrtc ber Saifon in
Goncerte unb Völle,ju tbeiten, unb führte eS burdj, obfdon
bamit unb felbft mit ber SlufOpferung eincS SEbeileS ber Grfpar=
niffc nidjt mehr ju Hinbern war, baß itt ben folgenben 3aHren,
wo unfer Vaterlanb ber KricgSfdauplaij frember Heere würbe,
bie Goncerte unterblieben. GS war nidt baS erfte «JRai, baß

ftd) beim Goucertpttbtifum bie Suft jum SEanjen jeigte. 3m
«ffiinter 1794 waren jweimal eine Slnjabl Vaare nad beut Gon=

certe im Saale geblieben unb Hatten obne VewiUigung bis in
bie fpäte «Jladjt getanjt, fo baß bie löblidjc «Reformation eine

VcfdjWcrbc einrcidjtc, jur großen Verbrießlidjfeit ber mit bem

Vorgänge »öflig unbefannten 35ireftion. SUS aber einmal bie

23«r ftdj ictjt barob cntfeM, möge fidj erinnern bafj audj noch hei uns

bie Serbinbung einer guten aparmontemufif mit Scgctfpicl nidjtS Ungc-

wöhnlidjeS ift. (Si gicht in $aris jeht nodj eine ganj eigene Ätaffe

»on (S.onccrten, weldjc audj bic unmufifalifdjen Sßätcr unb '.Begleiter an-

julodcn fudjen: nur finb ba bic Üotffpeifcn fomifdje Sicher, an benen

«Deelamation unb SDtimif bie Jpauptfadje, ©timmc unb 3)eufif bie Dtcben-

fadjc ftnb.
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im Geist jene jüngern und älteren Herrn, die den Frauen,
Töchtern oder Schwestern recht gern den Concertbesuch gönnen,
stch aber nicht drei Stunden lang langweilen wollen und sich

daher auch nicht abonnieren. Jetzt zog sie der Spieltisch heran.

Die Mitglieder der Direktion waren sich so sehr bewußt, wie

viel von der Lebensfähigkeit der Concerte an ihrer Einrichtung
hänge, daß sie, als die Universität dcn Unfug in ihrem Saale
nicht dulden wollte, die Einräumung des Lokales ohne diese

Erlaubniß gar nicht annahmen und Alles daran setzten, die

Professoren privatim zu bekehren nnd eine Abänderung des

Regcnzbcschlusscs zu erwirken, was denn auch gelang.

Das zweitc Nothmittcl wendete man zuerst in dcm Winter
von 1798 auf 1799 an, nachdem der Besuch der Concerte schon

im Jahre zuvor untcr dcm allgemcinen Druck der kriegerischen

Zeitläufte merklich gelitten hatte. Da schlug man, vor der Hand
auf Probe, vor, die 18 bis 29 Mittwochscoucertc dcr Saison in
Concerte und Bälle zu theilen, und führte es durch, obschon

damit und sclbst mit der Aufopferung eines Theiles dcr Ersparnisse

nicht mchr zu hindcrn war, daß in den folgenden Jahren,
wo unser Vaterland der Kriegsschauplatz fremder Heere wurde,
die Concerte unterblieben. Es war nicht das erste Mal, daß

sich beim Concertpublikum dic Lust zum Tanzcn zcigte. Jm
Wintcr 1794 waren zweimal einc Anzahl Paare nach dem Concerte

im Saale geblieben und hattcn obne Bewilligung bis in
die späte Nacht getanzt, fo daß die löbliche Ncformation cine

Beschwerde einrcichtc, zur großcn Verdrießlichkeit dcr mit dem

Vorgänge völlig unbekanntcn Direktion. Als aber cinmal die

Wcr sich jcyl darcb cntsctzt, mögc sich crinncrn, daß auch noch bci uns

dic Verbindung cincr gutcn Harmcnicmusik mit Kegelspiel nichts Unge

wohnliches ist. FS gicbt in Paris jckt noch cinc ganz cigcnc Klassc

von (Zonccrtcn, roelchc anch dic nnmusikalischcn VZtcr »nd Bcglcitcr an

zulockcn suchen: nur siud da die Lockspeisen komische Lieder, an denen

Declamation und Mimik die Hauptsache, Stimme und Musik die Neben

sache sind.
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Väfle förmlid orgauiftert Waren, wurbe oft unb gern getanjt,
erft auf ber Safranjunft, fpäter jum Sdlüffef, nod fväter int

GoBegiunt, butdjfdjnittlidj »on 5 bis 9 Utjr, womit nun freilid
fdon in unfer 3abrijunbert »orgegriffen ift. Hier eine SEanj=

orbnung: Von 5-6 Uhr SBaljer, 6 Uhr Franchise, /27—8
UHr wieber «ffiatjer, 8 Uhr Anglaise, /29 UHr nodmalS «Bat=

jer. Allemandes ju »icr waren feltener, weil fte ju »ieten Vtafc

erforberten. 35ie Vegleiter ber 35amen Hatten natürlid aud
Hier wieber ihre Spieltlfde in einem eigenen Saale unb afle

Stnnebntlidfeiten, weide SEraiteur ©etjmüfler unb Gafetier Va=

retta ju bieten »ermodten.
35ieß ein annäHembeS Vilb unferer Gcncerte unb ber SEbä=

tigfeit ber 35ireftion »on 1783 bis 1799. «JRit biefem legten

3abre giengen ße benn ein.

[1799—1803.] «Benn nun aber bie SlbonnemeittSconcertc

währenb »ier 3nhren nidt ju Stanbe famen, fo foB bamit

nidt gefagt fein, baß überhaupt gar feine Goncerte ftattfanben,

fonbern nur, baß beren Veranstaltung ben einjelnen «Dhißfem

übertaffen war, betten aud ber Saal unentgelblid jur Verfü=

guttg gefteßt wurbe. GS wurbe »orjugSwcife franjöftfde «JRuftf

gefpielt, mandeS franjöftfde Vatriotenlieb gefungen, wohl in
[Rüdftdt auf bie jahlrcid) anwefenben franjöftfdjen Dffijiere.
Vötjm bradte 1800 eine eigene Gompofttion, bie Sdjladten,
Siege unb Helbenthaten VonapartcS, im SRünfter jur 3luffüb=

rung, für Orgel, Stngftimmen, SEambourS unb anbere 8ärm=

inftrumente mit obligaten Kaitoncnfdüffcn auf ber großen

SErommel, Värlappenflainmen u. 31. meHr, WaS itt ber Slnfün=

bigung feHr großartig, in ber SluSfüfjrung feljr unbebeutenb

auSfaH, fo baß baS Vublifum getäufdjt unb unjufrieben »on

bannen gieng. 3n einem anbern Goncerte im Goßegium, bei

wridem ftd bie ganje »orttebme «ffielt eingefunben, fiengen bie

granjofen an im SEafte ju ftampfen, mitjufingen unb mitjiu
pfeifen, bis einer auS »oflem Hälfe einen «ffialjer »erlangte. SDer

©rbeputat S. fprang nun aufs Ordefter unb fteflte »or, baS
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Bälle förmlich organisiert Ware», wurde oft und gern getanzt,

erst auf der Safranzunft, spater zum Schlüssel, noch später im

Collegium, durchschnittlich von 5 bis 9 Uhr, womit nun freilich
schon in unser Jahrhundert vorgegriffen ist. Hier eine

Tanzordnung: Von 5-6 Uhr Walzer, 6 Uhr rrsnosise, /z7—8
Uhr wieder Walzer, 8 Uhr ^nglaise, /z9 Uhr nochmals Walzer,

^llemsncles zu vier waren seltener, weil sie zu vielen Platz
erforderten. Die Begleiter der Damen hatten natürlich auch

hier wieder ihre Spieltische in einem eigenen Saale und alle

Annehmlichkeiten, welche Traiteur Geymüller und Cafetier
Barett« zu bieten vermochten.

Dieß ein annäherndes Bild unserer Crncerte und der

Thätigkeit der Direktion von 1783 bis l799. Mit diesem letzten

Jahre gicngen sie denn ein.

sR7»S—Wenn nun aber die Abonnemeiitsconcerte

währcnd vicr Jahren nicht zu Stande kamen, so foll damit

nicht gcsagt sein, daß überhaupt gar keine Conccrtc stattfanden,

sondern nur, daß deren Veranstaltung den einzelnen Musikern
überlassen war, denen auch dcr Saal unentgcldlich zur Verfügung

gestellt wurde. Es wurde vorzugsweise französische Musik

gespielt, manches französische Patriotenlied gesungen, wohl in
Rücksicht auf die zahlreich anwesenden französischen Offiziere.
Böhm brachte 1899 eine eigene Composition, die Schlachten,

Siege und Heldenthaten Bonapartcs, ini Münster zur Aufführung,

für Orgel, Singstimmeü, Tambours und andere

Lärminstrumente mit obligaten Kanonenschüssen auf der großen

Trommel, Bärlappenftammen u. A. mchr, was in dcr Ankündigung

sehr großartig, in der Ausführung schr unbedeutend

aussah, so daß das Publikum getäuscht und unzufrieden von
bannen gieng. Jn einem andcrn Concerte im Collcgium, bei

welchem sich die ganze vornehme Welt eingefunden, sicngen die

Franzosen an im Takte zu stampfen, mitzusingen und

mitzupfeifen, bis einer aus vollem Halse cincn Walzcr vcrlangtc. Der

Erdeputat S. sprang nun aufs Orchester und stellte vor, das



380

„Goflaium" fei ju alt unb man muffe befürdjten, baß baS Spanß

jtifammenfafle, worauf jene erwlcberten, bie «Hafenfüße mödten

jum SE. geHen. ©nblid fdjlug man »or abjuftimmen, ob man
Goncert ober SEanj haben wofle, unb ba fdjrie bod bie größere

Slnjahl „Goncert". So legte ftd biefcr SEuroutt nod gtücflicr).')

[1803-1826.] «ffienn bie jefjn SaH" ber «JRebiation

»on 1803 bis 1813 für Vafet im Slflgemeinen wenigftenS feine

ungliidlldjen gewefen ftnb, fo feben wir aud mit bem ©nbe ber

betöetifden [Republif (1803) bie Goncerte wieber neu etftrijen
unb ohne Unterbrcdung fortbauern burd bic napoleonifden

Kriege, burd bie bürgerliden «ffiirren ber 30er 3abre2) bis auf
ben heutigen SEag. 3unädft nod, »ott 1803 an, Goncerte unb

Völle, {eben «JRittwod) abwedfclnb. Slber bie Slrjnei, womit

man bem Sdjabcn ber 3eit abhalf, war eigentlid ein füßeS

©ift unb eS war fdwer, baS Vublifum ba»on ju entwöhnen.

3a bic Völle fanben mehr 3ufprud als bie Goncerte, fo baß

man auf ben ©ebanfen fam, ben ©citttß beS SEanjeS an ben

Vcfud beS ©oncertcS alS eine conditio sine qua non ju
fnüpfen, alfo, Goncert unb Vau auf benfelbcn Slbenb ju »cr=

legen.3) 35iefeS neue Vrobuft b'eß bann nidt Vaflconccrt,
fonbcrn Goncertbafl, in wetder Venennung nod attfridjtig an=

erfannt ift, baß ber Vaß bic Hauptfade bilbete: Goncert »on

5 bis 7 Uhr im gewöhnlichen GeflcgittmSfaale, bann SEanj »on

7 bis 9 Uhr ju ebener ©rbe in einem anberen »on ber Uni=

»erßtät abgetretenen unb neu bergeriebteten Saale beS nämliden
©ebäitbcS. 35odi aud bieß woflte in ben napoteonifdten 3etten

fattm Stid halten: ber 35urdmarfd ber Slßiirten laftetc 1813

auf Vafet fo fdiwer, baß »on adt Vöflen nur brei ju Stanbe

famen; bie früHer erfparten Kapitalien waren in ben KriegS=

') Beilage jum SaSler Sutelligcnjblatt 1849, 3er. 23 unb 24.

2) 3m Januar 1831 fielen brei goncerte auS.

3) ©iefer ©tanbpttnft ift nod) t>or Äurjem in benadjharten ©djwctjerftäbten

ber normale gewefen.

380

„Collaium" fci zu alt und man müsse befürchten, daß daS Haus
zusammenfalle, woranf jene erwiederten, die Hasenfüße möchten

zum T. gehen. Endlich schlug man vor abzustimmen, ob man
Concert oder Tanz haben wolle, und da schrie doch die größere

Anzahl „Concert". So legte sich dieser Tumult noch glücklich. ')
sI8«3-I82«.) Wenn die zehn Jahre der Mediation

von 1803 bis 1813 für Basel im Allgemeinen wenigstens keine

unglücklichen gewesen sind, so sehen wir auch mit dem Ende der

helvetischen Republik (1803) die Concerte wicdcr neu erstehen

und ohne Unterbrechung fortdauern durch die napoleonifrben

Kricgc, durch die bürgerlichen Wirren der 30er Jahres bis auf
dcn hcutigcn Tag. Zunächst noch, von 1803 an, Concerte und

Bälle, jeden Mittwoch abwechselnd. Abcr dic Arznei, womit

man dcm Schaden dcr Zcit abhalf, war eigentlich cin süßes

Gift und es war schwer, das Publikum davon zu entwöhnen.

Ja die Bälle fanden mehr Zuspruch als die Concerte, so daß

man auf dcn Gcdankcn kam, dcn Gcnnß dcs Tanzes an den

Besuch des Conccrtcs als cine conditio sino «.us non zu

knüpfen, also, Concert «nd Ball auf denselben Abend zn

verlegen,^) Dieses neuc Produkt hicß dann nicht Ballconccrt,
fondcrn Conccrtball, in wclchcr Benennung noch aufrichtig
anerkannt ist, daß der Ball die Hauptsache bildete: Couccrt von
5 bis 7 Uhr im gcwöhnlichen Collcginmssaale, dann Tanz von
7 bis 9 Uhr zu cbcncr Erde in cinem anderen von dcr

Universität abgetretenen und «cu hergcrichteten Saale des nämlichen

Gcbändcs. Doch auch dicß wolltc in den napoleoniscben Zeiten

kaum Stich halten: der Durchmarsch der Alliirten lastete 1813

auf Basel fo fcbwcr, daß von acht Bällen nur drei zu Stande

kamen; die früher ersparten Kapitalien waren in dcn Kriegs-

>) Beilage zum BaSlcr Juielligcnzblatt 184», Nr. 2Z und 24.

2) Jm Januar l83I fielen drei Concerte aus.

2) Dieser Standpunkt ist 'noch vor Kurzem in benachbarten Schwcizerstädten

der normale gewesen.
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JaHren aufgebraudt unb nod auS eigener SEafde jugefe$t; man
Hatte in ©rmanglttng Haaren ©elbeS bie 2Ruftfer mit 31nmei=

fung auf Veneftjconcerte bejahlt, bie nadgerabe bem Vublifum

jtt »iel würben. Slber bie 35ireftion war entfdloffett, bie ©on=

certe bis aufs Sleußerfte ju Halten; fte gieng ben Stabtratlj um
ben »on ber [Regierung jurüdgejogenen Veitrag »on 100 «Reu=

tfjater an (leiber ohne ©rfofg), ßc appeflierte anS Vublifum,
»erfprad Veftfjränfung ber Veneftjconcerte, Väfle »on 8—12 Uhr,
möglirtjfte Oefonomie, unb madte ben fjiSfjer falarierten «JRttft=

fem begreiflid, baß entweber SlfleS jufammenfafle, ober augen-
hlirflid eine mäßige [Rebuftion ber ©efjafte eintreten muffe.

SEoßmann u. St. unterfdrieben baS Slftenftüä, worin fie bie

[Rebuftion anerfannten, mit bem Veifatj „mit Vergnügen".
So umfdiffte bie SDireftion glürflid nod bie lefcte Klippe,

um mit bem Hetbfte 1815 cnblid in ben Hafen beS griebenS

einjttlaufen. 35iefer wurbe aber aud für bie Väfle fofort ein

«JReer ber VergeffenHeit, für Jef}t unb für immer, jum beutlidjen

VeweiS, waS übrigens baS VrotofoB auSbrüdtid beftötigt, baß

baS SEanjen immer nur als ein focialeS Opfer gebutbet worben

war, in 3eiten, wo bie reinen Kunftfreunbe baS Goncertinftitut

uumögfid Hatten erHaften fönnen. Unter folden Umftänben

werben wir nidt anfteHen, unfere »ofle Slnerfennung ber 3eif)ig=
feit jener «JRänner ju joßen, weide in ungünftigen 3eiten anf=

ridteten unb erfjletten, waS ihre unmittelbaren Vorgänger in

günftigen jn ©runbe gerietet Hatten.
35ie ©efdjidjte ber »or unS liegenben Veriobe ift an ben

«Ramen unb bie gSerfßnficfjfelt beS «JRuftfbfreftorS 3oHann
SE oll mann gefnüpft, ber für feine 3eit unb feine SutfgaHe ber

redte «JRann gewefen ift. 3m 3aHre 1804 als Violinift beS

«JRannHeimer HofordefterS jur 35treftion tjiefjer berufen') fanb

') ®r »eretmgte bte fPfttdjtcn eines ©trcftorS unb ^rtimnoltmften fo, bafj

et wätjrenb be« ©ptelenS burdj bte Sewegungcn her ^Biotine jugleiclj

ben Saft angab.
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jähren aufgebraucht und noch aus eigener Tasche zugesetzt; man
hatte in Ermanglung baaren Geldes die Musiker mit Anweisung

auf Benesizconcerte bezahlt, die nachgerade dem Publikum

zu viel wurden. Aber die Direktion war entschlossen, die Concerte

bis aufs Aeußerste zu halten; sie gieng den Stadtrath um
den von der Regierung zurückgezogenen Beitrag von 100
Neuthaler an (leider ohne Erfolg), sie appellierte ans Publikum,
versprach Beschränkung der Benesizconcerte, Bälle von 8—12 Uhr,
möglichste Oekonomie, und machte den höher salarierten Musikern

begreiflich, daß entweder Alles zusammenfalle, oder

augenblicklich eine mäßige Reduktion der Gehalte eintreten müsse.

Tollmann u. A. unterschrieben das Aktenstück, worin sie die

Reduktion anerkannten, mit dem Beisatz „mit Vergnügen".
So umschiffte die Direktion glücklich noch die letzte Klippe,

um mit dem Herbste 1815 cndlich in den Hafen des Friedens

einzulaufen. Dieser wurde aber auch für die Bälle sofort ein

Meer der Vergessenheit, für jetzt und für immer, zum deutlichen

Beweis, was übrigens das Protokoll ausdrücklich bestätigt, daß

das Tanzen immer nur als ein sociales Opfer geduldet worden

war, in Zeiten, wo die reinen Kunstfreunde das Concertinstitut

unmöglich hätten erhalten können. Unter solchcn Umständen

werden wir nicht anstehen, unsere volle Anerkennung der Zähigkeit

jener Männer zu zollen, welche in ungünstigen Zeiten
aufrichteten und erhielten, was ihre unmittelbaren Vorgänger in

günstigen zu Grunde gerichtet hatten.
Die Geschichte der vor uns liegenden Periode ist an den

Namen und die Persönlichkeit des Musikdirektors Johann
To Ilm ann geknüpft, der für seine Zeit und seine Aufgabe der

rechte Mann gewesen ist. Jm Jahre 1804 als Violinist des

Mannheimer Hoforchesters zur Direktion Hieher berufen ') fand

>) Er »ereinigte die Pflichten eines Direktors und Primviolinisten so, daß

er während des Spielen« durch die Bewegungen dcr Biolinc zugleich

den Takt angab.
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er ein jur Hälfte auS «JRuftfem, jur Hälfte auS SieHHabern

HefteHenbeS Ordefter »or, weldeS bamalS nod ben ofßjfeöen
SEitel „Siebbaberordefter" führte, ©r »erftanD eS »or «Jtflent,

bie Siebhabcr für feine Sade ju gewinnen unb fte baran ju
feffcln, fowie bei ber 3ugenb, beren Unterridt'er nidt ju ge=

ring adjtete,') Suft unb Siebe- jur «JRuftf ju erwcden, unb er

bradte baburd baS Ordefter auf jefjn erfte unb jehn jweite

©eiger. ©r Hat juerft eine regelmäßige Vtobe für JebeS Gon=

cert eingeführt unb namentlid feit 1815 immer mehr »erfudt,
mit ber Gntwirflung ber Kunft Sdritt ju Hatten, «JRojart unb
Veett)o»cn bett 3uHörem befannt ju madjen, ihnen bie Kunft
ber Sinfonie ju offenbaren. «Ratürlid Hftt er nidjt ben @e=

fdmad »on Slflen getroffen: eS fehlte nidt an fotden, weide

jwar eine Sinfonie hin uub wieber bttrdjgefjen.ließen,. aber bic

f,ganj langen" (eS ftnb roafjrfdjeinlidi bie beetbo»enfden ge=

meint) »erpönten. Unb bod wie fab bamalS eine Sinfonie
auS! ©S wurbe mit bem [RotHftift fühn geftridjen, einerfeitS baS

füt ben Spielenben ju Sdiwierige, anbrerfeitS baS bem 3uhörer
weniger Verftänbfide; oft aud nur ein unb ber anbere Safs
gegeben. SEoflmann galt ju feiner 3fit als ber erfte 35ireftor
ber Sdweij, hat er bodj fteben fdweijerifde «JRufiffefte birigiert,
obfdjon eS fonft ©rttnbfafj war, wenn immer möglid bie ge=

borenen Sdiweijer ju berüdftdtigen. 3n Slncrfennung biefer

Seiftungen unb feineS auSgejcidnctcn ViolinfpieleS hat ihn aud
bie fdweijerifde «JRuftfgefeflfdaft 1822 jum außerorbcntliden
©Hrenmitgliebe ernannt.

©S unterftüfjteii ihn in feiner SEHäftgfeit mehrere ©efdiwifter,
ein Vruber «RamenS 3°ffpH/ ber 1819 ftarb, namentlid aber

eine jüngere Sdwefter, nadHerige «IRabame H°fntann, weide
Hier »on 1805 bis 1812 faft regelmäßig bie SteUe einer Gon=

certfängerin »ertreten bat.

3nbem wir nun ber 3eitfolge nad bie bebeutenberen ©r=

V ^rotofotl beS fdjweij. ÜHufiffefteS in ©djaffhaufen »on 1811 ©eitc 42.
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er ein zur Hälfte aus Musikern, zur Hälfte ans Liebhabern

bestehendes Orchester vor, welches damals noch den offiziellen

Titel „Liebhaberorchester" führte. Er verstand es vor Allem,
die Liebhaber für feine Sache zu gewinnen und sie daran zu

fesseln, sowie bei der Jugend, deren Untcrricht er nicht zu

gering achtete, ') Lust und Liebe- zur Musik zn erwecken, und er

brachte dadurch das Orchester auf zehn erste und zehn zweite

Geiger. Er hat zuerst eine regelmäßige Probe für jedes Concert

eingeführt und namentlich seit 1815 immer mehr versucht,

mit der Entwicklung der Kunst Schritt zu halten, Mozart und

Beethoven den Zuhörern bekannt zn machcn, ihncn die Kunst
der Sinfonie zu offenbaren. Natürlich hat er nicht den

Geschmack von Allen getroffen: es fehlte nicht an solchcn, welche

zwar eine Sinfonie hin und wieder durchgehen,ließen, aber die

„ganz laugen" (es sind wahrscheinlich die becthovenschen

gemeint) verpönten. Und doch wie sah damals eine Sinfonie
aus! Es wurde mit dem Rothstift kühn gestrichen, einerseits das

für den Spielenden zu Schwierige, andrerseits das dem Zuhörer
weniger Verständliche; oft auch nur ein und dcr andcrc Satz
gcgcbe». Tollmann galt zn scincr Zcit als der erste Direktor
der Schweiz, hat cr doch sicbcn schwctzcriscbe Musikfcste dirigiert,
obschon es sonst Grundsatz war, wenn imnicr möglich die

geborenen Schweizer zu berücksichtigen. Jn Anerkennung dieser

Leistungen nnd scincs ausgezeichneten Violinspieles hat ihn auch

die schweizerische Musikgesellschaft 1822 zum außerordentlichen

Ehrcnmitglicde ernannt.

Es unterstützten ihn in feiner Thätigkeit mehrere Geschwister,

ein Bruder Namens Joseph, der I8l9 starb, namentlich aber
eine jüngere Schwester, nachherige Madame Hofmann, welche

hier von 1805 bis 1812 fast regelmäßig die Stelle einer

Concertsängerin vertreten hat.

Indem wir nun der Zeitfolge nach die bedeutenderen Er-

'^i Protokoll des schwciz. Musikfestes in Schaffhausen «on t8tt, Seite 42.
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fcHeinttngen unb Verönberungen wöHrenb ber 3aHre 1803 bis

1826 Herausheben, wollen wir unS feHr furj faffen. «JRan gieng

alfo 1803 wieber mit neuem ©ifer an bie Goncerte, unterhielt
mit bem franjöfifden Vlafcfommanbauten (unb fpäter nod
fange mit ber Hüninger ©arnifon) burd UeHerfenbung »on

fedS greibifleften ein freunbfdjaftlldjeö VerHöftniß, wid aud
einer franjößfden Sdaufpielertruppe, weide Hier an ben 2Boden=

tagen unb gerabe aud am «JRittwod Vorfteflungen gab, auS

bem «ffiege, inbem man bie Goncerte auf ben Sonntag »erlegte.

Ob auS bloßer Höffidfeit, burfte bod nod jweifelbaft fein:

wenigßenS waren tm »origen 3aHrHunberte bie Goncerte gewöhn=

lid ber Konfurrenj beS SEHeaterS unterlegen, unb Jeljt gerabe

war bie Goncertbireftion fo feHr für ein nationales SEHeater

eingenommen, baß fte ftd in biefer bamalS bei allen Stänben

populären grage an bie Spffce fteflen wollte. ' Vafet erwartete,
Ja 1806 als einer ber fcdjS 35ircftorialfantone bie SEagfafcung

in feinen «JRauern unb mit ihr »iele biplomatifdjc «Jfotabilitätcn,

um beren wiflen ber Sanbamntann (Slnbr. «JRerian) unb »iele

«JRitgtieber ber [Regierung bie ©rridtung eincS neuen SEbeater-

gebättbeS, refp. ben Umbau beS VaflenbaufeS auf jebe «Beife ju
forbern bemüht waren, ©leidwobl fdeiterte, ber Vlan.

35'e pro»iforifde Verlegung ber Goncerte auf ben Sonn=
tag ift feit 1808 bis auf ben Heutigen SEag ftehenb geworben,

nadbem nod 1804, als eine eigene Sifcung über biefe grage
gebalten würbe, bie ÜRefjrgafjf ftd gegen ben Sonntag erffört
Hatte. 3m Slflgemelnen litten bte Goncerte bebeutenb unter bem

35md ber 3eintmftönbe; Ja 1812 würben bie Verbältniffe fo

fdwierig, baß «Riemanb mehr bie V»öftbentfdaft anneHmen

woßte unb julefjt baS SooS entfdjeiben mußte! Vci SIBem bem

waren bie Slnfprüdc beS VublifumS feinen Slugenbtid Herunter=

geftimmt: eS »erlangte j. V. 1813 eine „anbere" Sängerin,
unb erhielt fte in ber «Verfon »on gräulein Sdifling »on Vaö=

reutH. 3" ben 3«H"n 1814 unb 1815 mußte man aber fogar

auf baS Siebfte, auf bie frembe Sängerin, »erjidtm. 35od
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scheinungen und Veränderungen während der Jahre 1803 bis

1826 herausheben, wollen wir uns schr kurz fassen. Man gieng

also 1803 wieder mit neuem Eifer an die Conccrte, unterhielt
mit dem französischen Platzkommandanten (und später noch

lange mit der Hüninger Garnison) durch Ueberfendung von

fechs Freibilletten ein freundschaftliches Verhältniß, wich auch

einer französischen Schauspielertruppe, welche hier an den Wochentagen

und gerade anch am Mittwoch Vorstellungen gab, aus

dem Wege, indem man die Concerte auf den Sonntag verlegte.

Ob ans bloßer Höflichkeit, dürfte doch noch zweifelhaft sein:

wenigstens waren im vorigen Jahrhunderte die Conccrte gewöhnlich

der Konkurrenz des Theaters unterlegen, und jetzt gerade

war die Concertdtrektion so schr für ein nationales Theater
eingenommen, daß sie sich in diescr damals bci allen Ständen

populären Frage an die Spitze stellen wollte. Basel erwartete

ja 1806 als einer der sechs Direktorialkantonc die Tagsatzung

in seinen Mauern und mit ihr viele diplomatische Notabilitäten,
um deren willen der Landammann (Andr. Merian) und viele

Mitglieder der Regierung die Errichtung eines ncucn Thcater-

gebändes, resp, den Umbau des Ballenhauses auf jede Weise zu

fördern bemüht waren. Gleichwohl scheiterte, der Plan.
Die provisorische Verlegung der Concerte auf den Sonntag

ist feit 1803 bis auf den heutigen Tag stehend geworden,

nachdem noch 1804, als eine eigene Sitzung über diese Frage

gehalten wurde, die Mehrzahl sich gegen den Sonntag erklärt

hatte. Jm Allgemeinen litten die Conccrte bedeutend unter dem

Drnck der Zeitumstände; ja 1812 wurden die Verhältnisse so

schwierig, daß Niemand mehr die Präsidentschaft annehmen

wollte und zuletzt das Loos entscheiden mußtet Bei Allem dem

waren die Ansprüche des Publikums keinen Augenblick
heruntergestimmt: es verlangte z. B. 1813 eine „andere" Sängerin,
und erhielt sie in der Person von Fräulein Schilling von

Bayreuth. Jn den Jahren 1814 und 1815 mußte man aber sogar

auf das Liebste, auf die fremde Sängerin, verzichten. Doch
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fdon- 1816 übertönte wieber ber üffiunfd nad einer fremben

Sängerin aüe anbern, unb man fam benn feittjer wieber bamit

in ein regelmäßiges ©elelfc, jugleid freilid aud, wie"weifanb

bei «IRabame ©ijiefli gefdehen, in baS ©eteife jfifjrtidjeT ©rtra=

beitrage für ben ©efang, weide ftd mit ber 3eit in 35eftjtt=

unb Kapeflaftien »erwanbett Haben. 35aß man gelegentlidj »om

SEbeater benu&te, waS bort ©uteS ju Holen war, »erfleht ftd
»on felbft.

StuffaUenb mag eS immerhin crfdetnen, baß ungeadjtet

biefer mannigfaltigen 3lnregungcn jum ©efatig, ungeadtet beS

»on 35ori'dj gegebenen VeifpieleS ein größerer, fte ben ber ge=

mifdter ©bor ßd fo langc"nidt ju bilben »ermodte: bie

Sdwierigfeiten lagen wohl eben fo feljr ober nod mehr auf ber

focialen Seite, atS auf ber muftfalifden. Um über biefe HinauS=

jufommcn, beburfte cS eincS mädtigen SlnftoßeS, ben unS bie

©ibgenoffen gegeben Haben. «Rad bem Veifpielc 3üridS, wo

HanS ©eorg «Rägeli bem ©efange neue Vahnen brad, Hatten

fdon niefjrere Sdjweijerftöbte eigene Singfdulen gegrünbet unb

©efangdörc gebilbet, bie auf ben 1808 geftifteten fdweijerifdjen
«JRitftffeften fdjon mandjen ©bor »on Hanbel unb Hapbn, baS

Ave verum »on «JRojart, eine «JRcffe »on «VcetHoöen unb mandeS
anbere erhabene «ffierf aufgefüfjrt Hatten. 35aS ©HrgefüHl ber

VaSler, bie in ber 3nftrumentalmttfif »erHältnißmäßig fdon
weit gefommen waren, bulbete eS nidt, Hinter folden Vorgängen
nodj länger jurücfjublciben, unb alS fte einmal baS fdweijerifde
«JRußffeft für baS 3aH* 1820 übernommen Hatten, ba gieng eS

mit einem nie gefefjenen ©ifer an ein Organifieren unb Stu=
bieren; Gottcertbireftion, 35ireftor SEoßmann, bie ©efangleHrerin

3ungfrau gorfter,') aüe »on einmütigem Streben befeclt. ©S

fam ein wobtgeübter ©bor »on 120 Verfonen ju Stanbe, wäH=

renb baS. Ordefter mit ben auswärtigen 3ujügen auf 130

') ©päter »ctljeiratfyct mit bem h,ier als ÜJeujiter unb Somponift tfjätigen
(Satt 9ller. geont). Über »on ©««lau.
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schon 1816 übertönte wieder der Wunsch nach einer fremden

Sängerin alle andern, und man kam denn seither wieder damit

in ein regelmäßiges Geleise, zugleich freilich auch, wie weiland

bei Madame Gizielli gescheben, in das Geleise jährlicher
Extrabeiträge für den Gesang, wclche sich mit der Zeit in Defizit-
und Kapellaktirn verwandelt haben. Daß man gelegentlich vom

Theater benutzte, was dort Gutes zu holen war, versteht stch

von selbst.

Auffallend mag es immerhin erscheinen, daß ungeachtet

dieser mannigfaltigen Anregungen zum Gesang, ungeachtet des

von Dorsch gegebenen Beispieles ein größerer, stehender
gemischter Chor sich so lange'nicht zn bilden vermochte: die

Schwierigkeiten lagen wohl eben so sehr oder noch mehr auf der

socialen Scitc, als auf der musikalischen. Um über diese

hinauszukommen, bedurfte cs eines mächtigen Anstoßes, den uns die

Eidgenossen gegeben haben. Nach dem Beispiele Zürichs, wo

Hans Georg Nägeli dem Gesänge neuc Bahnen brach, hatten
schon mehrere Schweizerstädte eigene Singschulcn gegründet und

Gesangchörc gebildet, die auf den i808 gestifteten schweizerischen

Musikfesten schon manchen Chor von Händel und Haydn, das

^ve verum von Mozart, cine Messe von Beethoven und inanches

andere erhabene Werk anfgeführt hatten. Das Ehrgefühl der

Basler, die in der Instrumentalmusik verhältiiißmäßig fchon

weit gekommen waren, duldete es nicht, hinter solchen Vorgängen
noch länger zurückzubleiben, und als sie einmal das schweizerische

Musikfcst für das Jahr 1820 übernommen hatten, da gieng es

mit einem nie gesehenen Eifer an ein Organisieren und

Studieren; Concertdirektion, Direktor Tollmann, die Gesanglehrerin

Jungfrau Forster, >) alle von einmüthigem Streben beseelt. Es
kam ein wohlgeübter Chor von 120 Personen zu Stande, während

das Orchester mit den auswärtigen Zuzügen auf 130

') Später vcrheirathct mit dem hier als Musiker uud Componisi thäligen

Carl Aler. Leonh. Uber »on Breslau.
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«JRann anftieg. SDiefeS aroße aRuftffeft, in ber Reibe baß

neunte, war tn ber SluSfuHrung eben fo gelungen, als bie

Hauptcompofttionen glüdllcH geroSfjlt waren: HatjbnS 34te$=
jeiten unb ber erfte Safc ber Sinfonie in D-dur »on VeetHo»en.')
35ie ©inbrütfe ber großen StupHrung In ber SeonHarbSftrcbe

waren fo mächtig, baß man ihre «Jladjwirfung nodj SaHre lang
nadHer »erfpürj. StuS ben »orijanbenen ©efangfräften Hllbeten

ftd junadft jwei Vereine, »on benen ber eine unter 35ireftor
SEoßmann u. St. baS ginate auS 35on 3uan, ber anbere unter

Sp. gerb. 8anr eine Gantate »on [Romberg jur StuffüHrung

bradte: auS beiben jufammen ift 1825 ber „®efang»erein"
unter 35lreftion beS Septem Heröorgegangen, unb unter bem=

felben SeHrer .aud) baS Singen als obllgatorifdeS gad in
bie Sdnlen eingefüfjrt worben.2) 3)en Sologefang im Goncerte

»ertraten 39f*- gotfter, «JRfle. Seel (nadHertge Wab. ©cfner),
«JRBe. ScHweijer, SRfle. SReger, großentHeilS auS SRünden,

Sdulerinnen «ffiinterS ober »on iHm empfoHlen, enblld 9RBe.

Harbmetjer auS 3ürid)/ »orjugSweife burd tH«n glänjenben

Vracourgefang auSgejeldnet.3)

>) «Die g«n«ue SBtfdjntbung biefe« gefte« ift, mie bie. attet fdjwtfj. 9»uftf<

feftt, fm «Dtutf »eröffentlidjt.

2) ttBätjrenb tn ber erften «ßdlfte be« 17. Sfatjr^unkert« djtiftlictje ©ingfdjuten
beftanben unb bfe ©djulplänc pon 1620 unb 1666 befonbere ©tunten

für SJtuftt unb ®efang aufweifen, fetjlen biefe in ben ©djulotbnungen

pon 1718 unb 1800, erfdjtlnen wieber in ber Drganlfatton ber öffent*

lidjen 2eb,ranftatten »on 1817 mit Je einer wöa)entua}en 2enfon für bie

»fer untern Ätaffen be« Onmnaftum«, ujtb werben 1821 ju einer ®o
fanaanftatt mit brei Ätaffen unb Je btei ©tunben erweitert. Sin berfelben

nahmen unter bet Seitung be« «§. 2aut 92 ©djület SljeU. (Subita)

Ijörten aud) bte Ijäufigen 5)l«penfattenen auf unb ber Unterridjt wurbe

allgemein. SBtrgl. ßont. £t. gedjtet, ®efdj. be« ©djulwefen« »on

1589—1733, @. 14. 15. 19. 55. 57 unb «Rrftot 9tub. «fcanljatt,

nafiatprogramm »on 1821.

3) 5ßtotcfott ber ftbwetjerffajen 3)cufff*®efellfdjaft, 1818, ©eite 21.
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Mann anstieg. Dieses Lroße Mufikfest, in der Reihe daS

neunte, war in der Ausführung eben so gelungen, als die

Hauptcompofitionen glücklich gewählt waren: Haydns Jahreszeiten

und der erste Satz der Sinfonie in v-aur von Beethoven. ')
Die Eindrücke der großen Aufführung in der Leonhardskirche

waren fo mächtig, daß man ihre Nachwirkung noch Jahre lang
nachher verspürt. Aus den vorhandenen Gesangkräften bildeten

sich zunächst zwei Vereine, von denen der eine unter Direktor
Tollmann u. A. das Finale aus Don Juan, der andere unter

H. Ferd. Laur eine Cantate von Romberg zur Aufführung
brachte: aus beiden zusammen ist 1825 der „Gesangverein"

unter Direktion des Letztern hervorgegangen, und unter
demselben Lehrer .auch das Singen als obligatorisches Fach in
die Schulen eingeführt worden. Den Sologesang im Concerte

vertraten Jgfr. Forster, Mlle. Seel (nachherige Mad. Eckner),

Mlle. Schweizer, Mlle. Reger, großentheils aus München,

Schülerinnen Winters oder von ihm empfohlen, endlich Mlle.
Hardmeyer aus Zürich, vorzugsweise durch ihren glänzenden

Bravourgesang ausgezeichnet.

>) Die genaue Beschreibung diese« Festes ist, wie die aller schweiz. Mustt-
festt, im Druck veröffentlicht.

2) Während in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert« christliche Singschulen

bestanden und die Schulpläne von 1620 und 1SSK besondere Stunden

für Musik und Gesang aufweisen, fehlen diese in de» Schulordnungen

»on 1718 und 1800, erscheinen wieder in der Organisation der öffentlichen

Lehranstalten »on 1817 mit je einer wöchentlichen Lektion für die

»ier unter» Klassen des Gymnasiums, und werden 1821 zu einer Ge>

sanganstalt mit drei Klassen und je drei Stunden erweitert. An derselben

nahmen unter der Leitung des H. Laur 82 Schüler Theil. Endlich

hörten auch die häufigen Dispensationen auf und der Unterricht wurde

allgemein. Vergl. Cour. Dr. Fechter, Gesch. des Schulwesen« »vn

15L9—173Z, S. 14. IS. 19. 55. 57 und Rektor Rud. Hanhart, Gsm-

nafialpmgramm von 1821.

Protokoll der schweizerischen Mngk-Gesellschaft, 1818, Seite 2t.
25
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Sffienn wir. biefen «Ramen bie ©rinnerung an H°mift 8e»t,

gagottift SpüxÜ) (beibe nadj üffifen berufen), bie ©omponiften unb

Vianiften gerb. Vurgmüfler unb 3af. Klrder anreihen, fo wirb
baS-Vebeutenbfte biefer Vetfobe HejeicHnet fein. 35ie 3aHl ber

StbonnementSconcerte betmg gewöHnlid) 14 per Sffitnter, nie

weniger, bie Benefices nidjt geredjnet.

Slfle Inneren SEriebe ber 20er 3aHte bereinigen fidj ju eine«

großen grudjt, welche 1826 emporfproßt. ©S Ift bie jweite
größere Umgeftaltuttg beS GoncertwefenS, Im Sßrittjip ctfjntidj

ber »on 1752, ihr aud barin gleid, baß fte mit einer Ver*
größerung beS Sofaleö jitfammenfäßt. «JRan Henufcte bie weitern,

afuftifd »ortHeilHaften «Jtöumtldfeiten beS ©tabtfafino, um baS

GoncertpuHlifum, ju »ergrößern,') ben 3utritt leichter ju machen

unb baburd bie ©innaHmen ju fteigem. SRan emiebrigte bie

SlbonnementSpreife, nnb war aud Jef5t juerft fo bißig, einen

Unterfdieb ju maden jtoifden einem einfachen Slbonnement für
eine Verfon unb einem boppelten mit GinfuHrungSredt (jtt brei

unb fünf «ReutHaler). 9lRan woßte enbttdj, nad Slnalogic einet

gemeinnüfcigen Slnftalt, j. V. ber Sefegefeflfdaft, baS Goncert«

publifum an ber Verwaltung beS 3nftituteS Slntbeit neHmen

laffen, währenb ftd bie 35ireftion bisher, ganj unabhängig »om

Vublifum, felbft ergänjt unb jugleid bte frftHere fjofje ©tnfaufS=

fumme cutfgeHoben Hatte. So bißig baS SlßeS war, fo foftete

eS bodj einen Kajupj, bei nur mit einem Halben Sdtitte enbete.

«Rur biejenigen würben als ftfmmbercdttgte SDiit^lieber ber neu
fonftituierten, ©oncettgefetffdaft angefeHen, wefdje ein

boppefteS «Abonnement nahmen, ftd auf brei 3aH" jur gort=
feijung unb jur 35etfung eineS etwanigen 35eftjitS' »erbinblid

madten: unb and) baS war nur ein »ortäuftger Verfud auf
wenige 3aH*e. SDte golgejeit Hat biefe Slmgfttldfeit ju Sdan*
ben gemadt: Je juganglufjer bie Goncerte würben, befto HöHer

') ©et «Durdjfdjntttäjatjl bei Abonnenten »ot 1826 betrug feine 200;
1859/60 }ä$lte man 364 SDcitfllicber unb abonncittttt.
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Wenn wir diesen Namen die Erinnerung an Hornist Levi)

Fagottist Hürth (beide nach Wien berufen), die Componisten und

Pianisten Ferd. Burgmüller und Jak. Ktrcher anreihen, so wizrd

das Bedeutendste dieser Periode bezeichnet sein. Die Zahl der

Abonnementsconcerte betrug gewöhnlich 14 per Winter, nie

weniger, die v«n«S««s nicht gerechnet.

Alle tnneren Triebe der 20er Jahre vereinigen sich zu eine«

großen Frucht, welche 1826 emporsproßt. Es ist die zweite

größere Umgestaltung des ConcertwesenS, im Prinzip ähnlich

der von 1752, ibr auch darin gleich, daß sie mit einer

Vergrößerung des Lokales zusammenfällt. Man benutzte die weitern,
akustisch vortheilhaften Räumlichkeiten des Stadtkasino, um das

Concertpublikum, zu vergrößern, ') den Zutritt leichter zu machen

und dadurch die Einnahmen zu steigern. Man erniedrigte die

Abonnementspreise, und war auch jetzt zuerst so billig, einen

Unterschied zu machen zwischen einem einfachen Abonnement für
eine Person und einem doppelten mit Einführungsrecht (zu drei

und fünf Neuthaler). Man wollte endlich, nach Analogie einer

gemeinnützigen Anstalt, z. B. der Lesegesellschaft, das

Concertpublikum an der Verwaltung des Institutes Antheil nehmen

lassen, während sich die Direktion bisher, ganz unabhängig vom

Pnblikum, selbst ergänzt und zugleich die frühere hohe Einkaufssumme

aufgehoben hatte. So billig das Alles war, so kostete

es doch einen Kampf, der nur mit einem halben Schritte endete.

Nur diejenigen wurden als stimmberechtigte Mitglieder der neu
konstituierten, Eoncertgesellschaft angesehen, welche ein

doppeltes Abonmmenr nahmen, sich auf drei Jahre zur Fort-
fetzung und zur Deckung eines etwanigen Defizits verbindlich

machten: und anch daS war nur ein vorläufiger Versuch auf
wenige Jahre. Die Folgezeit hat diese Ängstlichkeit zu Schanden

gemacht: je zugänglicher die Concerte wurden, desto höher

') Der Durchschnittszahl der Abonnenten »» 1826 betrug keine 20«;
I3S9/6« zählte man 364 Mitglieder und Abonnent«!.
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fliegen Me ©InnaHme«. 35fe ©urebfüHrnng biefeS SJJrtwripeS,')

»ie fte feit 3aHten Hinter nnd liegt, ift baS Vefceutenbfte für bie

Hebung be« Goneerte gewefen: tn ber neuen gornt lag afltr=

bincj« bie roefertttidje ©runblage für bie weitere ©ntwlcflnng.
Sffienn man bamalS bie fogenannte redte unb Unte Seite ab=

fitjaffen rooflte, fo Hotte man »oterft bfe Stanbe abfctjaffen nntf=

fen: Slnbere erfannten im ©egentbell biefe an «nb wollten barum

eerfdjtebene Sßläfce ju »erfdiebenen Sßreffen. Keines Ift burd)*

gegangen.

Unb Jefct nocb ein «ffiort jum Sdjlnffe, gefprocHen im Htn=
bllcf auf unfere gegenwartigen VerHältnlffe. 3« einer S3e=

jieHung ftnb wir Immer nur fortgeftHrftten, In ber eben ettoöHn=

ten focialen unb abminlftratiüen Organifiemng ber Goncerte»

©8 Ift Hier »on 1708 an ein weiter Sffieg jurütfgelegt werben,

ber, unt politifd ju reben, »on ber Slrlftofratie jur 25emofraiie

gefuHrt Hat. 3eljt fieHen bie Goncerte jebermann offen,2) unb
bie «Dcttgtieber ber ©efeflfdjaft waHten aßJäHrllcH ifjre SDireftion,
bie Jeweilen über ihre ©efcHäftSfüHrung fJtedjenfdjaft ablegt.
Slud in SluSüHung ber Kunft Haben wir bie früHere 3eit weüV

weit überHolt: wer mödte baran jweifeln, Im Spinbltd auf
unfere Kapefle?

Slber eS ließe ftd) »Ießeidt fragen, ob bte Vorgänger an
üjrem SEHeile nid}! ebenfosiel geletfiet? 3fl e« ein fcHlecbteö ßei=*

djen, baß man 30, 20, julefct 14 SlHonnementSconcerte im SEBin*

ter Hatte ftatt fefct 10? «Bo ftnb bie jaHttetcHen ßffentllcfjeu

ÄirdenauffüHrungen mit ©Hör unb Ordjefter, wie fte unter
JJorfd Heftanben? Sffio finb bie Hunbert «ReutHaler StaatSju=
fduß, bie in unferm 3aHrHunbert nlemanb meHr pfffg gemacHt

') 9tur»witb ba« nod) beftetjenbe (5fnfu§tung«rectjt fpätet einet SBefteurung

bet gtauenjimmet weidjen muffen.

2) SRoa) 1807 waten bie 3ubeirs«rtoBrwfefcn wotben.
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stiegen die Einnahmt«. Die Durchführung dieses Prineipes, ')
wie sie seit Iahren hinter nns liegt, ist das Bedeutendste für die

Hebung der Concerte gewesen: in der neuen Form lag
allerdings die wesentliche Grundlage für die wettere Entwicklung.
Wenn man damals die sogenannte rechte und linke Seite
abschaffen wollte, so hätte man vorerst die Stände abschaffen müssen:

Andere erkannten im Gegentheil diese an «nd wollten darum

verschiedene Plätze zu verschiedenen Preisen. Keines ist

durchgegangen.

Und jetzt noch ein Wort zum Schlüsse, gesprochen im Hinblick

auf unsere gegenwärtigen Verhältnisse. Zn einer
Beziehung sind wir immer nur fortgeschritten, in der eben erwähnten

socialen und administrativen Organisierung der Concerte.

Es ist hier von 1708 an ein weiter Weg zurückgelegt worden,

der, um politisch zu reden, von der Aristokratie zur Demokratie

geführt hat. Jetzt stehen die Concerte jedermann offen, und
die Mitglieder der Gesellschaft wählen alljährlich ihre Direktion,
die jeweilen über ihre Geschäftsführung Rechenschaft ablegt.
Auch in Ausübung der Kunst haben wir die frühere Zeit weitv
weit überholt: wer möchte daran zweifeln, im Hinblick aus

unsere Kapelle?
Aber es ließe sich vielleicht fragen, ob die Vorgänger an

ihrem Theile nicht ebensoviel geleistet? Ist es ein schlechtes Zeichen,

daß man 30, 20, zuletzt 14 Abonnementsconcerte im Winter

hatte statt jetzt 10? Wo sind die zahlreichen öffentlichen

Kirchenaufführungen mit Chor und Orchester, wie sie unter
Dorsch bestanden? Wo sind die hundert Neuthaler Staatszuschuß,

die in unserm Jahrhundert niemand mehr flüssig gemacht

') Nur «wird da« noch bestehende Einführungsrecht später einer Besteurung

der Frauenzimmer weichen müssen.

2) Noch 1807 waren die Juden- prrârkgrwiesen worden.
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Hat? güHlt fltH Me Untöerfttät in ft) engem 3ufammenHang mit
ber «JRuftf, als im noriaen 3«HtHunbert, wo burd) Slnorbnung
ber SRegenj bte Sllumnen viermal »ödentltdj UnterrlcHt im

Singen, auf bem Glaöler unb auf ben ©tretdjfnftruntente«
erf)ielten, fo baß fte ein fleine« OrcHefter Hilbeten?') Unb wo

vor Slflem ift Jene Gottcentration, jene Verbinbung mit bem

Staate, jene jufatnmenHöttgenbe Vorforge für baS gefammte

muftfalifcHe ßeben unb Streben ber ganjen ©tabt, wie fie baS

GoUegtum »on 1750 fenttjeldjnet? Saß Gottegtum ift 1783 unb

1826 ju einer Goncertbireftion jufammengefdjrumpft, unb etn=

jelne nod) In unferm 3aH*Hunbert gemadjte Vorfdjlöge, ben 2Blr=

fungSfreis ju erweitern,2) baben feinen Slnflang meHr gefunben.

UeberfeHen wir freilicH nidjt, baf) für einjelne 3»etge He=

fonbere Vereine entftanben finb. ©o lange fte einmütig Wirten

unb Im gehörigen 3ufammenHang ju einanber fteHen, fo lange

fann bie Teilung ber Slrbeit nur forberllcH fein, unb bie lefjte

VergangenHeit Hat baoon Hie fdjSnften Veweife gegeben. Slber

wenn wir unS ber ©egenwart ju freuen aßen Slnlaß Haben, fo

bürfen wir bodj ber VergangenHeit nidt unfere Slnerfennung

»erfagen. ©S »ar bamalS ein eben fo großes Verbienft, bie

SiebHaber HeranjujleHm unb InS Ordjefter elnjufüHren, baburdj
ben Sinn für 9Ruftf ju weden unb ju beleben, als eS ein %oxt*

fdjritt ber fpäteren 3ett gewefen ift, fie »ieber barauS ju »er=

brangen unb burd) SRuftfer ju erfefcen. Unfere VorfaHren
Haben eben bocb ben Voben geebnet, auf bem ber Jefclge 3Rufen=

tempel erbaut Ift. Unb beffen mögen »tr tn banfbarer ©rinne=

rung ftetS eingebenf bleiben.

*) ©tefe fdjöne Uebung getietb, um 1785 in SJerfaH. fflei einet Saute

mittlen fidj einige Stnfttutnente auf bfe SBibtioujet unb »ctfdjwanben

fpntlo«, fo bafj ßd) bet £eb,tet beftagte, nut nodj einen ßonttabafj, eine

Viola di Gamba, unb eine unbraudjbarc SBfotln »otgefunben ju Ijabcn.

*) 3. 59. einem jungen bütgetlidjen ßonttabafltften auf Äoften bet ©oncett
bfteftion Unterridjt ett&eflen ju laffen.
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hat? Fühlt sich die Università! in sy engem Zusammenhang mit
der Musik, als im vorigen Jahrhundert, wo durch Anordnung
der Regenz die Alumnm viermal wöchentlich Unterricht im

Singen, auf dem Clavier und auf den Streichinstrumente»

erhielten, so daß sie ein kleines Orchester bildeten? ') Und wo

vor Allem ist jene Concentration, jene Verbindung mit dem

Staate, jene zusammenhängende Vorsorge für das gesammte

musikalische Leben und Streben ber ganzen Stadt, wie fie das

Collegium von 1750 kennzeichnet? Das Collegium ist 1783 und

1326 zu einer Concertdirektion zusammengeschrumpft, und

einzelne noch in unserm Jahrhundert gemachte Vorschläge, den

Wirkungskreis zu erweitern,haben keinen Anklang mehr gefunden.

Uebersehen wir freilich nicht, daß für einzelne Zweige
besondere Vereine entstanden sind. So lange sie einmüthig wirken

und im gehörigen Zusammenhang zu einander stehen, so lange

kann die Theilung der Arbeit nur förderlich sein, und die letzte

Vergangenheit hat davon die schönsten Beweise gegeben. Aber

wenn wir uns der Gegenwart zu freuen allen Anlaß haben, so

dürfen wir doch der Vergangenheit nicht unsere Anerkennung

versagen. Es war damals ein eben so großes Verdienst, die

Liebhaber heranzuziehen und ins Orchester einzuführen, dadurch

den Sinn für Musik zu wecken und zu beleben, als eS ein

Fortschritt der späteren Zeit gewesen ist, sie wieder daraus zu

verdrängen und durch Musiker zu ersetzen. Unsere Vorfahren
haben eben doch den Boden geebnet, auf dem der jetzige Musen-

tnnpel erbaut ist. Und dessen mögen wir in dankbarer Erinnerung

stets eingedenk bleiben.

Diese schöne Uebung gerieth um 173S in Verfall. Bei einer Baute

verirrten sich einige Instrumente auf die Bibliothek und verschwanden

spurlos, so daß sich der Lehrer beklagte, nur noch einen Contrabaß, eine

Viol» cU tZkmbli, und eine unbrauchbare Violin vorgefunden zu haben.

Z. B. einem jungen bürgerliche» ConKabaWen auf Kosten der Concert-

direkt«» Unterricht ertheilen zu lassen.
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