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Ve r a n s t a l t u n g s o r t 
 d o c u m e n t a - H a l l e  –  F r i e d r i c h s p l a t z  1 8  –  3 4 1 1 7  K a s s e l

S E H R  G E E H RT E  DA M E N  U N D  H E R R E N,
L I E B E  M U S I K F R E U N D E , 

2 0 0 9  s t e h t  i m  G e d e n ke n  a n  L o u i s  S p o h r ,  d e r 
a m  5 .  A p r i l  vo r  2 2 5  Ja h r e n  i n  B r a u n s ch we i g 
g e b o r e n  u n d  a m  2 2 .  O k t o b e r  vo r  1 5 0  Ja h r e n 
i n  K a s s e l  g e s t o r b e n  i s t .  D e r  k o n z e r t v e r e i n 

k a s s e l  s t e l l t  s e i n  e r s t e s  Fe s t i va l ,  d a s  M u s i k f e s t 
K a s s e l ,  n a ch  d e r  U m b e n e n nu n g  vo m  k a m m e r -
mu s i k ve r e i n  k a s s e l  u n t e r  d i e s e s  w i ch t i g e  w i e 
a t t r a k t i ve  T h e m a  –  u n d  e r i n n e r t  d a m i t  a n  d e n 
g r o ß e n  Ko m p o n i s t e n ,  D i r i g e n t e n ,  V i o l i nv i r t u o s e n  u n d 
M u - s i k p ä d a g o g e n  L o u i s  S p o h r ,  d e r  3 7  Ja h r e  s e i n e s  L e b e n s 
a l s  H o f k a p e l l m e i s t e r  u n d  G e n e r a l mu s i k d i r e k t o r  i n  K a s s e l 
ve r b r a ch t e . 

D i e  Ku l t u r  K a s s e l s  2 0 0 9  l e b t  vo n ,  l e b t  m i t  d e r  M u s i k .  S i e 
i s t  e i n  G e s ch e n k ,  d a s  u n s e r e  S e e l e n  a u f  e i n e  A r t  b e r ü h r t , 
a u f r ü h r t  u n d  w i e d e r  b e s ä n f t i g t  w i e  s o n s t  ke i n  a n d e r e s  E r -
l e b n i s .  L u d w i g  va n  B e e t h ove n  s a g t e  e i n m a l :  „ M u s i k  i s t  h ö -
h e r e  O f f e n b a r u n g  a l s  a l l e  We i s h e i t  u n d  P h i l o s o p h i e . “

F ü r  d i e  Re a l i s i e r u n g  d e s  M u s i k f e s t  K a s s e l  s a g e  i ch  d e m 
Vo r s t a n d  d e s  k o n z e r t v e r e i n  k a s s e l ,  s t e l l ve r t r e t e n d  f ü r  d i e 
v i e l e n  e n g a g i e r t e n  M u s i k f r e u n d i n n e n  u n d  M u s i k f r e u n d e , 
i m  N a m e n  d e r  S t a d t  K a s s e l  h e r z l i ch e n  D a n k .

I ch  w ü n s ch e  d e m  e r s t e n  M u s i k f e s t  K a s s e l  i m  G e i s t e  vo n 
L o u i s  S p o h r  v i e l  E r f o l g  u n d  u n s ,  d e m  P u b l i k u m ,  i n t e r e s s a n -
t e  u n d  a n r e g e n d e  Ko n z e r t e .



M it der  Ausr icht u ng des  Mus i k festes  L ou is  Spoh r  i m Jubi -
l äu msjah r  20 09 ver w i rk l icht  der  k o n z e r t v e r e i n  k a s s e l  g e -
w isse r ma ßen e i nen Pl an des  woh l  bedeutendsten K asse le r 
Mus i ker s ,  der  vor  über  170 Jah ren gefasst ,  aber  au fg r u nd der 

Wider st ände des  Ku r f ü r sten n ie  ver w i rk-
l icht  w u rde .  Schon 1837 wol l t e  der  K asse le r 
Hof kape l l me iste r  L ou is  Spoh r  (1784 –1859) 
näm l ich i n  K asse l  e i n  g roßes  Mus i k fest 
ve ranst a l t en u nd d ie  org an i sator i sche 
Vora rbe it  wa r  schon abgesch lossen ,  a l s  der 

Ku r f ü r st  d ie  Ausr icht u ng ku rzerhand u nte r sag te  u nd Spoh r  so 
au f  den bere i t s  angefa l lenen Kosten s i t zen bl ieb.  Umso be -
merkenswer te r  i s t  es ,  dass  Spoh r  t rot z  zah l re icher  äh n l icher 
H i ndern i sse  du rch den loka len Macht haber  e i nen geradezu 
herku l i schen Be it r ag  zu r  Mus i k ku lt u r  (n icht  nu r)  der  St adt 
K asse l  le i s te te ,  dessen Fol gen b i s  heute  spü rba r  s i nd .  Auf  se i n 
u ner müd l iches  Engagement  geht  be i spie l swe i se  d ie  Trad it ion 
der  K a r f re i t a g skonzer te  i n  K asse l  ebenso zu r ück w ie  v ie le 
andere  Gr u ndpfe i le r  u nseres  heut i gen Mus i k lebens ,  d ie  w i r 
ebenso se lbst ver st änd l ich gen ießen ,  w ie  w i r  i n  der  Rege l  ge -
danken los  am Denk ma l  des  g roßen Mus i ker s  au f  dem Opern-
pl at z  vorbe i  hasten .

Das wa r  jedoch n icht  i mmer so u nd zu L ebze iten wa r  Spoh r 
e i n  feste r  Best andte i l  des  öf fent l ichen u nd ku lt u re l len L ebens 
von K asse l ,  gefe ie r t  u nd hoch vereh r t .  Diese  a l l geme i ne L iebe 
der  Bevöl ker u ng verdank te  e r  u nte r  anderem se i nem besonde -
ren E i nsat z  f ü r  d ie  bü rger l iche Mus i k ku lt u r  u nsere r  St adt ,  d ie 
s ich zu Beg i n n se i ner  K asse le r  A mtsze it  (1822 –1857 )  noch i n 
den K i nderschu hen befand u nd deren Ent w ick lu ng e r  ent-
sche idend bee i n f lusste  u nd förder te .  A ngeste l l t  w u rde e r  i m 
Jah re  1822 a l le rd i ng s  vor  a l lem zu r  Repräsent at ion des  ku r -
f ü r st l ichen Hofes ,  a l s  Hof kape l l me iste r .  Den noch g r ü ndete 
e r  noch i m g le ichen Jah r  e i nen La ienchor ,  dessen M it g l ieder 
s ich aus  der  K asse le r  Bü rger schaf t  rek r ut ie r ten u nd der  nach 

se i nem Gr ü ndu ngst ag  „Cäc i l ienvere i n“ genan nt  w u rde .  Dam it 
le i s te te  e r  Ent sche idendes  f ü r  d ie  K asse le r  Mus i k l andschaf t , 
den n der  Chor w u rde n icht  nu r  zu m Haupt ak teu r  der  späte r 
e i ngef ü h r ten K a r f re i t a g skonzer te ,  sondern e r  b i lde te  auch d ie 
Ke i mze l le  zah l re icher  späte re r  K asse le r  La ienchöre .  Hät te  der 
Ku r f ü r st  d iese  „au ßerd ienst l ichen“ A kt iv i t äten n icht  so m iss -
t r au i sch u nd ne id i sch ver fol g t  u nd of t  genug auch nach K räf-
ten boykot t ie r t ,  so  hät te  K asse l  soga r  d ie  Eh re gehabt ,  noch 
vor  Mende l ssoh ns ber ü h mten Konzer t  zu m Or t  der  e r sten 
Wiederau f f ü h r u ng der  „ Mat t häuspass ion“ Johan n Sebast i an 
Bachs zu werden .

Die  Idee zu r  Gr ü ndu ng e i nes  solchen Chores  hat te  Spoh r 
schon am Tag nach se i ner  A nku nf t  au f  e i ner  Soi ree ,  w ie  e r 
i n  se i nen L ebenser i n ner u ngen sch re ibt :  „ Ich t r a f  dor t  d ie 
Di le t t anten der  St adt ,  d ie  sämt l ich sangen ,  u nd z wa r  i n  seh r 
sch lechte r  Man ie r .  Da aber  v ie le  da r u nte r  m it  g uten St i mmen 
begabt  wa ren ,  so brachte  m ich das  au f  d ie  Idee ,  me i ne Wi rk-
samke it  m it  der  Er r icht u ng e i nes  Gesangsvere i ns  zu beg i n nen . 
Ich k nüpf te  daher  m it  e i n i gen der  Sänger  Bekan nt schaf t  u nd 
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t e i l t e  i h nen me i ne Idee m it ,  u nd da s ie  s ich zu i nte ress ie ren 
sch ienen ,  so beredete  ich m it  i h nen ,  dass  w i r  u ns  an e i nem 
der  fol genden Tage ver sammel n wol l t en ,  u m a l les  Er forder l i -
che zu bereden .“

Man muss  s ich das  e i n ma l  vorste l len :  Da kommt e i n  eu ropa- , 
j a  we lt we it  bekan nter  Mus i ker  nach K asse l ,  de r  e t wa i n  L e ip -
z i g ,  Wien oder  L ondon g roße Er fol ge  gefe ie r t  hat te ,  dessen 
1816 von Ca r l  Ma r i a  von Weber  i n  Prag u rau fgef ü h r te  Oper 
„Faust“  i n z w ischen zu m festen Best andte i l  des  Reper toi res 
eu ropä i scher  Opern häuser  gehör te ,  der  Schü le r i n nen u nd 
Schü le r  aus  der  g anzen Welt  anzog u nd a l s  Ge igenv i r t uose zu 
den besten se i ner  Ze it  gezäh lt  w u rde – u nd beg i n nt  i n  se i ner 
Fre i ze i t  sofor t  dam it ,  s ich den mus i k a l i schen La ien se i ner 
neuen He i mat st adt  i n  h i ngebu ngsvol le r  We ise  zu w id men .
Auch d ie  K asse le r  Orcheste r vere i ne „Eu nom ia“ u nd „Euter -
pe“,  deren M it g l ieder  i n  der  Rege l  ebenfa l l s  mus i k l iebende 
La ien wa ren ,  prof i t ie r ten von der  A rbe it  des  r ü h r i gen Hof-
k ape l l me iste r s .  So ver m it te l t en i h nen d ie  Schü le r  Spoh rs  i h re 

wer t vol len Er fah r u ngen , 
i ndem s ie  d ie  Vere i ne a l s 
Di r i genten le i t e ten oder  a l s 
Sol i s ten m it  i h nen mus i z ie r -
ten .  Überhaupt  hat ten a l le 
gese l l schaf t l ichen A kt iv i t ä -
ten Spoh rs ,  der  a l s  L eh rer 
e i nen verblü f fend moder -
nen ,  g anzhe it l ichen A nsat z 
ver fol g te ,  s te t s  auch e i nen 
mus i k a l i schen Ef fek t .  Auch 
der  von i h m geg r ü ndete 
Qua r te t t vere i n  wa r  f ü r  se i ne 
Schü le r i n nen u nd Schü le r  e i n 
w icht i ges  For u m,  au f  dem s ie 
s ich k ammer mus i k a l i sch e r -

proben kon nten ,  wäh rend s ie  daneben auch i m Opernorcheste r 
au f  u nte r sch ied l ichen Pos it ionen m it spie len mussten .  Fü r  d ie 
mus i k l iebenden Z i rke l  der  K asse le r  Bevöl ker u ng ,  m it  denen 
Spoh r  s ich u mgab (zu i h nen gehör te  u .  a .  auch Ca rol i ne  von 
der  Ma l sbu rg ),  boten d ie  Veranst a l t u ngen des  Qua r te t t vere i ns 
d ie  se l t ene Ge legen he it ,  neue K ammer mus i k  au f  höchstem Ni -
veau mus i z ie r t  zu gen ießen .  Im Gegenzug sorg ten s ie  of t  f ü r 
d ie  Unter st üt zu ng u nd Ver pf leg u ng begabte r ,  aber  m it te l lose r 
Schü le r  Spoh rs .

Diese  k amen se lbst  aus  den USA nach K asse l  ge re i s t ,  u m von 
d iesem au ßergewöh n l ichen Unter r icht  zu prof i t ie ren ,  w ie  e t wa 
das  Be i spie l  Ure l i  Core l l i  H i l l  (1802 –1875 )  ze i g t ,  de r  m it  se i -
nen K asse le r  Er fah r u ngen späte r  zu m M itbeg r ü nder  der  New 
Yorker  Ph i l ha r mon i ker  w u rde .  A lexader  Ma l ibran machte  s ich 
aus  Frank re ich au f  d ie  Re i se  i n  das  „ge lobte  Land“,  a l s  das 
i h m d ie  Fu ldast adt  i n  mus i k a l i scher  H i ns icht  e r sch ien . 

Diese  f r uchtba re  mus i k a l i sche A rbe it  wa r  i ndes  nu r  au fg r u nd 
der  z ie l s t rebi gen Ha r t näck i gke it  Spoh rs  mög l ich ,  m it  der  e r 
se i ne Z ie le  l ang f r i s t i g  gegen a l le  Wider st ände ver fol g te .  E i n 
besonderes  A n l iegen wa r  i h m dabe i  d ie  soz i a le  Gle ichste l lu ng 
u nd kü nst le r i sche Wü rde der  Mus i ker i n nen u nd Mus i ker ,  aber 
auch das  vernu nf t ge le i t e te  u nd g le ichberecht i g te  M ite i nander 
a l le r  Menschen .  Idea le  a l so ,  d ie  weder  i n  der  absolut i s t i schen 
Enk l ave ,  d ie  das  Ku r f ü r stent u m Hessen-K asse l  zu Spoh rs 
Ze iten noch wa r ,  noch i m au f kommenden k apit a l i s t i schen Mu-
s i k mark t  le icht  e i nzu lösen wa ren .  Dass  Spoh r  s ie  den noch m it 
Vehemenz u nd Beha r r l ichke it  au f recht  e rh ie l t ,  mag u ns  auch 
heute  noch a l s  Vorbi ld  d ienen .

Dr.  Wol f ram Boder

Ludw i g Em i l  Gr i m m: Ei n k le i ner  S t u r mw i nd 
i m schönen Won ne Monat 1851



Die unter dem Titel Hausmusik im Hause Spohr überlieferte und 
Carl Heinrich Arnold zugeschriebene Zeichnung gibt einen Einblick 

in die Kasseler Kammermusikpflege der Spohr-
zeit. Im Mittelpunkt dieses Bilds sitzt eindeutig 
Louis Spohr, der gerade nicht spielt, sondern mit 

seinem Geigenbogen irgendwelche Anweisungen zu unterstreichen 
scheint. Vermutlich stimmt das Quartett gerade seine Instrumente, 
denn die Zuhörer konzentrieren sich sicherlich nicht auf  erklingen-
de Musik: Zwei Männer am rechten Bildrand sind in ein Gespräch 
vertieft, während sich die zwei vor ihnen sitzenden Frauen mit einem 
auf  dem Boden sitzenden Kind unterhalten. Links von ihnen stützt 
eine auf  ihrem Stuhl leicht nach vorne gebeugte Frau ihren Kopf  in 
ihre Hand, wobei unklar bleibt, ob sie die Musiker gerade besonders 
aufmerksam beobachtet oder ob sie vor sich hinträumt. Zwischen ihr 
und Spohr kniet eine Person vor einer Frau, die ihren Kopf  aufmerk-

sam zur Seite neigt, aber gleichzeitig den Zeigefinger erhoben hat. 
Zur gleichen Zeit schmachtet die am linken Bildrand sitzende Dame 
den über sie gebeugten Kavalier offensichtlich an. Derartige Unauf-
merksamkeit des Publikums hätte Spohr während einer Aufführung 
wohl als persönlichen Angriff  empfunden. Zumindest berichtete 
er selbst in seinen Lebenserinnerungen, wie er sich bereits als jun-
ger Musiker in Braunschweig ärgerte, dass während der Hofkon-
zerte die Hörer Karten spielten. Als er während einer Konzertreise 
1807 erfuhr, dass diese Unsitte auch am Hof  in Stuttgart grassierte, 
weigerte er sich zum großen Entsetzen der Bediensteten aufzutre-
ten, wenn nicht während seines Vortrags das Kartenspiel ruhte. 

Obwohl Spohr auf  dem Bild sitzt, scheint er nur wenig kleiner als 
der stehende Geiger neben ihm. Die in der Hand Spohrs winzig 
wirkende Geige verstärkt diesen Eindruck noch. Der Riese mit dem 
Spielzeuginstrument ist ein Topos bildlicher und literarischer Spohr-
darstellungen. Beispielsweise berichtete der Spohrschüler Hermann 
Wichmann: „Der Meister war eine gigantische Natur; spielte er auf  
der Violine, so schien dieselbe nicht grösser als eine Cotelette.” 
In der Zeichnung Arnolds sollte man allerdings auf  Proportionen 
nicht zuviel geben. Beispielsweise ist der Cellohals zu lang geraten. 
Der auf  beiden Seiten bestellbare Notenständer (ein Exemplar ei-
nes solchen Modells ist im Besitz des Museums der Internationalen 
Louis Spohr Gesellschaft) zeigt deutlich, dass das Streichquartett vor 
allem für sich selbst musiziert, auch wenn Zuhörer bei diesen Auf-
führungen offensichtlich erwünscht waren. Die Streichquartettauf-
führungen Spohrs hatten Wichmann zufolge einen festen Ablauf: 

„Von den drei Werken, die regelmässig geboten wurden, spielte er 
in zweien die erste Geige; in dem gewöhnlich zwischen diesen aus-
geführen Quartett figurirte als Hauptviolinist sein Lieblingsschüler 
Bott, er aber übernahm zu seiner Erholung die bis dahin von die-
sem besetzte zweite Violine. Der ausgezeichnete Bratschist Deichert 
executirte die Viola, der berühmte Violoncellist Dotzauer den Bass. 
Regel war, dass ein Spohr’sches Quartett mit auf  der Tagesord-
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nung stand, welches selbst vorzuführen er sich nie nehmen liess.” 
Alexander Malibran, der kurz nach Wichmanns Weggang aus 
Kassel seinen Unterricht bei Spohr begann und statt Dotzau-
er bereits Knoop am Cello erlebte, berichtete darüber hinaus: 

„Bei Quintetten übernahm die Partie der zweiten Altviola ein Prim-
geiger aus dem Orchester Namens Weidemüller, der mehrere Monate 
nach meiner Aufnahme Deichert sowohl im Theater, als im Verei-
ne ersetzte. In der Folge hatte ich das Glück, mich selbst unter die 
Mitwirkenden rechnen zu dürfen, wenn ein Doppelquartett gespielt 
wurde. Bei jeder Soirée wurden ohne Abänderung drei Stücke ge-
spielt: Spohr spielte ein Quartett und ein Quintett seiner Composi-
tion, zwischen welchen Bott ein anderes classisches Werk einschob, 
bei dem der Meister ganz demüthig die zweite Violine übernahm.” 

Als Spohr sich Ende 1857 den Arm brach, befürchtete er in ei-
nem Brief  an seinen ehemaligen Schüler August Kömpel, dass ein 
Kammermusikabend im Hause Malsburg in der Woche nach Weih-
nachten 1857 seine letzte Aufführung vor Zuhörern geworden sei. 
Wie wichtig Spohr diese Abende waren, zeigen die Versuche, die er 
offenbar unternahm, um trotzdem noch weiter zu musizieren. An 

Ferdinand Böhme, einen anderen ehemali-
gen Schüler, meldete er Sylvester 1858: 

„Dazu kommt noch, daß die Hoffnung, die 
ich im Anfang der glücklichen Kur meines 
Armbruchs gefaßt hatte, ich würde in der 
Folge wieder Violine spielen können, ganz 
aufgeben müssen, denn es ist eine Gefühl-
losigkeit im Arm zurückgeblieben, die mir 
kaum erlaubt, bey unsern Quartettparthien, 
die jezt in der alten Weise wieder begon-
nen haben, die Viola-Parthie zu überneh-
men. Was mir das für Kummer macht, den 
Leuten meine eigenen Quartetten nicht 

mehr vortragen zu können, davon können Sie sich keine Vor-
stellung machn! Alle Freude an dieser Musikgattung ist hin!” 
Die Quartettpartien Spohrs fanden alle 14 Tage in den Salons 
befreundeter Familien statt, Malsburg, Heppe, Bähr, Harnier, 
Bernardi, Specht, aber auch bei seiner Tochter Ida, verheiratete 
Wolff. Wieder dem Bericht Wichmanns zufolge hatte Ida Wolff  
offensichtlich auch eine wichtige Rolle während der Musikabende: 

„Frau Ida Wolf  zeigte immer die grösste Zärtlichkeit gegen den 
von ihr abgöttisch geliebten Vater; sie wischte ihm – er war et-
was, wenn auch nicht auffallend, korpulent – nach jedem Quar-
tettsatz den Schweiss von der Stirn und versäumte nie, wenn man 
beim Abschluss des Spieles sich zum Abendbrot rüstete, ihm den 
bereits gehaltenen Ueberzieher anzuziehen, damit er sich allmäh-
lich abkühle und sich ja nicht etwa in der veränderten Temperatur 
des bis dahin von den Gästen unbetretenen Esszimmers erkälte.” 

Möglicherweise stellt auch die diesem Text zugrundeliegende Zeich-
nung eine Aufführung in einem der erwähnten Salons dar und nicht 
im Musikzimmer Spohrs, zumal die Decke auf  dem Bild höher 
scheint, als auf  der erhaltenen Fotografie des Spohrschen Musik-
zimmers. Wie Wichmann schilderte, gab es zwar zumindest zu seiner 
Kasseler Studienzeit um 1845 auch im Hause Spohr Kammermusika-
bende, doch ging der Meister dort anderen Vergnügungen nach: 

„Ausser jenen stereotypen Abenden gedenke ich der musikalischen 
Unterhaltungen in Spohr’s eigenem Hause. In diesen wirkte er selbst 
nicht mit, sondern hatte in einem Nebenzimmer eine Whistpartie 
arrangirt; er affektirte dann, von da aus den mittelmässigen Musik-
leistungen der dilettantischen Bekannten von Madame Spohr zu 
folgen. Ich aber wollte wetten, er hörte gar nicht hin – was man 
ihm auch nicht verdenken konnte. Whist spielte er eben so gern wie 
Billard, weshalb ein stehender Whistabend ihm Bedürfniss war.”

Dr. Karl Traugott Goldbach
Louis Spohr Museum und Archiv



DA S  M I T H R A S - O K T E T T  for mier t  s ich aus  Musikern der 
Deutschen Radio Phi lhar monie  (Saarbr ücken-Kaisers lautern) . 
Der  Name des  Ensembles  bez ieht  s ich auf  den pers i sch-römi-
schen Sonnenkul t ,  der  vom Rhein land b is  in  den Orient  durch 
archäologische Funde be legt  i s t .  Das  bre i t  gefächer tes  Reper-
to i re  der  Künst ler  umfasst  neben dem Meis terwerk Schuber ts 
v ie le  andere  Komposi t ionen von Klass ik  b is  Moderne – dar un-
ter  höchst  se l ten zu hörende Stücke,  e twa von Fr iedr ich Wit t , 
Ferd inand Thier iot ,  Egon Wel lesz ,  Bor is  Blacher  und Isang 
Yun – und wird durch zahlre iche Rundfunk-Mitschni t te  und 
CD-Einspie lungen dokument ier t .

M I T T WO C H ,  3 .  J U N I ,  2 0 : 0 0  U H R 
E R Ö F F N U N G S K O N Z E R T

M it h ras-Oktet t
Stefan Z immer,  K la r i net te  

S ieg f r ied Nit t ,  Fagot t
Peter  A rnold & Wol fgang Boet t ger ,  Horn
T homas Hemkemeier  und Na L i ,  V iol i ne 

Hara ld  Pau l ,  V iol a 
C laud ia  L imperg ,  V iolonce l lo
Holger  Ph i l ipsen ,  Kont rabass

Lou is  Spohr  (1784 –1859) 
Oktet t  E -Dur op.  32 

Adag io – A l leg ro
Menuet to:  A l leg ro

A ndante  con Var i az ion i
Fina le :  A l leg ret to

Pause
 

Franz Schuber t  (1797–1828)
Oktet t  F-Dur D 803

Adag io,  A l leg ro
Adag io

A l leg ro v ivace
T hema m it  Va r i at ionen :  A ndante

Menuet to:  A l leg ret to
A ndante  molto – A l leg ro



DAS OK TET T  i st  ke ine feste Beset zung.  Es g ibt St re icherok-
tet te w ie das berühmte Oktet t  von Fel i x Mendelssohn oder d ie 
v ier  „Doppelquar tet te“ von Lou is Spohr,  es g ibt Bläseroktet te 
und gemischte Beset zungen w ie d ie be iden Werke d iese Abends. 
Die Zusammensetzung va r i ier t  dabe i  und ermögl icht es dem 
Kompon isten ,  i nd iv idue l le K langf ä rbungen anzu legen .

Louis Spohrs Oktett op. 32 für K lar inette, zwei Hörner, Viol ine, 
zwei  V iolen ,  V iolonce l lo und Kont rabass entst ammt se inen 
Wiener Jah ren (1813/14).  So ungewöhn l ich d ie Beset zung ist  – 
besonders d ie doppelten Hörner und Bratschen ,  d ie dem Stück 
e inen vol len K lang i n der m it t leren Lage ver le i hen – ,  so un-
gewöhn l ich ist  der A n lass fü r d ie Komposit ion .  Johann Tost , 
e i n woh lhabender Großhänd ler ,  hat te Spohr e inen merkw ürd i-
gen Handel  vorgesch lagen :  A ls Gegen le ist ung fü r e in üppiges 
Honora r ver l ang te der musik interess ier te Auf t raggeber das 
Recht ,  fü r d re i  Jah re über a l le  Werke ,  d ie Spohr i n der öster re i -
ch ischen Hauptst adt sch r ieb,  ver fügen zu dü r fen .  Nur i n Tosts 
Anwesenheit  du r f ten s ie aufgeführ t werden ,  was dem Kauf-
mann d ie Mögl ichke it  bot ,  neben dem Kunstgenuss und dem 
Woh lgefüh l  des Mäzens auch w i r t schaf t l ich von dem Ver t rag 
zu prof it ieren ,  denn be i  den Konzer ten im gese l l schaf t l ichen 
Rahmen l ießen s ich blendend neue Geschäf te anbahnen. Auch 
an kommende Geschäf tsf reunde i n England war gedacht ,  denn 
Spohr sol lte an e iner Ste l le  des Oktet t s  e in Thema ver wenden , 
das bereits der Händel ,  der musika l ische Übervater der Englän-
der, i n e iner Cemba losu ite va r i ier t  hat te .  Auf der Grund lage 
d ieser Ohr wurmmelod ie entstand das „Andante con Var iaz ion i“, 
der Höhepunkt des v iersät z igen Werks .  Aber auch d ie anderen 
d re i  Sät ze ze igen e inen une ingeschränkt bejahenden Charakter. 
Pu re Spie l f reude ,  du rch d ie immer d ie Diver t iment i  und Sere -
naden des g roßen Mozar t  (der erst  22 Jah re tot war)  h indurch-
bl it zen ,  kennze ichnet das Oktet t ,  ohne dass der Kompon ist 
d ie neue Zeit  ver leugnet .  Doch das Le ichte hat se inen Pre is . 
Das Oktet t  ste l lt  g roße Anforderungen an d ie Musiker.  Was 

d ie Geige im ersten A l leg ro,  was d ie be iden Hörner im Fina le 
zu le isten haben ,  i st  v i r t uose Musik ,  d ie s ich g le ichwoh l ha r -
mon isch i n das Ganze e infüg t .  A propos Hörner :  Was Spohr 
den be iden Horn isten abver l ang t ,  war nu r m it  den dama ls ganz 
neuen Vent i l hörnern zu le isten .  So ist  das Werk auch e ine Ar t 
Prem iere fü r e ine folgenschwere Ent w ick lung ,  d ie den Hörnern 
i h re Ex istenzberecht ig ung im Sinfon ierorchester s icher ten .

Franz Schuber ts Oktet t ,  e l f  Jah re später kompon ier t ,  ver wendet 
zwei  V iol i nen ,  V iola ,  Ce l lo,  Kont rabass ,  K la r inet te ,  Horn und 
Fagot t .  Wie Schuber t  se lbst  sch r ieb,  sol lte i hm d ieses sechs-
sät z ige Werk von e iner ungewöhn l ichen Ausdehnung von mehr 
a l s  e iner Stunde „den Weg zu r g roßen Sinfon ie bahnen“.  E ine 
Stud ie a l so,  Durchgang zu et was Höherem? Nein ,  das Werk ist 
se lbst  g roße Musik ,  n icht wei l  es unermessl ich t ief  aus lotet , 
sondern wei l  es i n der Trad it ion e ines mozar tschen Diver t imen-
to e inen k le inen Kosmos schaff t ,  der auf höchsten Niveau er -
f reut .  Das Heitere domin ier t ,  ohne im Entfernsten i ns nu r Un-
terha lt same abzugle iten ,  se i  es im k raf t vol len Kopfsat z ,  se i  es 
im Adag io,  wo K la r inet te und erste Viol i ne s ich gegense it i g d ie 
fe inen Melod ien zu re ichen (oder abluchsen?) und den anderen 
Inst rumenten nur wen ige Brosamen zugestehen .  Erst  recht er -
f r i schend und ku rzwei l i g w i rd das Geschehen im v ier ten Sat z , 
i n dem Schuber t  e in e igenes und ga r n icht besonders or ig ine l les 
Thema aus se inem Singspie l  „Die Freunde von Sa lamanka“ zum 
Ausgangspunkt fü r s ieben höchst v i r t uos s ich ent w icke lnde 
Var iat ionen n immt .  Nach e inem zw ischengescha lteten Menuet t 
beg innt der Sch lusssat z dann m it e iner Über raschung :  Dramat i -
sche ,  zer r issene K länge i n Mol l  weisen i n e ine düstere Sphäre , 
doch d ie „K r ise“ w i rd über w unden , das unbeschwer te Fina le 
hebt an und führ t a l les zu e inem g uten Ende ,  auch wenn ku rz 
vor den rasanten „ A l leg ro molto“,  welches ke inen Zwei fe l  l ässt , 
dass es nun auf das Ende zugeht ,  das Düstere noch e inma l ku rz 
er inner t  w i rd .  Memento mor i?

Johannes Mundr y



DA S  S P O H R - E N S E M B L E  K A S S E L  i s t  e ine  Gr uppe 
exponier ter  Musiker  aus  g anz Deutschland (Konzer tmeis ter, 
Professoren,  Orchester musiker ) ,  d ie  s ich se i t  dem Jahr  2002 in 
Kasse l  mit  Wolfram Geiss,  dem Soloce l l i s ten des  Staatsorches-
ters  Kasse l  zusammenf inden,  um Stre icher-Kammer musik  in 
besonderen Besetzungen zu erarbe i ten .  So wurden b isher  d ie 
wicht igs ten Stre ichsextet te,  -quintet te  und -oktet te  (Brahms, 
Tscha ikowsky,  Dvo řák ,  Mendelssohn,  Spohr,  Schönberg , 
Schuber t ,  Mozar t  e tc. )  geprobt  und in  verschiedenen 
Städten Deutschlands zur  Aufführ ung gebracht .

D O N N E R S TAG ,  4 .  J U N I ,  2 0 : 0 0  U H R 

Spohr-Ensemble  K asse l
A ndreas  Lehmann ,  V iol i ne

Carola  R ichter ,  V iol i ne
K ata l i n  Hercegh ,  V iol a
Joach im Schwarz ,  V iol a

Wol f ram Geiss ,  V iolonce l lo

Lou is  Spohr  (1784 –1859)
St re ichqu intet t  g -Mol l  op.  14 4 

A l leg ro moderato
Larghet to
Menuet to

Fina le :  A l leg ro
 

Johannes  Brahms (1833 –1897 )
St re ichqu intet t  G -Dur op.  111

A l leg ro non t roppo,  ma con br io
Adag io

Un poco a l leg ret to
Vivace ma non t roppo presto 



LOUIS SPOHR  verkörper t  im deutschen Musikleben in der 
ersten Hälfte des 19.  Jahrhunder ts den charismatischen Aus-
nahmekünst ler  schlechthin;  doch sein universel l  begnadetes 
Talent für das ,Amt‘  des Komponisten,  Geigenvir tuosen,  Dir i-
genten und Konzer tmanagers war nicht automatisch mit  e iner 
Erfolgsgarantie auf  die Nachwelt  besiegelt .  Trotz seiner her-
ausgehobenen Stel lung zerbrach Spohrs gesel l -schaft l iches Ideal 
an den aufbrechenden kulturpol i t ischen Widersprüchen seiner 
Zeit .  Sein kulturel ler  Liberal ismus st ieß in den überkommenen 
For men höfischer Administrat ion und Ideologie auf  natürl iche 
Grenzen.  Um seine wiedererstarkte Autokrat ie mit  a l ler  Deut-
l ichkeit  zu unterstreichen,  holte s ich Kurfürst  Friedrich Wilhelm 
I .  4 .000 preußische Soldaten nach Kassel .  Spohrs s iebtes und 
zugleich letztes Streichquintett  g-Moll  op.  144 kann als  subti le 
Antwor t auf  solch eine Machtdemonstrat ion des Jahres 1850 
betrachtet werden.  Ein Gefühl der Melanchol ie und inneren 
Unruhe durchzieht weite Strecken dieses Quintetts ;  selbst  die 
Koloratur verzierungen der ersten Viol ine im zweiten Thema des 
Al leg ro-moderato-Hauptsatzes ver mögen diesen Eindruck nicht 
zu zerstreuen.  Der synkopier te g-Moll  Beginn des Menuetts 
unterstreicht e ine Grundst immung, die in dieser fahlen Gravität 
erst  bei  Brahms wieder in Erscheinung treten sol l te.  Bis hin zum 
Finale bewegen s ich drei  ‚schwerblüt ige‘ ,  sämtl ich im 3/4-Takt 
abgefasste Sätze,  die s ich erst  im Final-Al leg ro zu barkarol igen 
12/8-Fl ießfiguren verwandeln und auf  ein freundl icheres G-Dur 
zusteuern.  Aber auch hier versagt s ich der Komponist  jedwede 
auftrumpfende Geste:  Die Schlusstakte verdämmern pianiss i-
mo-morendo; das Zerf l ießen al ler  Hoffnungen auf  eine besser 
gestal tete Zukunft – dieses Quintett-Abschiedswerk ver mittel t 
davon eine le ise Ahnung.  In ihm versammelt  s ich Spohrs musi-
kal ische Weltanschauung des „Hebens,  Strebens und Veredelns“ 
(Selbstbiog raphie)  gle ichsam kongenial  zu einem Abgesang auf  
jedwede effektheischende Aff ir mation.  Dass diese ver lorenge-
gangene Maxime wieder auf  den Prüfstand muss,  l iegt  im Inter-
esse unserer Gegenwar t .

JOHANNES BRAHMS  g i l t  a l s  der  K ammer mus ik-Komponis t 
par  exce l l ence.  So  wurde  er  –  nach der  Ze i t  zwischen Beetho-
vens  Tod und der  Jahrhunder tmi t te ,  in  der  d iese  Mus iz ier for m 
v ie l  von ihrem Pres t ig e  e ingebüßt  hat te  –  zum Erneuerer  und 
Beg r ünder  kammer mus ika l i scher  Gat tungen ,  j a  zum Vorb i ld 
für  e ine  neue  Genera t ion von K ammer mus ik-Komponis ten  in 
g anz  Europa .  Se in  ers tes  S t re ichquinte t t  f -Mol l  (1861)  hat te 
se inen Geiger-Freund Joseph Joach im z ieml ich  i r r i t i e r t .  Er 
verwarf  es,  um es  zunächst  zu  e iner  Sonate  für  zwei  Klav iere 
(op.  34b) ,  danach zum Klav ierqu inte t t  op.  34  umzuarbe i ten ; 
Die  S t re ichquinte t te  (F-Dur  op.  88  und G-Dur  op.  111)  s ind  in 
e iner  späteren  Schaffensper iode  ents tanden (1882/1890) .  S ie 
knüpfen an  das  k lass i sche  Diver t imento an ,  ihr  Gr undton g ibt 
den melod ischen Elementen bre i ten  Raum.  Brahms fo lg t  dami t 
n icht  den genrespez i f i schen Wegen e ines  Mozar t  und Schu-
ber t ,  deren Quinte t te  in  Konzept ion und Ausführ ung an  d ie 
Aura  des  S t re ichquar te t t s  g emahnen.  Led ig l i ch  in  der  Verdop-
pe lung der  Vio la  bez ieht  er  s i ch  auf  Mozar t ,  was  d ie  kompo-
s i tor i sche  Faktur  von vor nehere in  aufgehe l l te r,  e iner  Serenade 
ähnl ich ,  e rsche inen l äss t .  Das  Opus  111 ,  in  Bad Isch l  ent -
s tanden ,  kehr t  zur  k lass i schen Viersä tz igke i t  zur ück .  Es  s te l l t 
durch äußers te  Knapphe i t  d ie  Gat tungst rad i t ion g le ichsam auf  
den Kopf.  Deut l i cher  a l s  im Schwesterwerk  domin ieren  vo l l -
s t immiger  Sa tz ,  Klangf lächen und e in  orches t ra le r  Gestus,  und 
damit  kor respondieren  auch d ie  symphonischen Tonfä l l e  der 
Ecksätze.  Das  g roßar t ig e  Werk  präsent ie r t  s i ch  a l s  e in  äußers t 
konzentr ie r tes,  konz ises,  fas t  schmuckloses,  in  j edem Fa l l  v i -
ta les  Al terswerk ;  auf  we i te  S t recken wirkt  es  e ig ent l i ch  n icht 
mehr  „wie  e in  Quinte t t ,  kaum wie  K ammer mus ik“  (Ludwig 
F inscher ) .  „Vie l  zer r i s senes  Notenpapier  habe  ich  zum Ab-
sch ied  von Isch l  in  d ie  Traun geworfen .“  Brahms h ie l t  es  e ine 
Ze i t l ang  für  se in  l e tz tes  Werk ;  d ies  so l l te  s i ch  jedoch für  d ie 
Nachwel t  a l s  g lück l i cher  I r r tum erweisen…

Karl  Gabr ie l  von Kara is



DA S  Q UA T U O R  DA N E L  wurde 1991 in Brüssel von vier fran-
zösischen Musikern gegründet. Die Mitglieder des Ensembles setzen 
sich mit ihrer ganzen Kraft für den Platz der klassischen Musik in 
unserer modernen Welt wie auch in fernen Kulturen ein. Das Quatuor 
Danel hat bereits eine große Anzahl an CD-Einspielungen vorgelegt. Es 
gastiert bei bedeutenden Festspielen in ganz Europa und den USA und 
ist darüber hinaus seit 2005 Quartet-in-Residence an der Universität 
Manchester sowie beim Kammermusikfestival in Kuhmo/Finnland.

O L I V E R  T R I E N D L  – Preisträger mehrerer nationaler und inter-
nationaler Wettbewerbe – etablierte sich in den vergangenen Jahren als 
äußerst vielseitige Künstlerpersönlichkeit. Etwa 50 CD-Einspielungen 
belegen sein Engagement für seltener gespieltes Repertoire aus Klassik 
und Romantik ebenso wie seinen Einsatz für zeitgenössische Werke. 
Solistisch arbeitet er mit zahlreichen renommierten Orchestern zusam-
men. Die lange Liste seiner Kammermusikpartner umfasst Namen wie 
Sabine Meyer, Carolin und Jörg Widmann oder Daniel Müller-Schott.

Mit Unterstützung von hr2 kultur.
Das Konzert wird vom Hessischen Rundfunk mitge-
schnitten und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet.

F R E I TAG ,  5 .  J U N I ,  2 0 : 0 0  U H R 

Quat uor  Danel
Marc Danel ,  V iol i ne

Gi l les  M i l le t ,  V iol i ne
V lad Bogdanas ,  V iol a

Guy Danel ,  V iolonce l lo
Ol iver  Tr iend l ,  K lav ier

Lou is  Spohr  (1784 –1859) 
K lav ierqu intet t  d-Mol l  op.  130 (1845)

A l leg ro moderato
Scherzo:  Moderato

Adag io
Fina le :  V ivace

Fel i x  Mendelssohn Bar t holdy (1809 –1847 )
St re ichqua r tet t  e -Mol l  op.  4 4 , 2  (1837 )

A l leg ro assa i  appass ionato
Scherzo:  A l leg ro d i  molto

A ndante
Presto ag it ato

Pause

César  Franck (1822–1890)
Klav ierquintet t  f -Mol l  (1878/79)

Molto moderato quas i  lento – Al leg ro
Lento,  con molto sent imento

Al leg ro non troppo,  ma con fuoco



GRÖSSE IN DER MUSIK – EIN STRITTIGES THEMA.  
Vor rund siebzig Jahren veröffentlichte der Musikwissenschaftler 
Alfred Einstein im amerikanischen Exil seinen Essay „Greatness 
in Music“. Louis Spohr wird darin lediglich zwei Mal am Rande 
erwähnt, César Franck gar nur in einer einzigen Aufzählung, und 
über Mendelssohn schrieb Einstein neben lobenden Bemerkungen 
auch den kritischen Satz: „Was Mendelssohn fehlt zur wahren Grö-
ße, ist der Mut, das Letzte zu sagen...“ Zu den sakrosankten Meis-
tern zählten die drei Genannten damals offenbar nicht, doch muss 
dies keineswegs gegen ihre Größe sprechen. Es könnte vielmehr 
das Indiz einer teilweise problematischen Rezeption sein. 

Im Fall  von Spohrs Klavierquintett op. 130 mutet die Meinungs-
vielfalt innerhalb der Wissenschaft nahezu erstaunlich an. Hatte 
Ernst Bücken im Jahr 1935 das Werk zum Besten von Spohrs 
Kammermusik gerechnet, so glaubte der Spohr-Biograph Clive 
Brown 1984 ein mittelmäßiges thematisches Material und eine 
mangelnde Abwechslung des rhythmischen Pulses im ersten Satz 
zu erkennen. Doch was Brown als Schwäche ansieht, betrachtet 
Keith Warsorp ironischerweise als Nähe zu Beethoven: „The first 
movement is nearer to Beethoven than usual with Spohr in the 
way in which a concise motif  is used at the core of  a musical 
argument.“ Tatsächlich kann man die widerborstigen, auf  schwa-
chen Takttei l  einsetzenden Akkordschläge im Klavierpart als 
Beethoven’sches, viel leicht sogar als ein auf  Brahms vorauswei-
sendes Element auffassen. Niemand dürfte jedenfalls im Kopfsatz 
des bemerkenswerten Quintetts eine einseitig elegisch weiche 
Stimmung – so ein Klischee über Spohrs Musik – wahrnehmen.

Vor s ieben Jahren thematis ier te Albrecht Riethmüller  die Be-
schädigung Mendelssohns durch die über Musik schreibende 
Zunft .  „Das ‚Problem Mendelssohn‘“ nannte er seinen Aufsatz 
in Anspielung auf  den bis  auf  die Anführungszeichen gleichlau-
tenden Titel  e ines wissenschaft l ichen Sammelbandes,  der 1974 
erschienen war.  Riethmüller  fragt zu Recht,  „ob es vorstel lbar 

ist ,  dass Bücher über andere Komponisten ähnl ich überschrie-
ben worden wären, beispielsweise ‚Das Problem Bach‘ ‚Das Pro-
blem Weber‘ ,Das Problem Brahms‘.“ Selbst nach 1945 wurden 
gegen Mendelssohn häufig die sattsam bekannten Vorwürfe der 
klassizistischen Glätte und fehlenden Tiefe erhoben. Dagegen l ie-
ße sich gerade anhand des Streichquartetts op. 44/2 der unklare 
Begriff  Klassizismus präzisieren. Nach einer Einsicht von Fried-
helm Krummacher ist in den Quartetten op. 44 der „Ausgleich 
zwischen den Maßstäben des klassischen Streichquartetts und ei-
ner Themenbildung gefunden, deren kontinuierl ichen Strom man 
als romantisch bezeichnen darf. . .  Im kontinuierl ichen Prozess, 
der keine unvermittelten Kontraste zulässt,  ist die Distanz zum 
diskontinuierl ichen Satz der Wiener Klassik begründet, zugleich 
stel lt sich die Aufgabe, anfängliche Differenzen zwischen Thema-
tik und Figuration integrierend auszugleichen.. .“ Diese Kunst der 
Vermittlung hat Mendelssohn mit fragloser Größe verwirklicht.

Den meisten Sätzen aus César  Francks Kammer musik und fast 
se iner  ganzen Sinfonie mangele es  an Zucht und Gedanken-
strenge,  meinte Georg Knepler  in se iner  marxist ischen „Mu-
s ikgeschichte des 19.  Jahrhunder ts“ (1961) .  Davon kann indes 
nicht  d ie  Rede se in .  Besonnen hat  Franck die  zykl ische For m 
seines Klavierquintetts  gesta l tet .  Innovat iv s ind dabei  n icht 
zuletzt  d ie  Tendenz zur Klangf lächendisposi t ion und der  s in-
fonische Kammer musikst i l ,  der  in e iner  mass iven Satztechnik 
oftmals  Stre icher  und Klavier  gegenüberste l l t  und e ine Anlage 
in Schichten ausprägt .  Vie l le icht  lag der  Gr und für  Kneplers 
Ant ipathie  ja  in dem bedrängenden Erhitzungsg rad von Francks 
Musik .  Zur te i lweisen Entlastung des Musikologen darf  launig 
ver merkt  werden,  dass  manchmal  sogar  gestandene Komponis-
ten engst i rnig reagieren:  Nach der  Uraufführ ung von Francks 
Quintett  in  der  Par iser  Société  Nat ionale  de Musique l ieß der 
kühle Camil le  Sa int-Saëns die  ihm gewidmete Par t i tur  indignier t 
auf  dem Flügel  l iegen. 

Dr.  Georg Pepl



HEINZ SAUER  entschied sich nach ersten Versuchen als Altsaxo-
phonist für das Tenorsaxophon, auf  dem er bereits in den 1950ern 
überzeugte. Seit 1960 langjähriger Weggefährte von Albert Mangels-
dorff  in dessen Gruppen (bis 1975) und im „Jazz-Ensemble des Hes-
sischen Rundfunks“. Er ist besonders für den individuellen, heiseren 
Klang seines Tenorsaxophons und energie- und spannungsgeladene 
Improvisationen bekannt. In den letzten Jahren hat Heinz Sauer durch 
die Zusammenarbeit mit Michael Wollny erhöhte Aufmerksamkeit auf  
sich gezogen. 2005 und 2006 brachten beide zwei von Kritikern hoch-
gelobte Alben heraus: „Melancholia“ und „Certain Beauty“.

MICHAEL WOLLNY hatte bis 1997 eine musikalische Ausbildung 
(Klavier, Violine) an der Musikschule Schweinfurt bzw. am Hermann-
Zilcher-Konservatorium Würzburg. Ab 1997 studierte er an der Hoch-
schule für Musik Würzburg bei Chris Beier (Künstlerisches Diplom 
mit Auszeichnung 2002, Meisterklassendiplom 2004). Wollny war 
Mitglied im Bundesjazzorchester, er spielt seit 2001 mit Heinz Sauer 
im Duo und im Quartett. Ebenso erfolgreich ist er mit dem Trio [em] 
(mit Eva Kruse, Bass, und Eric Schaefer, Schlagzeug). 2007 erschien 
sein hochgelobtes erstes Soloalbum Hexentanz (Jazzlabel ACT).
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Nachtkonzer t  JA ZZ
Heinz Sauer ,  Saxophon

M ichae l  Wol l ny,  K lav ier

„Während Heinz Sauer  e i ner  Generat ion entst ammt , 
d ie  der  »schwarzaf r i kan ischen Vit a l i t ät  und i h rer 

e t hn ischen Konzent r ier t he it«  –  w ie  es  der  deutsche 
Dichter  Wi l he l m E .  L ief l and formu l ier te  –  zu v ie l 
verdankte ,  um s ich endg ü lt i g  davon zu bef re ien , 

kommt M ichae l  Wol l ny aus  der  entgegengeset zten 
Ecke:  k l ass i sch gepräg t ,  Späte i nste iger  im Jazz ,  be -
e i nf lusst  von Plat ten w ie  Persona l  Mounta ins  von 

Keit h Ja r ret t  und Jan Garba rek ,  der  w i lden ,  zerk lüf-
te ten Se ite  von Romant i kern .  A lso,  jung genug ,  um 
den Jazzgesch ichtsba l l ast  n icht  sch leppen zu müs-

sen ,  und wach genug ,  um jeden Tag et was  A ltes 
neu zu entdecken .“

Konrad Heidkamp | DIE ZEIT 31.03.20 05
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SpohrSpaziergang

Tref fpunkt documenta-Hal le

Mit Eva-Maria Keller und Karl-Heinz Nickel.

Louis Spohr in Kassel …
„Aus den Zimmern unserer Wohnung in der Bellevue hatten wir 
eine sehr schöne Aussicht über die Aue hinüber in das durch die 

Leipziger Straße belebte Thal, und die Schönheit der Gegend ver-
anlasste uns zu häufigen Spaziergängen in die reizende Umgebung 

von Cassel.“ (Selbstbiografie, Bd.2, Erste Zeit in Kassel)

… auf  hoher See …
„Doch bald drangen die Wellen so hoch heran, daß ich, um von 
ihnen nicht durchnässt zu werden, auf  die Bank steigen musste. 
Dies war kaum einige Male geschehen, als mich die Seekrankheit 

so heftig überfiel ,  dass ich die Kraft dazu nicht mehr hatte.“ 
(Selbstbiografie, Bd. 2, Überfahrt nach England)

… und andernorts:
Da das Wetter sehr schön war, so bekamen wir Lust, alsbald den 
Vesuv zu besteigen. Doch ist es für Frauen und Kinder fast un-

möglich, die letzte steile Höhe zu erklimmen, und so kehrten Do-
rette und die Kinder in Gesellschaft von Herrn Kruse nach Neapel 

zurück. (Selbstbiografie, Bd.2, Besteigung des Vesuv)
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Kammermusik, Lieder und Chorlieder mit Dozenten 
und Studierenden der MUSIK AK ADEMIE K ASSEL

In Zusammenarbeit  m it  der Gesel lschaf t  der  
Freunde der Musikakademie Kassel  e .  V.

Lou is Spohr (1784 –1859)
Viol inkonzer t  Nr.  8 a-Mol l  op.  47

„ in modo d i  scena cantante“ (1816)
in e iner ze it t ypischen Transk r ipt ion fü r F löte  

und K lav ier von Chr ist ian Got t l ieb Belcke
A l leg ro molto (rec itat ivo)

Adag io – Andante (rec itat ivo)
A l leg ro moderato
Jens Josef,  Flöte

Alber to Ber t ino,  Klavier

Dre i  L ieder 
 Fr üh l i ngsg l aube op.  72/1(1826 )

 Des Mädchens Sehnsucht  op.  41/1(1815)
 Der  erste  Kuss  op.  41/5 (1815) 

Rut h A lt rock ,  Mezzosopran
Wol fgang Lend le ,  Git a r re

 
Adag io F-Dur (1809/1817 )

Bea rbe it ung des  Adag ios  aus  der  Sonate  op.  115
Wol f ram Geiss ,  V iolonce l lo
M ichae l  K rav tch in ,  K lav ier

Fünf  v ierst imm ige L ieder  fü r  gem ischten Chor
Sonnensche in op.  120/1(1841)

Vesper  op.  120/2 (1841)
Wander lust  op.  120/3 (1841) 

Fr üh l i ngsgedanken op.  120/6 (1842)
Ode WoO 87/6 (1855) 

Chor der  Musikakadem ie K asse l
Le it ung :  Marco Ze iser  Ce lest i 

Pause

K lav ier t r io  Nr.  4  B -Dur op.  133 (1846 )
A l leg ro

Menuet to:  Moderato
Poco Adag io

Fina le :  Presto
Carola  R ichter ,  V iol i ne

Wol fgang Nü ßle in ,  V iolonce l lo
M ichae l  K rav tch in ,  K lav ier



INSTRUMENTALER GESANG.  Als der amerikanische Geigen-
star Hilary Hahn unlängst ein Album mit Niccolò Paganinis Vio-
l inkonzer t Nr. 1 und Louis Spohrs Viol inkonzer t Nr. 8 a-moll  op. 
47 vorlegte,  veröffentl ichte sie damit eine wohl überlegte Kombi-
nation von Werken: Paganini ,  noch heute Inbegriff  „teuf l ischer“ 
Vir tuosität ,  und Spohr galten als die bedeutendsten Geiger ihrer 
Zeit – obwohl ihre künstlerischen Grundsätze nicht unterschied-
l icher hätten sein können. Anders als Paganini missbi l l igte Spohr 
al lzu ausgefal lene und effektvolle Spieltechniken. Er favorisier te 
einen vollen, s ingenden, durch gleichmäßige Bogenstriche produ-
zier ten Ton, sorgsam achtete er dabei auf  feine Variat ionen der 
Klangintensität ,  wie sie auch beim Gesang erzielt  werden können. 

Spohrs op. 47, das in diesem Konzer t in der Transkription des 
Flötisten und Komponisten Christ ian Gottl ieb Belcke (1796–
1875) erkl ingt,  trägt den Titel  „in modo di scena cantante“ – in 
Form einer Gesangsszene. Die innovative Konzeption weicht 
stark von der tradit ionel len Konzer tform ab und lässt den Solis-
ten gleich einem Sänger mit Rezitat iven und Arien hervor treten. 
Über die Uraufführung im Jahr 1816 in der Mailänder Scala be-
richtete der Korrespondent der Allgemeinen Musikal ischen Zei-
tung nicht ohne patriotische Genugtuung: „Hier konnte man Hrn. 
Sp.[ohr] nicht genugsam bewundern, und man stel l te ihn ohne 
Bedenken dem hier so berühmten, al les bezaubernden Viol in-
spieler,  Paganini ,  wenigstens an die Seite.  Ich sage: ‚wenigstens‘ : 
denn in Schönheit des Spiels über tr ifft  ihn Hr. Sp. zuverläs-
sig. . .  Mancher Ital iener kam von seinem Wahne zurück, dass die 
Deutschen den Gesang nicht verstehen, als er dies Adagio von 
Hrn. Sp. vor tragen hör te;  auch fiel  hier nicht wenig der bescheid-
ne Anstand auf,  mit welchem der deutsche Künstler auftrat .“
 
Angesichts von Spohrs Vorl iebe für das Gesangliche über rascht 
es nicht,  dass er eine Vielzahl von Liedern schuf,  und zwar 105 
Ver tonungen. Zu ihren Sti lmerkmalen zählt der Musikwissen-
schaftler Simon Moser das Bestreben des Komponisten, einen 

musikal ischen Fluss zu erzeugen, sowie eine überaus differen-
zier te Textbehandlung, in der Detai ls und Nuancen der Lyrik 
psychologisierend herausgearbeitet werden. Hinzu kommt eine 
feinfühlige,  oft chromatische Harmonik – man findet s ie auch 
in Spohrs Chorsätzen. Die Gitar renfassung der heute präsen-
tier ten Lieder stammt von dem Sänger Alber t Gottl ieb Meth-
fessel  (1785-1869),  dem Widmungsträger von Spohrs op. 41. 

Auch das Adagio für Violoncello und Klavier stellt eine Bear-
beitung dar : Für Friedrich Thomae, einen Notar und Amateur-
musiker, der sich besonders auf  dem Fagott auszeichnete, ar-
rangierte Spohr als „Geburtstagsangebinde“ zum 28. Oktober 
1817 das Adagio aus seiner Sonate für Harfe und Violine op. 
115 aus dem Jahr 1809. Dieses Arrangement erlebte seinerseits 
diverse Bearbeitungen, so auch eine wegen der streicherischen 
Idiomatik der Komposition besonders einleuchtende für Vio-
loncello. Das Adagio beginnt in Dur und schließt in Moll – ein 
mithin nachdenklich stimmendes Geburtstagsgeschenk.

Sein in Kassel begonnenes Klaviertrio Nr. 4 B-Dur op. 133 vollendete 
Spohr im Sommer 1846 in Karlsbad. Mit einem Allegro im für einen 
ersten Satz eher ungewöhnlichen 9/8-Takt hebt das Werk an. „Es ist 
erstaunlich“, so die Musikwissenschaftlerin Franziska Rinckens, „was 
Spohr aus den beiden durch betonte Auftakte nicht ganz eindeutigen 
Themen trotz des fast ständig gleich durchgehaltenen Begleitrhythmus 
an Vielfalt herausholt. Es folgt ein Menuetto Moderato – statt eines 
Scherzos... Im Poco Adagio ist das Thema eine ‚Frage‘ der Streicher, 
die das Klavier immer anders und stetig reicher ‚beantwortet‘; kurze 
eher deklamatorische Phrasen zwischendurch münden immer wieder in 
die ‚Frage‘, die Violine und Violoncello am Ende selber beantworten. 
Auch das Finale Presto lebt vor allem von der Spannung ganz weniger 
Elemente: einem charakterisierenden Triller aus dem ersten und einer 
Folge von Staccato-Akkorden des Klaviers als dem zweiten Thema.“

Dr. Georg Pepl



Jens Josef studierte Flöte an der Musikhochschule Frankfurt/Main 
bei Petr Brock und Paul Dahme, wicht ige Anregungen erhielt er zu-
dem von András Adorján. In seinem weit gespannten Repertoire vom 
Barock bis zur Musik unserer Zeit bi lden Werke seit der k lassischen 
Moderne einen Schwerpunkt. Regelmäßig konzert iert er als Sol ist 
und Kammermusiker im In- und Ausland. Von 2000 bis 2006 war er 
Dozent an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt, von 2003 bis 
2006 Dozent an der Musikhochschule Frankfurt/Main. Seit Novem-
ber 2006 leitet er die Flötenklasse an der Musikakademie Kassel.

Alberto Bert ino absolvierte seine Klavierausbi ldung am Kon-
servatorium von Allesandria mit Auszeichnung sowie mit dem 
Ghisl ieri-Preis für den besten Abschluss des Jahres und dem Preis 
der Accademia Fi larmonica. Zusätzl ich studierte er in Salzburg 
Orchesterleitung bei Michael Gielen. Nach verschiedenen ital ie-
nischen Engagements wurde er 2006 als Solorepet itor am Staats-
theater Kassel angestel lt. Er verbindet seine Aktivitäten als Sol ist, 
Dirigent und Komponist mit Lehraufträgen in Ital ien und Kassel.

Ruth Altrock studierte Gesang bei Armand Mac Laine und Pau-
la Page an der Musikhochschule Frankfurt/Main. Sie vert iefte 
ihre Ausbildung in Meisterkursen bei Arleen Augér, Jul ia Hamari, 
Charlotte Lehmann und Sena Jurinac. Als erfolgreiche Opern- und 
Konzertsängerin tritt sie in Deutschland, Frankreich, Spanien, Ös-
terreich und der Schweiz auf. Beim Kasseler Publ ikum hat sie sich 
als Oratoriensängerin und Liedinterpret in einen Namen gemacht. Sie 
unterrichtet als Dozentin für Gesang an der Musikakademie Kassel.

Wolfgang Lendle war u . a .  e iner der letzten Meisterschü ler von 
Andrés Segov ia . 1971 gewann der Preist räger mehrerer internat i-
ona ler Wet tbewerbe a ls erster Gitar r ist d ie inst rumenta l über-
g rei fende Bundesauswah l für Konzer te Junger Künst ler.  Neben 
seiner Konzer t tät igkeit in Europa , Südamer ika , Nordamer ika , 
Kanada und Japan gast ier t er bei zah l re ichen Fest iva ls (u .a . 
K rakau, Schwetz ingen, Esztergom) Seit 1985 le itet er e ine Aus-

bi ldungk lasse an der Musikakademie Kassel und hä lt regelmäßig 
Meisterkurse im In- und Ausland.

Wolfram Geiss studierte in Frankfurt, Freiburg und Blooming-
ton (USA), u.a. bei János Starker. Er wurde mehrmals mit dem 1. 
Bundespreis bei Jugend Musiziert ausgezeichnet, war 1. Preisträger 
beim internat ionalen Wettbewerb Indianapol is und gewann mit dem 
1978 gegründeten Pal las-Trio Preise in Colmar, Florenz und Paris. 
Als Solocel l ist hatte er Auftritte bei renommierten Fest ivals (u.a. 
Österreich-Ungarische Haydn-Philharmonie und Festspielorchester 
Bayreuth). 1980 wurde er Solocel l ist am Staatstheater Kassel. Seit 
1982 leitet er eine Ausbildungsklasse an der Musikakademie Kassel.

Michael Kravtchin studierte bei Irina Edelstein (Frankfurt/Main), 
Anatol Ugorski (Detmold) und Fel ix Gott l ieb (Freiburg). Nach 
mehrfachen Auszeichnungen bei Jugend Musiziert wurde er 1996 
Preisträger beim internat ionalen Klavierwettbewerb Città di Cantù 
in Ital ien, wo er auch den Krit ikerpreis erhielt. Seine Solo- und 
Kammermusiktät igkeit führt ihn regelmäßig in viele Städte Deutsch-
lands, in die Schweiz, nach Spanien und Frankreich. Er ist Kul-
turpreisträger der Stadt Kassel 2005, Mitgl ied des Fördervereins 
Louis-Spohr-St iftung e. V. Kassel und seit 2002 als Dozent für Kla-
vierunterricht und Korrepet it ion an der Musikakademie Kassel tät ig.

Marco Zeiser Celest i studierte Klavier bei Arnaldo Graziosi an der 
Musikhochschule Santa Ceci l ia seiner Heimatstadt Rom und war 
Privatschüler im Fach Komposit ion bei Alessandro Cusatel l i. Zu-
dem absolvierte er in Salzburg ein Studium Orchesterdirigieren bei 
Michael Gielen, Chorleitung bei Walter Hagen-Grol l und Auffüh-
rungspraxis der Alten Musik bei Nikolaus Harnoncourt. Seit der 
Spielzeit 2005/2006 ist er Chordirektor am Staatstheater Kassel. 
Seit September 2005 leitet er den Chor der Musikakademie Kassel.

Carola R ichter erhielt ihren ersten Geigenunterricht an der Musik-
schule Mannheim. Ihr Studium absolvierte sie an der Musikhoch-



schule Karlsruhe bei Jörg-Wolfgang Jahn und Ulf Hoelscher sowie 
an der Musikhochschule Hannover bei Ulf Schneider. Seit 2007 
ist sie als Dozentin an der Musikakademie Kassel tät ig. 2008 er-
hielt sie außerdem einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Han-
nover. Sie konzert iert regelmäßig als Mitgl ied des Mignon Quar-
tetts wie auch in mehreren anderen Kammermusik-Ensembles.

Wolfgang Nüßlein erhielt seine Ausbildung an der Musikhoch-
schule Karlsruhe, der Jui l l iard School of Music New York und 
bei Paul Tortel ier in Nizza. Als 1. Solocel l ist des Bayerischen 
Kammerorchesters unter Ulf Klausenitzer nahm er von 1995 bis 
2007 an zahlreichen Konzertreisen im In- und Ausland tei l. Er ist 
Gründungsmitgl ied des Manhattan-Streichtrios und neben sei-
nen Konzerttät igkeiten im In- und Ausland seit 1999 regelmäßig 
in Hongkong tät ig (Konzerte, Masterclasses an Universitäten). 
Seit 2008 unterrichtet er auch an der Musikakademie Kassel.
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DIE VIER MUSIKERINNEN DES KLENKE QUARTETTS  
sind Absolventinnen der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. 
Entscheidende künstlerische Impulse erhielten sie von Norbert Brainin 
(Amadeus Quartett), Ulrich Beetz (Abegg Trio), Harald Schoneweg (Che-
rubini Quartett) und Sándor Devich (Bartók Quartett). Seit ihrem Debüt 
1994 konzertierten sie bei nahezu allen renommierten deutschen Festivals 
und auf  den bedeutendsten internationalen Konzertpodien. 2003 be-
gleiteten sie den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau auf  seinen 
Staatsbesuchen mit Konzerten in Mexico, Chile, Uruguay und Brasilien.

MIT DEM VOGLER QUARTETT ist es erneut gelungen, ein En-
semble zu gewinnen, das dem Kasseler Publikum durch seine langjähri-
ge Zusammenarbeit mit dem kammermusikverein kassel und den Nord-
hessischen Kindermusiktagen sowie durch zahlreiche beeindruckende 
Konzertabende in bester Erinnerung ist. Die besondere Klangkultur 
des Quartetts, die in sehr charakteristischer Weise Transparenz mit 
der Fähigkeit zu tiefem Ausloten der Werkstrukturen verbindet, verhalf  
ihm in den fast 25 Jahren seines Bestehens zu internationaler Reputa-
tion sowie zu einer Berufung auf  den Lehrstuhl für Kammermusik der 
Musikhochschule Stuttgart in Nachfolge des Melos-Quartetts. 
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K lenke Quar tet t 
Annegret Klenke, Viol ine/ Beate Hartmann, Viol ine

Yvonne Uhlemann, Viola / Ruth Kaltenhäuser, Violoncello

Vogler  Quar tet t
Tim Vogler, Viol ine / Frank Reinecke, Viol ine

Stefan Feh landt , Viola / Stephan Forck , Violoncel lo

Joseph Haydn (1732 –1809) 
St re ichqua r tet t  C -Dur op.  74 ,1

A l leg ro moderato
A ndante  g raz ioso
Menuet t :  A l leg ro

Fina le :  Presto

Lou is  Spohr  (1784 –1859)
Doppelqua r tet t  Nr.  4  g -Mol l  op.  136

A l leg ro
Larghet to

Scherzo:  Moderato
Fina le :  V ivace

Pause

Fel i x  Mendelssohn Bar t holdy (1809 –1847 )
Oktet t  Es-Dur op.  20

A l leg ro moderato,  ma con fuoco
A ndante

Scherzo:  A l leg ro leg g ier i ss imo
Presto



DAS ABSCHLUSSKONZERT DES MUSIKFESTES KASSEL 
widmet sich drei Jubilaren des Jahres 2009 zugleich: Josef  Haydn 
(1732–1809), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) und Louis 
Spohr (1784–1859). Erkennbar erst auf  den zweiten Blick, verbindet 
diese Komponisten weit mehr als nur die Koinzidenz ihrer Gedenk-
jahre: Ein Stil, der sich den Verlockungen des musikalischen Pathos  
zu entziehen weiß, ein besonderes Interesse an Details, an Ziselie-
rungen der musikalischen Struktur, ein feiner Humor, der die Werke 
durchzieht. Mitunter auch etwas Zurückgenommenes, das den Zugang 
zum Hörer auf  indirektem Wege sucht.

Ist es ein Zufall, dass gerade Haydn, Mendelssohn und Spohr es 
waren, die das Musikleben im England des 19. Jahrhunderts so 
nachhaltig geprägt haben wie vor Ihnen nur die Nummer vier des 
Jubiläumsjahres 2009, Georg Friedrich Händel? Dass sie – reisende 
Geschäftsleute in Sachen Musik – von Ihren umjubelten Tourneen 
nach England die Idee mitbrachten, Publikum und Musiker bei gro-
ßen Musikfesten zusammenzubringen – womit insbesondere Spohr 
und Mendelssohn (neben Franz Liszt) zu den Erfindern des Musik-
Festivals wurden?

Nach der Verpflichtung des internationalen ‚Stars’ Louis Spohr als 
Kapellmeister des Hofoperntheaters Kassel (1822) wurde jeden-
falls auch das Musikleben der hessischen Residenzstadt durch seine 
vielfältigen Aktivitäten erheblich geprägt. Für die wöchentlichen 
Streichquartett-Abende, die in seiner Wohnung vor dem ‚Cölnischen 
Thore’ oder in den Salons anderer Kasseler Bürger stattfanden, kom-
ponierte Spohr vier Doppelquartette, von denen das erste, in d-Moll, 
eine seiner ersten Kasseler Kompositionen überhaupt darstellt. In 
den späteren, insbesondere im Doppelquartett Nr. 4 g-Moll op. 136, 
wird zunehmend die ‚doppelchörige’ Anlage durch Verflechtung der 
Instrumentalstimmen und kontrapunktische Raffinesse mit größter 
Anforderung an das Zusammenspiel abgelöst. Als typisches Spätwerk 
zeugt das Stück dabei keineswegs von nachlassender Erfindungsgabe 
des Komponisten, wie häufig in musikwissenschaftlicher Literatur 

unterstellt, sondern vom Bestreben, Virtuosität in den verbindlichen 
Dienst kompositorischer Struktur zu stellen, ja beides zur Deckung zu 
bringen. 

Man tut gut daran, diese ebenso wie frühere Kompositionen Spohrs 
nicht allein in die Ahnentafel Schumanns, Brahms’ oder gar Wagners 
zu verorten, sondern vielmehr als Ausdruck eines international ge-
prägten Kompositionsstils zu verstehen: Wieviel ‚Italianita’ in der Me-
lodik und in den so typischen kantablen Sextgängen , wie viel brillian-
te französische Virtuosität in den Trapezkünsten der Violin-Passagen 
und den hochbeweglichen Nebenstimmen, die mindestens ebenso viel 
von der urbanen Eleganz der Wahl-Pariser Pianisten Ignaz Pleyel und 
Friedrich Kalkbrenner wie von deutscher ‚Innerlichkeit’ haben!

Spohr beschreibt übrigens in seinen Lebenserinnerungen, dass er bei 
Konzertreisen immer wieder spontan von Musikern eingeladen wurde, 
den ersten Violinpart eines seiner Doppelquartette zu übernehmen; 
eine Aufführungspraxis, die ein bezeichnendes Licht auf  das sehr 
bewegliche Musikleben des neunzehnten Jahrhunderts wirft.

Der junge Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte das Streichok-
tett op. 20 als Quintessenz seiner ausgiebigen Experimente mit 
sinfonischen Streicherbesetzungen sowie den an Bach orientierten 
kontrapunktischen Studien unter Carl Friedrich Zelter. In dem als 
Musiksalon genutzten Gartensaal des neu erworbenen Berliner Hauses 
der Familie Mendelssohn fand 1825 die Uraufführung statt. Unschwer 
ist das Vorbild Beethoven in der geschickten Dramaturgie der Eck-
sätze oder an motivischen Details wie dem insistierenden Pochen des 
Nebenthemas im Finale zu erkennen. Sein jugendlicher Schwung hat 
es zu einem der beliebtesten Werke Mendelssohns werden lassen. ‚Sein 
liebstes aus seiner Jugendzeit war ihm wohl das Octett, er sprach mit 
Freude von der schönen Zeit, wo es entstanden…(Robert Schumann)

Walter Lehmann



YO U N G  P E R S O N S  G U I D E
Schüler führen in das Konzer tprogramm ein

Learning by doing.  Ein langer Tag mit  Musik aus verschiedenen 
Perspektiven.  Im Gespräch mit  den Künstlern,  a ls  Zuhörer in 

Probe und Konzer t  und als  Exper ten beim Einführungsvor trag

4 .  J U N I ,  1 9 : 0 0  U H R
LK Musik der Jacob-Grimm-Schule Kassel , 

Jahrgangsstufe 12,  Leitung:  Ede Müller
Jul ian Christ ian,  Arno Ehle,  Anna Erichson, Ruth Gassauer, 
Inga Hesse,  Annika Mörbel ,  Eric Petzoldt ,  Hannes Raehse, 

Florian Robber t ,  Kevin Scherer,  Carla Schenker, 
Nele Schmidt,  Aaron Seitz . 

5 .  J U N I ,  1 9 : 0 0  U H R
LK Musik der Herderschule Kassel ,

Jahrgangsstufe 12,  Leitung:  Rober t Kleist
Steffen Bentz,  Lena Dawin,  Krist ina Henze, 
Maximil ian Plettenberg,  Sebast ian Saalfeld, 

Lara Stegmann, Niklas Werner.

6 .  J U N I ,  1 9 : 0 0  U H R
LK Musik der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel , 

Jahrgangsstufe 12,  Leitung:  Hildegard Hirosawa
Annika Fuchs, Robin Hasek, Patrick Heß, Friedemann Kammler, Mareike 
Kraft, Melissa Piskorsch, Thore Poppitz, Angelika Wahler, Laura Zielke.

    gefördert durch:
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C L A S S I C - C L I P
VIDEOPROJEKT ZU LEOŠ JANÁČEK STREICHQUARTETT 
NR. 1 „KREUTZERSONATE“ (1923)
 
1 Adagio – Con moto
2 Con moto 
3 Con moto – Vivace – Andante
4 Con moto – Adagio – Piu mosso
 
Vogler Quar tett :
Tim Vogler,  Frank Reinecke,  Stefan Fehlandt,  Stephan Forck. 

Aufnahme: 
Ebel-Tonstudiotechnik,  Live Mitschnitt  29.5.2009,  Foyer der 
Kasseler  Sparkasse,  Abschlusskonzer t  der Nordhessischen 
Kinder musiktage.  Video-Mitschnitt :  Offener Kanal ,  Kassel , 
Manuel  Pater. 

Video-Präsentat ion: 
Susanne Minke,  Bernd Sippel ,  Daniela Töbelmann

Video-Clip a ls  Kunstfor m besitzt  e ine für moderne Musikgat-
tungen nahezu tr ivia le Verbreitung.  Für eine Verwendung im 
Bereich Klassik gibt es a l lerdings nur wenige Beispiele.  Insofern 
entsteht durch die Wettbewerbsausschreibung ‚c lass ic-cl ip’  an 
Schüler und Studenten eine experimentel le Ausgangssituat ion, 
die zu eigenwil l igen kreat iven Lösungen einlädt .
 
Janáčeks erstes Streichquar tett  „Kreutzersonate“ bezieht s ich 
mit  seiner hoch emotionalen,  durch abrupte St immungswechsel 
und dissonante Einwürfe wie zer r issen wirkenden Musik auf  die 
existenziel len Konf l ikte,  die in Leo Tolstois  gle ichnamiger No-
vel le um Eifersucht und Mord geschi lder t  werden.
 
Tolstoi  wiederum hatte den Titel  Beethovens le idenschaft l ich-
vir tuoser Viol insonate A-Dur op.  47 entl iehen,  die dem franzö-
sischen Geiger Rodolphe Kreutzer gewidmet ist .  In seiner 1889 
entstandenen Erzählung beschreibt Tolstoi  Musik a ls  subversive 
Kraft ,  die bürgerl iche Lebensfor men ins Wanken geraten lässt .
 
In Margriet de Moors Roman „Kreutzersonate. Eine Liebesgeschich-
te“ (2002) wird schließlich die Geschichte eines durch Selbstmord-
versuch erblindeten Musikkritikers erzählt, der sich in eine junge 
Geigerin verliebt. Dabei kommt Janáčeks Komposition für die emo-
tionale Entwicklung der Personen eine zentrale Rolle zu.
 
Präsentation: Do, Fr, Sa 18:00–19:00 Uhr, Mi, Do, Sa 22:30–23.15 Uhr

Wir danken unseren Kooperat ionspar tnern:
QuArt@kinder musiktage
tool-one.de Production,  Kaufungen
Die Preise wurden gest if tet  von der Kasseler  Sparkasse.

Supporter-Team GmbH Kassel
Friedrich-Ebert-Straße 79
34119  Kassel
Tel: 05 61 / 941 20 66
www.supporter-team.de



Beiträge im Studentenprojekt von:
Benjamin Brix,  Kassel  & Fel ix Ott ,  Berl in / Simon Binnen-
marsch,  Kassel  / Marcel  Klein,  Kassel  / Alexander Mar t inz, 
Wien / Fabian Püschel ,  Kassel  / Beatr ix Schuber t ,  Kassel  / 
Phi l ipp Teister,  Kassel  / Jonas Unger,  Kassel . 
 
Jur y:
Prof.  Joel  Baumann (Kunsthochschule Kassel) ,  Prof.  Stefan 
Forck (Vogler Quar tett) ,  Werner Fri tsch (Ressor t le i ter  Kultur 
der HNA),  Karl  Gabriel  von Karais  (k o n z e r t v e r e i n  k a s s e l ) , 
Susanne Minke (Absolventin der Kunsthochschule Kassel) ,  Dr. 
Dorotheé Rhiemeier (Leiter in des Amtes für Kultur und Denk-
malpf lege der Stadt Kassel)
 
 
Beiträge im Schülerprojekt von:
Základni umélecká skola Pardubice-Polabiny, Pardubice, Tschechien. 
Lehrer in:  Gabriela Nobil isova.
Schüler innen und Schüler :  František Němec, Kateř ina Ko-
vandová,  Eva Kupfová,  Jana Sekerová,  Lucie Labu ťová,  Te-
reza Štveráková,  Lukáš Nobil is,  Karol ína Mádrová,  Denisa 
Šteckerová.

Základni umélecká skola Eduarda Marhuly,  Ostrava,  Tschechien. 
Lehrer :  Vladimir Mraz
Schüler :  Mar t in Skarka,  Ond řej  Unucka,  J i ř i  Otipka,  Luděk Brhel

Wilhelm Leuschner Schule, Niestetal-Heiligenrode, Landkreis Kassel. 
Lehrer in:  Bett ina Köhler.
Schülerinnen und Schüler des Theaterkurses Jahrgangs 9: 
Melissa Alves, Nathalie Aust, Nina Bettenhausen, Esther Colberg, Jannika 
Hofert, Bernhard Höhmann, Nina Kirchner, Hussein Kubeissi, Julia Kul-
le, Luisa Leidebrand, Thorben Nölke, Jaqueline Paul, Mike Pippert, Jessica 
Riehm, Daniel Schwarz, Miriam Stock, Daria Stoppel, Dennis Töpke, 
Viktoria Ullrich, Lucas Vollmann, Jonas Weihsleder, Sarah Zupfer.

Friedrichsgymnasium, Kassel. Lehrer: Bernd Sippel
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9d: Marie Baader, Anna Benner, 
Julia Betzl, Marius Biedebach,Berfe Budak, Alexander Dobhardt, Hagen 
Ebert, Klara Giesler, David Hahn, Jonas Jäger, Louis Koch, Corinna 
Kock, Christian Konermann, Hannah Leschke, Frank Löber, Philipp 
Rakotz, Signe Röcher, Johanna Salecker, Jaqueline Scherer, Alexander 
Schmidt, Annika Schubotz, Charlotte Senn, Kevin Speelmann, Laura 
Wieddekind, Julian Wurm.
 
Lichtenberg-Schule, Gymnasium des Landkreises Kassel, Kassel. 
Lehrerin: Annette Sieben.
Bibliothekswoche Jahrgangsstufe 10: Dario Hermes, Alexander Frisch, 
Marvin Schade, Torben Ahrend, Felix Böhm, Nicolas Regel, Jonas 
Volle, Jonas Israel, Cedric Weber, , Lena Berneburg, Maja Krauß, Tim 
Harborth, Maike Tödtloff, Michelle Meyer, Tobias Linke, Jan-Hendrik 
Erichson, Joshua Utech, Marie Wurscher.
Bibliothekswoche Jahrgangsstufe 11 (außer Konkurrenz): Denis Belan, 
Dominik Arend, Julian Camara, Mathis Wuttke, Isik Ünalmis.
 
Jury:
Bernhard Balkenhol (Kunsthochschule Kassel), Jan Bode (Student, 
Klasse Prof. Melhus, Kunsthochschule Kassel), Christina Deinsberger 
(Schülerin, WG), Prof. Stephan Forck (Vogler Quartett, Musikhoch-
schule Berlin und Stuttgart), Prof. Dr. Frauke Heß (Institut für Musik 
der Universität Kassel), Gabriele Steinbach (Schulverwaltungsamt 
Kassel), Maria João Ventura (Lehrerin, JGS).
 



Nordhessische Kindermusiktage mit dem Vogler Quartett vom 
24.–27. Juni 2009 – zum fünften Mal reist das Vogler Quartett – 

eines der erfolgreichsten international tätigen 
Streichquartette – nach Nordhessen, wo es schon 
sehnsüchtig erwartet wird. Wieder haben Schu-
len aus der Region eigene Projekte entwickelt, 
die gemeinsam geprobt und aufgeführt werden 
sollen, wobei Klassenzimmer und Sporthallen zu 
Konzertsälen werden. Dass dies möglich ist und 

dass gemeinsame künstlerische Arbeit von Profis und Kindern zu 
staunenswerten Resultaten führt, wurde schon in den letzten Jahren 
deutlich. 

Im Mittelpunkt der 5. Nordhessischen Kindermusiktage steht der 
Komponist und Violinvirtuose Louis Spohr, der einen Großteil 
seiner Werke in Kassel komponiert hat. Was wissen wir über diesen 
Menschen? Welche Spuren vom ihm lassen sich auch heute noch in 
Kassel finden? Wie sah damals das Musikleben aus und in welche 
geschichtlichen Zusammenhänge war das Leben dieses bedeutenden 
und liberalen Kasseler Bürgers eingebettet?

Man darf  gespannt sein, welche Antworten 
Schülerinnen und Schüler auf  diese Fragen 
finden werden …

ALLES SPOHR 
ODER WAS? 
ODER:  EINE 
STADT SUCHT 
EINEN GEIGER
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VORSCHAU AUF WEITERE KONZERTE DES 
konzertverein kassel  IN DIESEM JAHR

S A M S TAG ,  2 7.  J U N I ,  2 0 : 0 0  U H R 
E.ON Mitte, Monteverdistraße 2, 34131 Kassel 

Abschlusskonzert der Nordhessischen Kindermusiktage
Joseph Haydn: Streichquartett g-Moll op. 74,3 „Reiterquartett“ 

Robert Schumann: Streichquartett A-Dur op. 41,3 
Louis Spohr: Quartettkonzert a-Moll op. 131

Vogler Quartett, Tim Vogler, Violine; Frank Reinecke, Violine; 
Stefan Fehlandt, Viola; Stephan Forck, Violoncello

Orchester der Musikakademie Kassel unter Hans-Dieter Uhlenbruck

Veranstalter: in Kooperation mit: 

F R EI TAG ,  14 .  DE Z E M BER ,  2 0 : 0 0  U H R 
Alte Brüderkirche, Steinweg, 34121 Kassel

  
Sonic.art Saxophonquartett

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge, BWV 1080
Ruth Felten, Alexander Doroshkevich, Martin Posegga, Annegret Schmiedel

Preisträger und Stipendiaten der Bundesauswahl Junger Künstler. 

Ein Förderprojekt der DEUTSCHEN MUSIKRAT Projekt gGmbH
(LOGO)

Eintritt bei beiden Konzerten 20 €, freie Platzwahl. 
 Schüler/ Studenten: bis 18 Jahre frei, bis 27 Jahre 10 €



I M P R E S S U M

k o n z e r t v e r e i n  k a s s e l  e .  V.
V o r s t a n d :  W. L eh man n,  S .  Schaub,  Dr.  R .  L oren z 

K o n t a k t :  i n fo@ kon zer t vere i n-kasse l .de

B i l d n a c h w e i s :  Tite lbi ld I lona Pol k ,  K asse l :  Spoh rden k ma l au f  dem 
Oper nplatz ,  K asse l  2 0 09 / Foto docu menta-Ha l le ,  S e it l icht t ra k t ,  © Do -
cu menta Gese l l scha f t  mbH / Johan n Fr ied r ich Wi l he l m T heodor Rou x: 
L ou is Spoh r,  Pr ivatbesit z  / Ludw ig Em i l  Gr i m m: Ei n k le i ner  S t u r m-
w i nd i m schönen Won ne Monat 1851 ,  K 167,  © Br üder Gr i m m-Museu m, 
K asse l ,  Gr.  S l g.  Hz.  181  / Ludw ig Em i l  Gr i m m: In der  Oper – L ou is 
Spoh r d i r ig ier t ,  185 0 ,  K 148 ;  © Br üder Gr i m m-Museu m, K asse l ,  Gr.  S l g. 
Hz.  3 49 / Em i l ie  von der  Embde:  L ou is Spoh r a l s  Genera l musi kd i rek-
tor ,  © L ou is Spoh r Museu m u nd A rch iv K asse l  / Ca r l  Hei n r ich A r nold : 
S t re ichqua r tet t ,  © L ou is Spoh r Museu m u nd A rch iv K asse l  / Benja m i n 
Br i x ,  Fe l i x  Ot t :  S t i l l s  aus dem prä m ier ten Beit rag zu c lass ic - c l ip,  2 0 09 
/ Foto Musi ka kadem ie:  Pave l  Waelsch ,  K asse l  / Die Kü nst ler fotos w u r-
den von den Ensembles zu r  Ver f üg u ng geste l l t .

D e s i g n :  A nt je  Hübsch ,  Fran k f u r t  (w w w.ant jehuebsch.de)

konzer t
 verein
kassel

G E F Ö R D E R T  D U R C H

konzer t
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kassel


