






BEETHOVEN · 7. SINFONIE 

,,!ch halte es fiir meine Pflicht, alien den verehrten 
mitwirkenden Gliedern der a,n 8. und 12. Dezem
ber [ 1813 J gegebenen Akademie zwn Besten der 
in der Schlacht bei Hanau invalid gewordenen 
Kaiser/. Osterreichischen und Kgl. Bayerischen 
Kriege,; fiir ihren bei einem so erhabenen Zweck 
dargelegten Eifer zu danken (. . .). Wenn ein Herr 
Schuppanzigh an der Spitze der ersten Violine 
stand und durch seinen feurigen, ausdrucksvollen 
Vortrag das Orchester mil sich fortriss, so scheute 
sich ein Herr Oberkapellmeister Salieri nicht, den 
Takt den T,·ommeln und Kanonaden zu geben; 
Herr Spohr und Hen- Maysede,; jeder durch seine 
Kunst der obersten Leitung wiirdig, wirkten an 
zweiter und drifter Stelle mil ( . . . ). Mir fie/ nur 
damm die Leitung des Ganzen zu, weil die Musik 
von meiner Komposition war; wdre sie von einem 
anderen gewesen, so wurde ich mich ebenso gem 
wie Herr Hummel an die groj3e Trammel geste/lt 
haben, da uns a/le nichts als das reine Gefiihl der 
Vaterlandsliebe und des freudigen Opfers unserer 
Kriifte fur diejenigen, die uns so vie/ geopfert 
haben, e,fiillte." 

M 
it dieser Anzeige im Intelligenzblatt der
Wiener Zeitung bedankte sich Beethoven 

bei den zahlreichen prominenten und unbe
kannten Mitwirkenden bei der gro13en patrioti
schen Benefizveranstaltung, in der seine 7. Sin
fonie uraufgefiihrt wurde und deren Programm 
beziehungsreich auch die ,,Schlacht-Sinfonie" 
zum Ruhme Wellingtons, des Siegers von Vit
toria (im Schaffen Beethovens allerdings kein 
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Ruhmesblatt) enthielt. Die historische Situation 
- die ,,Volkerschlacht bei Leipzig" zwei Monate
zuvor war allen noch in lebhafter Erinnerung -
konnte dazu beigetragen haben, dass die
,,Siebte" dem Wiener Publikum wie eine trium
phale Musik erschien. So ist sie denn auch von
Kommentatoren gemeinsam mil der ,,Schlacht
Sinfonie" als ,,zusammengehoriges Paar, 
als Einheit von Kampf und Sieg" (Dietmar
Holland) gedeutet warden. Dariiber wird
allerdings verkannt, dass ihre Entstehung in die
Jahre 1811-12 fie!, das hei13t in die Zeit der
gr613ten Machtentfaltung Napoleons, und es ist
au13erst zweifelhaft, dass ,,die Vorwegnahme des 
Sieges i.iber den Tyrannen" als Idee dieser Sin
fonie angenommen werden konnte. Uberhaupt
sind die Spekulationen i.iber den Sinn dieses
Werkes so breit gefachert wie bei keiner ande
ren Sinfonie Beethovens. Man deutete sie als 
landliches Hochzeitsfest (Hector Berlioz), 
als ritterliches Festspiel (Ludwig Noh!), als 
Maskentreiben (Alexander Ulibischeff) und 
als musikalische Umsetzung von Szenen aus 
Goethes Wilhelm Meister - I. Mignons Tanz, II. 
Requiem fiir Mignon, Ill. Philines Tanz, W. Fest
gelage - (Arnold Schering). Arn bekanntesten 
ist Richard Wagners Charakterisierung als 
,,Apotheose des Tanzes". Mit ihrer eher 
abstrakten Formulierung kommt sie seiner 
Wesensbestimmung schon etwas naher, denn 
mit dem Begriff des Tanzes verbindet sich das 
wesentliche Agens der Sinfonie: es ist der
Rhythmus. Das normalerweise bei sinfonischer
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Musik als vorherrschend erwartete melodische 
Element tritt bis auf wenige Episoden ganz 
hinter das rhythmische Geschehen zuriick. 

Nach einer ausgedehnten Phase der vorbe
reitenden Entwicklung beginnt das Vivace mit 
vier rein rhythmischen Takten, deren eindring
liches daktylisches Motiv das folgende Satz
geschehen weitgehend beherrscht. Der fiir die 
sinfonische Gesamtform charakteristische 
Gegenpol der Stimmung, der langsame Satz, 
ist milder TempobezeichnungAllegretto dem 
schnellen Zeitmal3 beachtlich nahe geriickt. 
Auch dieser Satz hat ein striktes rhythmisches 
Geriist, entfaltet dabei aber eine stark emotio
nale Wirkung, weshalb er zu den beliebtesten 
Sinfonie-Siitzen Beethovens ziihlt. Er wurde 
bei den ersten Auffiihrungen des Werkes vom 
Wiener Publikum stets ,,da capo" verlangt, was 
Beethoven als ,,Leiter des Ganzen" freundlich 
gewiihrte. (Diese Art ,,Szenapplaus" ist keines
wegs als Mangel an Stilgefiihl zu werten; es 
geh6rte zu Beethovens Zeit zur Konvention, 
jedes einzelne Stiick durch Applaus zu wiirdi
gen. Ein Satz, nach dem nicht geklatscht wurde, 
war als Komposition durchgefallen ). Das feier
lich schreitende T hema, in dem Zeitgenossen 
einen 6sterreichischen Wallfahrergesang erken
nen wollten, erklingt zuniichst im tiefen Strei
cherre.gister und wird im Verlauf sukzessiv von 
den oberen Stimmgruppen iibernommen. Der 
Tonsatz entfaltet sich so, iihnlich wie bei einer 
Fugenexposition, mit jedem neuen T hemen
einsatz zu einem dichten Gewebe von Gegen-
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stimmen. Eine dieser Nebenstimmen zieht 
durch ihre Sanglichkeit die Aufmerksamkeit 
auf sich und iibernimmt damit die thematische 
Fiihrung. Die Einsiitze tiirmen sich, Schicht 
um Schicht anschwellend, zu einer miichtigen 
Klangarchitektur auf, an die sich eine lyrische 
Blaser-Episode anschliel3t. Nach diesem apolli
nischen Moment der Kontemplation dominiert 
in den folgenden Siitzen, einem fiinfteiligen 
Scherzo und einem ziindenden Allegro con brio 
(man wird hier erinnert an das feurige Spiel des 
in Beethovens Danksagung angesprochenen 
Ignaz Schuppanzigh) wieder das dionysische 
rhythmische Element. Der letzte Satz der 
A-Dur-Sinfonie ist keineswegs ein alles iiber
h6hendes Schlussbild, keine Apotheose wie 
andere sinfonische Finalsiitze Beethovens. Man 
kann eher sagen, dass er hier auf den klassi
schen Kehraus-Typ, den iibermiitigen Schluss
tanz zuriickgegriffen hat, der sich in diesem Fall 
allerdings zum alles mit sich reil3enden Taumel 
steigert. Von ,,Chaos" oder ,,formloser Urkraft" 
(Hans Mersmann) zu reden ist dennoch iiber
triebe�, denn das Ganze bleibt immer gebun
den durch das Ordnungsprinzip des klassischen
Viertaktgruppen-Systems.
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BEETHOVEN · 8. SINFONIE 

W
ie die c-Moll-Sinfonie und die Pastorale
sind auch die siebte und die achte Sinfo

nie aufgrund ihrer gemeinsamen Entstehungs
zeit Geschwister und genau wie ihre Vorganger 
beide von ausgepragter Gegensatzlichkeit. 
Kann man die ,,Siebte" als ekstatisch aufschau
menden Temperamentsausbruch empfinden, 
so erscheint die ,,Achte" mit ihrem hinter
griindigen Humor eher als intellektuell und 
kiihl distanziert. Im sinfonischen Genre kann 
Humor nicht gleichgesetzt werden mit blof3em 
Jux, wie etwa in Mozarts ,,Musikalischem 
Spaf3" mil seinen falschen Noten, verpatzten 
Einsatzen und ostentativ verstiegenen Passagen. 
Sinfonischer Humor auf3ert sich subtiler: im 
Eintritt des viillig U nerwarteten, in schroffen 
Kontrasten, in Briichen und Unterbrechungen. 
Solche Erscheinungen sind in Beethovens 
Musik im einzelnen durchaus vertraute Stil
mittel, hier werden sie zum allgegenwartigen 
Prinzip. 
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In beiden Sinfonien erschiene, ihrer Grund
stimmung gema/3, ein tiefgriindiger Adagio-Satz 
als unangemessen. In der ,,Siebten" suchte 
Beethoven durch den Austausch der Tempo
bezeichnung von Andante durch Allegretto ein 
breites, gefiihlsbetontes Zeitma/3 und damit 
auch pathetischen Ausdruck zu vermeiden; die 
,,Achte" riickt den Satzcharakter als Allegretto 
sche1zando unmittelbar in die Nahe des scherz
haften, geistvollen Spiels. Die schlichte Dr_ei
T iine-Melodik mit dem harmonischen Hinter
grund einer tickenden Blaserbegleitung ]asst 
an ein mechanisches Musikwerk denken. Der 
bekannte, daraus abgeleitete Scherzkanon iiber 
den ,,grof3en Metronom Maize]" ist zwar kein 
,,echter Beethoven", aber immerhin von dessen 
zeitweiligem Adlatus Anton Schindler stilecht 
unterschoben worden. 

Da der zweite Satz, der ja den Typus des 
langsamen Satzes reprasentiert, hier gleichsam 
im Charakter zum Scherzo tendiert, hat 
Beethoven den dritten als Tempo di Menuetto 
deutlich davon abgesetzt. Er bildet in seiner 
klar gegliederten, ohne ,,Stiirfaktoren" verlau
fenden periodischen Anlage eine Ruhezone, 
die mil einem von Hiirnern und Klarinetten 
bestimmten bukolischen Trio ein wenig an das 
,,Erwachen heiterer Empfindungen bei der 
Ankunft auf dem Lande" denken lasst. 
Dagegen wird im Allegro vivace der echte 
Scherzo-Charakter manifest mit insistierender, 
repetitiver Motivik, hiipfender Rhythmik, 
schwirrenden Mittelstimmen und einer Moto-
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rik, bei der zuweilen das Getriebe ausgekuppelt 
scheint und nur noch Fagott und Pauke den 
Zweitakter im Leerlauf halten. In der Dynamik 
beriihren sich die Extreme, in ihrer Wirkung 
sind sie aber doch mit kluger Okonomie einge
setzt: An einigen Stellen geht Beethoven bis ins 
quasi unhorbare dreifache ppp zuriick, um dann 
mit einemfortissimo-Schreckschuss den Ablauf 
kurz in Verwirrung zu bringen, bevor die Stretta 
mh einem nicht enden wollenden kadenzieren
den Dominant-Tonika-Wechsel doch endlich 
den Schluss bestatigt. 

Fiir Beethovens achte Sinfonie kann, 
ahnlich wie fiir die ,,Siebte", das Resiimee von 
Martin Hermann Schmid gelten: Sie ,,spielt als 
ein brillant geistvolles Werk mit alien musikali
schen Moglichkeiten ( ... ) die aber keine 
losgelosten Effekte bedeuten, sondern in einem 
durchdachten Gestaltungsplan eingebunden 
bleiben". 

Emil Platen 
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KOLNER KAMMERORCHESTER 
Helmut Miiller-Briihl 

I
n den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts fiihrte die !dee einer werkgerechten In

terpretation alterer Musik zur Griindung einer 
ganzen Reihe von Kammerorchestern. In Koln 
war es Hermann Abendroth, der Mitglieder des 
Giirzenichorchesters und Lehrer des stadtischen 
Konservatoriums zum Musizieren in einer Kam
merorchesterbesetzung anregte, die sich 1923 
den Namen Koiner Kammerorchester gab. 

Die ersten dokumentierten Konzerte dieser 
Formation fanden unter der Leitung von Her
mann Abendroth und Otto Klemperer im Rah
men des neugegriindeten Rheinischen Kammer
musikfestes jeweils im Mai der Jahre 1921-25 in 
Koln und im Musiksaal des Briihler Schlosses 
statt. Als Abendroth Anfang der dreilliger Jahre 
Koln verlassen mul3te, iibernahm sein Schuler 
Erich Kraack das Ensemble und verlegte seinen 
Standort nach Leverkusen. Dort konnte er in den 
Kasino-Konzerten der Bayer AG besonders nach 
dem Krieg den guten Ruf des Orchesters festigen 
und ihm durch die Zusammenarbeit mit bedeu
tenden Solisten iiberregionale Bedeutung ver
schaffen. 

1964 iibergab Erich Kraack die Leitung des 
Koiner Kammerorchesters an Helmut Miiller
Briihl. Dieser eroffnete dem Ensemble als Haus
orchester der Briihler Schlol3konzerte eine neue 
Wirkungsstatte. 

Durch Studien der Philosophie, katholischen 
Theologie sowie Kunst- und Musikwissenschaften 
hatte sich Helmut Miiller-Briihl umfassende 
theoretische Grundlagen fiir die Interpretation 
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barocker und klassischer Musik erworben, die er 
durch friihe Dirigierpraxis und Violinkurse bei 
seinem Mentor Wolfgang Schneiderhan erganzte. 

Mit dem gro13en Pianisten Wilhelm Kempff 
startete das Koiner Kammerorchester unter 
der kiinstlerischen Leitung von Helmut Miiller
Briihl im Herbst 1964 zu einer vielbeachteten 
Gastspielreise in die Schweiz, die den Auftakt fiir 
die Zusammenarbeit mil zahlreichen internatio
nalen Solisten bildete. 

Bei vielen Gastspielen in Europa, Nord- und 
Siidamerika, Asien und bei internationalen Fest
spielen hat das Orchester unter der Leitung von 
Helmut Miiller-Briihl eindrucksvolle Erfolge ge
feiert. Ober 200 Schallplatten-/CD-Aufnahmen, 
Rundfunk- und Fernsehproduktionen 
dokumentieren ein Repertoire von mehr als 500 
Meisterwerken und unbekannten Kostbarkeiten. 
Seit 1995 sind Orchester und Dirigent dem welt
weit prasenten CD-Label Naxos durch ein stan
dig wachsendes Repertoire barocker und klassi
scher Meisierwerke verbunden. 

Zwei Besonderheiten haben die Geschichte 
des Koiner Kammerorchesters in den letzten bei
den Jahrzehnten gepragt: Von 1976 bis 1986 mu
sizierte das Ensemble unter dem Namen Capella 
Clementina ausschliel3lich auf historischen 
Instrumenten. Mil zahlreichen Konzerten, 
Opern- und Oratorienauffiihrungen hat Helmut 
Miiller-Briihl in den siebziger und achtziger Jah
ren mil der Capella Clementina Mal3stabe fiir die 
historische Auffiihrungspraxis und die Wieder
belebung barocken Musiktheaters gesetzt. 
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Die dabei gewonnenen Erfahrungen setzen 
 Helmut Miiller-Briihl und sein Ensemble seit 

1987 auf modernem Instrumentarium um. So ist 
das Ensemble heute eines der wenigen, das nach 
den Prinzipien der historischen Auffiihrungs
praxis auf traditionellen lnstrumenten spiel! und 
durch die Verkniipfung authentischer Spielweise 
mit den Erfordernissen moderner Konzertsale 
eine besondere Stellung unter den modernen 
Kammerorchestern einnimmt. 

Seit 1988 unterhalt das Ensemble die Kon
zertreihe DAS MEISTERWERK, die mit iiber 
3.000 Abonnenten eine der erfolgreichsten Koiner 
Yeranstaltungsreihen ist. Der groBe Publikumser
folg beruht sowohl auf der vitalen, intensiven 
Werkdeutung Miiller-Briihls als auch auf einem 
klaren Programmkonzept, das bekannte und neu 
zu entdeckende Meisterwerke aus Barock und 
Klassik in musikalisch aufschluBreicher Kombina
tion vorstellt. Seit 1995 fiihrt das Orchester DAS 
MEI�TERWERK auch im Theatre des Champs
Elysees Paris durch und eroffnete 1997 den glei
chen Zyklus im Prinzregententheater Miinchen. 

Seit Jahren isl dem Koiner Kammerorchester 
die Priisentation junger begabter Nachwuchsmu
siker im Ensemble und als Solisten ein ganz 
besonderes Anliegen. Viele heute beriihmte Soli
sten haben ihre ersten Erfolge an der Seite des 
Koiner Kammerorchesters unter der Leitung von 
Helmut Miiller-Briihl gefeiert. 

AnliiBlich des Bach-Jahres hat das Ensemble 
um Helmut Miiller-Briihl die Neueinspielung 
des vollstiindigen Orchesterwerkes von Johann 
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Sebastian Bach vorgelegt, die erstmals alle 35 
Konzerte und Suiten der Gattung Orchesterwerke 
in den iiberlieferten Originalfassungen, den vom 
Komponisten selbst vorgenommenen Transkrip
tionen und neueren Rekonstruktionen verlorener 
Urformen auf CD versammelt. 

Im Januar 2001 wurde die Einspielung des 
Koiner Kammerorchesters der 3 Darmstadter 
Ouverturen von Telemann mit dem Cannes 
Classical Award 2001 in der Sparte 
Orchestermusik des 18. Jahrhunderts aus
gezeichnet. 

Im Jahr 2003 konnte das Koiner Kam
merorchester auf sein 80-jiihriges Bestehen 
zuriickblicken, davon 40 Jahre unter der kiinst
lerischen Leitung von Helmut Miiller-Briihl. 

Mit der 7. und 8. Sinfonie steht der 2003 
begonnene Beethovenzyklus der Gesamtein
spielung aller Sinfonien mil dem Koiner Kam
merorchester unter der Lei tung von Helmut 
Miiller-Briihl unmittelbar vor dem AbschluB. 
Die letzte, 9. Sinfonie, erscheint im ersten 
Halbjahf 2008. 
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KOLNER KAMMERORCHESTER 
Helmut Miiller-Briihl 

Violine I 
Florian Geldsetzer, Konzertmeister 
Irmgard Zavelberg 
Alina-Luciana Armonas 
Bastian Christopeit 
Mark Schimmelmann 
Lucas Barr 
Ken Schumann 
Matthias Bruns 

Violine II 
Albert Runde! 
Dorothee Ragg 
Susanne Siller 
Nadine Aguigah 
Christian Friedrich 
Reiko Sudo 

Viola 
Makoto Sudo 
Bodo Friedrich 
Dagmar Ondracek 
Valentin Alexandru 
Dana Bala-Ciolanescu 

Violoncello 
Gerhard Anders 
Edvardas Armonas 
Mikko Susitaival 
Daniela Bock 

Kontrabass 
Konstantin Krell 
Thomas Falke 
Norbert Imdahl 
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Fliite 
Ingo Nelken 
Valentin Weichert 

Oboe 
Christian Hommel 
Jung-Huyn Cho 

Klarinette 
Thorsten Johanns (Solo Nr.8) 

Nicole Spuhler (Solo N1:7) 
Tim Kieselhofer 

Fagott 
Martin Kevenhorster 
Vladimir Stoyanov 

Horn 
Gesa Johanns 
Ina Bijsma (Nr.8) 

Milen Boubbov (N,: 7) 

Trompete 
J iirgen Schild 
Heiko Wahl 

Pauke 
Dirk Offelder (Nr. 7) 
Norbert Pflanzer (Nr.8) 
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