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aus Unterhaltungsblättern und gelehrten Zeitschriften, welche  in Wien in der 
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienenen sind, zur Aufgabe gestellt. Dies  erfolgt 
in Form einer nach Themenbereichen gegliederten kritischen Bestandsaufnahme. 
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böhmischen Ländern und deren kulturelle Verbindung mit Wien. Der vorliegende 
Teil III erschließt den Themenbereich „Kunst“ (Musik / Bildende Künste / 
Darstellende Künste).

Aus einer Rezension zu Teil I:

„Ce livre s‘adresse aussi à des lecteurs intéressés par les Pays tchèches et les trans-
ferts culturels opérés entre ces pays et la capitale de l’Empire autrichien, entre aires 
 culturelles tchécophone et germanophone, par l’histoire des représentations et des 
identités collectives.“

Afts 1 (2013), S. 3
Hélène Leclerc (Toulouse)

Aus einer Rezension von Teil II:

„Das rezensierte Buch ruft auch einige für die nicht nur tschechische Kultur- und 
Literaturgeschichte unangenehme Fakten ins Gedächtnis: Es erinnert an die 
Tatsache, dass im Disput über die tschechische Erneuerung, aber auch über das 
 ganze Kulturleben in den böhmischen Ländern der Vormärzzeit die Stimmen ,der 
Anderen‘ (Rezensenten und Publizisten aus der Hauptstadt der Monarchie) konse-
quent (mit wenigen Ausnahmen) nicht berücksichtigt wurden. (…). 
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VorWort

ich möchte hier auf  das in den Vorworten zu dem ersten und zu 
dem zweiten band der Böhmischen Länder in den Wiener Zeitschrif-
ten des Vormärz Gesagte verweisen und im Zusammenhang mit den 
in diesem dritten band behandelten themen: Musik, bildende Kün-
ste und darstellende Künste (theater), einige frühere beobachtun-
gen ergänzen und vornehmlich auf  solche Aspekte aufmerksam 
machen, die für eine kulturwissenschaftliche perspektive fruchtbar 
gemacht werden könnten. Zugleich möchte ich dadurch die überge-
ordnete relevanz der hier versammelten texte (berichte, rezen-
sionen oder bekanntmachungen, die die unterschiedlichen bereiche 
betreffen) hervorheben. 

Geht man von solchen Gesichtspunkten aus, könnte man drei 
übergreifende Grundtendenzen ausmachen, die das Gros der hier 
präsentierten textsorten dominieren. 

erstens ist es v.a. die seit der Gründung des österreichischen 
Kaisertums im Jahre 1804 vorherrschende Gesamtstaatsidee, die 
auf  die einheit des heterogenen Vielvölkerstaates zielte und vor-
nehmlich in der Dynastie den Garanten für den politischen und 
kulturellen Zusammenhalt erblickte. in diesem sinne betrachten 
auch die Autoren der hier aufbereiteten texte die sprachlich-kultu-
rell pluralistische Monarchie als eine einheit und untermauern die-
se z.b. mit dem hinweis auf  die errichtung von Denkmälern zu 
ehren von Mitgliedern des Kaiserhauses. Die Gesamtstaatsidee war 
freilich nicht nur ein imaginärer „habsburgischer Mythos“ (claudio 
Magris), sondern gleichermaßen auch ein wohldurchdachtes realpo-
litisches instrumentarium gegenüber den phänomenen von akzel-
lerierten zentrifugalen subregionalen, d.h. nationalen Ausdifferen-
zierungstendenzen, phänomenen also, die für das „lange neunzehn-
te Jahrhundert“ kennzeichnend waren und bis in das 20. Jahrhun-
dert andauern sollten. es ist daher verständlich, dass die Gesamt-
staatsidee bis zum ende der Monarchie zu einer offiziösen staats-
ideologie avancierte, die z.b. in den für den universitären unterricht 
verfassten Reichsgeschichten oder im Kronprinzenwerk Die Öster-
reichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild propagiert, jedoch 
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bald auch von zahlreichen intellektuellen und schriftstellern, die 
keineswegs aus einer nationalen perspektive agierten, verfremdet 
bzw. ironisch hinterfragt wurde, wie z.b. von robert Musil, Jaroslav 
hašek, franz Kafka oder auch von Joseph roth. so weisen bei-
spielsweise manche elemente in Kafkas erzählung Beim Bau der 
chinesischen Mauer zweifelsohne auf  die real erlebte fragile Vielvöl-
kermonarchie der habsburger hin, die sich als eine folie hinter der 
beschreibung des brüchigen chinesischen Kaiserreichs verbirgt: 
„Nun gehört“, meint der erzähler, „zu unsern allerundeutlichsten 
Einrichtungen jedenfalls das Kaisertum. […] in der Hofgesellschaft 
besteht darüber einige Klarheit, wiewohl auch diese eher scheinbar als 
wirklich ist; auch die Lehrer des Staatsrechtes und der Geschichte an 
den hohen Schulen geben vor über diese Dinge genau unterrichtet zu 
sein und diese Kenntnis den Studenten weitervermitteln zu können; je 
tiefer man zu den untern Schulen hinabsteigt desto mehr schwinden 
begreiflicher Weise die Zweifel am eigenen Wissen und Halbbildung 
wogt berghoch […]. Gerade über das Kaisertum aber sollte man meiner 
Meinung nach zuerst das Volk befragen, da doch das Kaisertum seine 
letzten Stützen dort hat.“1 im Konkreten beinhalten zahlreiche der in 
diesem bande vermittelten texte, aus der perspektive des dynasti-
schen Zentrums, einerseits ein mit großem interesse gepaartes Ver-
ständnis für kulturelle unterschiede, andererseits eine unverhohle-
ne freude über kulturelle fortschritte, d.h. über die erfolge einer 
„Kulturmission“, hinter der sich freilich zuweilen eine typische ko-
loniale Attitüde des Zentrums der peripherie gegenüber verbergen 
mag. 

Zweitens berichten zahlreiche rezensenten, zur Zeit des Vor-
märz, noch ohne nationalistische prätentionen bzw. Aversionen, 
über konkrete kulturelle Aktivitäten im rahmen der sogenannten 
tschechischen „nationalen Wiedergeburt“. neben der freude über 
die zunehmende pflege tschechischer folklorer Musik, wie der   
polka, die, wie  z.b. 1844 berichtet wird, „in der Stadt Elbekosteletz, 
drei Stunden von Prag, […] zum ersten Male öffentlich getanzt [wur-

 1 franz Kafka, beim bau der chinesischen Mauer [februar/März 1917], in: 
franz Kafka, schriften und tagebücher. Kritische Ausgabe. herausgege-
ben von Jürgen born u.a. nachgelassene schriften und fragmente i. 
 herausgegeben von Malcolm pasley, frankfurt am Main: fischer 2002,  
S. 337−357, hier S. 349. 
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de]“ (s. 8)2 oder über die Auftritte tschechischer Musiker, wie  Joseph 
Labitzky, dem „Strauß an der Moldau“ (s. 92), einem international 
bekannten und gefeierten Dirigenten und Komponisten, stehen 
noch zahlreichere positive berichte über die bemühungen und die 
erfolge der implementierung eines tschechischen (tschechischspra-
chigen) theaters, v.a. in prag, zur seite. relativ ausführlich wird 
über die initiative von Anton (Antonín) Veith berichtet, der bei 
seinem Schloss in Liboch (Libĕchov) nach dem Vorbild der Regens-
burger Walhalla eine „Halle der großen Männer Böhmens“ (s. 313), 
ein „böhmisches National-Denkmal“, ein „patriotisches Nationaldenk-
mal“ (s. 314) errichten wollte. Veith beauftragte dafür zunächst den 
Münchener bildhauer schwanthaler mit der „Ausführung bedeuten-
der Reihen von Statuen (von Premysl bis Kaiser Rudoph II. reichend) 
[…]. Premysl Ottokar II., eine wahrhaft königliche Gestalt in voller, 
reicher Rüstung, Georg von Podebrad, tathkräftig im blühenden Man-
nesalter dargestellt, und die reizende und doch würdevolle Königin 
Elisabeth. Alle drei sind porträtähnlich […] und voll Charakter. Mit 
ihnen wird wahrscheinlich in der Ausführung der Anfang gemacht; 
zwei ungemein schöne, bereits vollendete Modelle: Huß und Zizka blei-
ben vorerst einer späteren Zeit vorbehalten.“ (s. 314). Wir wissen, dass 
das Landgut Veiths „Sitz eines patriotischen Kreises von Wissen-
schaftlern und Künstlern [war], die unter dem Einfluß Josef  Dobrovský’s 
standen“,3 unter denen sich die Größen der „tschechischen er-
weckung“, u.a. f. palacký, J. Jungmann und f. L. rieger befanden, 
was Veith zuweilen den Vorwurf  einbrachte, ein „ultrapatriot“ 
(d.h. tschechischer nationalist) zu sein. Jedoch kein Geringerer als 
der philosoph bernard bolzano, der ebenfalls in Liboch verkehrte, 
nahm Veith vor solchen Anschuldigungen in schutz: „Herr A. Veith, 
soviel ich ihn bisher kennengelernt habe, gehört nichts weniger als zu 
den Ultrapatrioten, vielmehr scheint er mir einer derjenigen zu sein, 
welchen das Treiben dieser Menschen ohngefähr so wie mir Ekel 

 2 Die polka wurde ab 1839 in Wien heimisch und diente der repräsentation 
für die Wiener slawen unterschiedlicher Volkszugehörigkeit. sie wurde zu 
einem beliebten tanz nicht nur der Wiener slawenbälle. Vgl. Moritz csáky, 
Das Gedächtnis der städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die 
 urbanen Milieus in Zentraleuropa, Wien-Köln-Weimar: böhlau 2010,  
S. 143−144. 

 3 hugo rokyta, Die böhmischen Länder. handbuch der Denkmäler und 
Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den böhmischen Län-
dern, salzburg: st. peter 1970, s. 165. 
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verursacht.“4 in der tat handelt es sich hier, im Kontext der „natio-
nalen Wiedergeburt“, um den bewussten rekurs auf  ein nicht nur 
ausschließlich tschechisches, sondern auf  ein multipolares Gedächt-
nis, an dem sich erinnerungen in böhmen ausrichten sollten. unter 
den persönlichkeiten, denen ein Denkmal gesetzt werden sollte, 
befand sich ja beispielsweise auch der habsburger rudolph ii., und 
zu gleicher Zeit, „wenn die Statuen der czechischen Koriphäen von 
tüchtiger Meisterhand ausgeführt, der späteren Nachwelt übergeben 
werden“, würden, so ein berichterstatter, „sich in der kurzen Zweit 
von drei Jahren drei Monumente erheben: das des Kaisers Carl, Kaiser 
Franz und das nach einem Beschluss der böhmischen Stände zu errich-
tende Denkmal ihres General-Capitäns Erzherzog Carl“ (S. 315−316). 
Das bedeutet zunächst, dass das Gedächtnis sich hier nicht nur auf  
tschechische „nationale“ persönlichkeiten bezieht, sondern dass es 
das ineinandergreifen unterschiedlicher, z.t. widersprüchlicher er-
innerungsweisen zulässt. solche offenen positionen bestätigen ex-
plizit die anerkennenden, positiven berichterstattungen über das 
unternehmen Veiths aus der perspektive des Zentrums. Ganz im 
unterschied zu der sich doch wesentlich veränderten situation ein 
gutes halbes Jahrhundert später, als Differenzen, heterogenitäten 
und widersprüchliche erinnerungsweisen im nationalen narrativ 
keinen platz mehr fanden und sich auszuschließen schienen. Als 
hugo von hofmannsthal 1915 den plan fasste, einen band mit 
beschrifteten erinnerungsorten der Monarchie unter dem titel Eh-
renstätten Oesterreichs herauszugeben, verwahrte sich der prager 
schriftsteller Jaroslav Kvapíl gegen ein solches unterfangen, indem 
er auf  die unüberbrückbaren Differenzen aufmerksam machte, die 
zwischen einem tschechischen und einem – im sinne hofmannsthals 
– gesamtstaatlichen „österreichischen“ Gedächtnis bestehen wür-
den: „[…] Es sind da eben grundsätzliche Unterschiede. Was für uns 
Böhmen in unserer Geschichte ruhmvoll und teuer erscheint, passt 
manchmal sehr wenig in einen gut österreichischen Rahmen, und Öster-
reich möchte sich wieder mit manchen Sachen aus unserer Geschichte 
rühmen, die uns bedauernswert und plagvoll erscheinen. Am Prager 

 4 bernard bolzano  an Michael Josef  fesl (1.9.1843), in: eduard Winter 
(hrsg.), Wissenschaft und religion im Vormärz. Der briefwechsel bernard 
Bolzanos mit Michael Josef  Fesl 1822−1848, Berlin: Akademie-Verlag 
1965, s. 331. Vgl. dazu auch eduard Winter, bernard bolzano und sein 
Kreis. Dargestellt mit erstmaliger heranziehung der nachlässe bolzanos 
und seiner Freunde, Leipzig: Jakob Hegner 1933, S. 203, S. 240−241.
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altstädter Ringplatz steht eine Siegessäule, von Österreich als ein Wahr-
zeichen des Sieges am Weissen Berge (1620) erbaut: an diesem ehr-
würdigen Platze schlachtete Österreich (1621) die Blüte unserer Nation 
und unterdrückte unsere politische Selbständigkeit Hand in Hand mit 
der katholischen Kirche: das ist wahrlich eine ‚Ehrenstätte Österreichs‘ 
− aber für uns das Qualvollste, was wir in unserer Vergangenheit ha-
ben. Bei Taus, bei Aussig, bei Vítkov wurden die Deutschen im Dienste 
des Katholizismus von Žižka geschlagen − für unsere Geschichte lauter 
Ehrenstätten, aber kann man sie in einer gut österreichischen Publika-
tion als solche bezeichnen? Wir wollen uns nicht täuschen: Österreichs 
Erfolge waren sehr selten unser Glück, und unser Ruhm hat selten 
Österreich erfreut.“5 Was aus dieser replik Kvapís folgt, bezieht sich 
zwar zunächst unmittelbar auf  die Verfestigung unterschiedlicher, 
unversöhnlicher nationaler narrative zu beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts, die, wie den berichten und rezensionen dieses ban-
des zu entnehmen ist, sich im Vormärz noch nicht in dieser Art 
verfestigt hatten. Andererseits führt sie prinzipiell zu der allgemein 
gültigen erkenntnis – und auch dies lässt sich den berichten ent-
nehmen −, dass Erinnerungen stets mehrdeutig sind und dass es 
gilt, solche Mehrdeutigkeit nicht nur wahrzunehmen, um dann wo-
möglich zu versuchen, sie harmonisch einzuebnen oder zu eliminie-
ren, sondern dass es gilt, mit solchen Differenzen bewusst zu leben, 
d.h. gegensätzliche, widersprüchliche erinnerungen, in einem posi-
tiven sinne, zu akzeptieren und gelten zu lassen. eine einsicht, die 
nicht nur für das historische böhmen, sondern für das „mehrspra-
chige“ europa bzw. für eine globalisierte, jedoch immer heteroge-
nere situation in der Gegenwart von relevanz sein dürfte. 

Drittens folgt daraus, dass Kultur insgesamt als eine von „Gren-
zen“ durchzogene „semiosphäre“ (Jurij Lotman) begriffen werden 
kann. solche Grenzen wurden im Vormärz auch in böhmen wahr-
genommen, jedoch nicht als unüberbrückbar empfunden. nun ist 
es der Grenze als einem wichtigen, kulturellen prozessen inhären-

 5 Hermann Bahr − Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente, herausgege-
ben von Kurt ifkovits, unter Mitarbeit von hana blahová, bern u.a.: peter 
Lang 2007, S. 169−170. Kurt Ifkovits, „Nur noch Deutsche!“ oder „slawi-
sches West-reich“. hermann bahrs Kriegspublizistik in den Jahren 
1914/15, in: Johannes feichtinger, peter stachel (hrsg.), Das Gewebe der 
Kultur. Kulturwissenschaftliche Analysen zur Geschichte und identität 
österreichs in der Moderne, innsbruck-Wien-München: studienVerlag 
2001, s. 231. 



tem topos eigen, dass sie nicht nur eine trennung markiert, son-
dern dass ihr zugleich die funktion zu eigen ist, zu verbinden bzw. 
Differenzen zu überbrücken. „Der Begriff  der Grenze“, so Lotman, 
„ist ambivalent: Einerseits trennt sie, andererseits verbindet sie. Eine 
Grenze grenzt immer an etwas und gehört folglich gleichzeitig zu beiden 
benachbarten Kulturen, zu beiden aneinandergrenzenden Semiosphä-
ren. Die Grenze ist immer zwei- oder mehrsprachig.“6 Grenzen können 
folglich als schnittstellen unterschiedlicher, sich konkurrierender 
und zugleich überlappender kultureller Kommunikationsräume an-
gesehen werden, sie werden in zahlreichen beschreibungen dieses 
bandes sichtbar, so z.b. in den berichten über die Verschränkung 
unterschiedlicher  folklorer elemente v.a. in der unterhaltungsmu-
sik, über die errichtung von Denkmälern für persönlichkeiten aus 
unterschiedlichen sozial-kulturellen Kontexten in ein und demsel-
ben öffentlichen raum, oder über das in einem wörtlichen und 
übertragenen sinne „mehrsprachige“ prager theater im Vormärz, 
wenn deutsche oder italienische opern von tschechischen sängern 
dargeboten werden (S. 359−360) oder wenn die Forderung erhoben 
wird (1845), diesen opern nur mehr tschechische texte zu unterle-
gen (s. 397), bis zu den tschechischsprachigen Darbietungen von 
stücken von raimund, nestroy oder shakespeare (s. 369, s. 374, 
s. 379). Aus der perspektive einer postkolonialen theorie könnte 
man die Grenze folglich auch als einen dynamischen Zwischenraum, 
im sinne homi K. bhabhas als jenen „Dritten raum“ bezeichnen, 
in welchem Differenzen aufeinandertreffen, in einem kontinuierli-
chen translatorischen prozess ausgehandelt werden und ineinander 
übergehen, jedoch keineswegs sich völlig beseitigen lassen und da-
her stets sichtbar bleiben. Grenze also als ein „Dritter raum“, 
durch den die „Auffassung von der historischen Identität von Kultur 
als einer homogenisierenden, vereinheitlichenden Kraft, die aus der 
originären Vergangenheit ihre Authentizität bezieht und in der natio-
nalen Tradition des Volkes am Leben gehalten wurde, sehr zu Recht in 
Frage“ gestellt werden muss.7 

Moritz csáky

 6 Jurij M. Lotman, Die innenwelt des Denkens. eine semiotische theorie der 
Kultur, frankfurt am Main: suhrkamp 2010, s. 182. 

 7 homi K. bhabha, Die Verortung von Kultur. Mit einem Vorwort von 
 elisabeth bronfen, tübingen: stauffenburg 2000 (2011), s. 56.
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AusGAnGsLAGe

Die vorliegende publikation ist der dritte teil des fünften ban-
des der reihe „slavica in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 
des Vormärz“ mit dem titel: Die böhmischen Länder in den Wiener 
Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805 – 1848). Tschechi-
sche nationale Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von Böhmen, 
Mähren und Schlesien – Kulturelle Beziehungen zu Wien. Die reihe 
erscheint am institut für Kulturwissenschaften und theaterge-
schichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften (öAW). 
unter der projektleitung von günthEr WytrzEns (†), damals ob-
mann der Kommission für Literaturwissenschaft der öAW, wurde 
1982 mit der erfassung der Slavica in den Wiener gelehrten Zeit-
schriften und unterhaltungsblättern des Vormärz (1805 – 1848) be-
gonnen. finanziert wurde diese projektarbeit bis 2000 aus projekt-
förderungsmitteln des fonds zur förderung wissenschaftlicher for-
schung (fWf) in Wien, welcher auch durch eine Druckkostenför-
derung die herausgabe der bände ermöglicht. unter den Kommis-
sionsobmännern WaltEr WEiss (†) und hErBErt FoltinEk an der 
Kommission für Literaturwissenschaft fortgesetzt, wurde das pro-
jekt 2003 an die Kommission für Kulturwissenschaften und thea-
tergeschichte der öAW unter der Leitung von Moritz Csáky trans-
feriert, wo es im rahmen des forschungsschwerpunktes „orte des 
Gedächtnisses – erinnerungsräume“ seinen platz gefunden hat. 
seit 2009 wird das projekt am institut für Kulturwissenschaften 
und theatergeschichte unter der Leitung von MiChaEl rössnEr 
weitergeführt, 

Das in den untersuchten Wiener unterhaltungsblättern und Ge-
lehrten Zeitschriften aufgefundene Material hat sich als außeror-
dentlich umfangreich erwiesen. so wurde das russistische Material 
1990 bzw. 1998 (nachträge) in einem eigenen band publiziert1, 

 1 Gertraud Marinelli-König, rußland in den Wiener Zeitschriften und Alma-
nachen des Vormärz (1805 – 1848). ein beitrag zur Geschichte der öster-
reichisch-russischen Kulturbeziehungen. Verlag der österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, Wien 1990. [nachträge], Wien 1998.
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gefolgt 1992 von einem zweiten mit dem polnisch/ruthenischen Ma-
terial2, 1994 einem dritten band mit dem Material über die Litera-
turen und Kulturen der südslaven3 und 2004 einem vierten band, 
welcher das Material über oberungarn (slowakei)4 enthält. 2011 
erscheint der erste teil, 2013 der zweite teil des fünften bandes.

Die bände enthalten jeweils folgende Kapitel: Literatur und 
schrifttum – sprachwissenschaften – philosophie, ästhetik, rheto-
rik – Geschichte – bildungsinstitutionen – Kunst – religion – recht 
– Landeskunde – politische ökonomie – naturwissenschaften und 
Mathematik.

Das Kapitel „Literatur und schrifttum“, welches in der Gliede-
rung der bände der reihe jeweils das erste Kapitel des Gesamtban-
des bildet, machte im fall des bohemistischen Materials die publi-
kation als eigenen teilband notwendig.5 Auch die gesammelten 
Gegenstände zu den weiteren Kapiteln erwiesen sich als sehr um-
fangreich. so wurden als selbständige publikation als teil ii des 
bandes die Kapitel: sprachwissenschaften – philosophie, ästhetik, 
rhetorik – Geschichte – bildungsinstitutionen, veröffentlicht.6 Der 
vorliegende teil iii umfasst das Kapitel „Kunst“. 
 2 Dies., polen und ruthenen in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 

des Vormärz (1805 – 1848). Versuch einer kritischen bestandsaufnahme der 
beiträge über Galizien, die bukowina und das polnische Geistesleben ins-
gesamt. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 
1992.

 3 Dies, Die südslaven in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vor-
märz (1805 – 1848). Versuch einer kritischen bestandsaufnahme der beiträ-
ge über bosnien, bulgarien, Dalmatien, die herzegowina, istrien, Krain 
(Kärnten, steiermark), Kroatien, das Küstenland, die Militärgrenze, Mon-
tenegro, serbien und slawonien. Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien 1994.

 4 Dies., oberungarn (slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 
des Vormärz (1805 – 1848). blicke auf  eine Kulturlandschaft der Vormoder-
ne. Versuch einer kritischen bestandsaufnahme der beiträge über die hi-
storische region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien. Verlag der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004.

 5 Dies., Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 
des Vormärz (1805 – 1848).

  tschechische nationale Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von böh-
men, Mähren und schlesien – Kulturelle beziehungen zu Wien. teil i. 
Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2011,  
XLViii+1030 s. Zitiert in folge als: „teil i des Bohemica-bandes“.

 6 Dies., Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 
des Vormärz (1805 – 1848).
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es wurde bereits in der einleitung zum ersten teilband darauf  
hingewiesen, dass sich in den Wiener Zeitschriftenredaktionen eine 
reihe von redakteuren und herausgebern betätigten, die aus den 
böhmischen Ländern zugezogen waren. Dazu zählen: der hof-
schauspieler und theaterschriftsteller WEnzEl lEMBErt (eigentl. 
Wenzel tremler) (1779 – 1851), herausgeber des „telegraphen“7 
(1836 – 1838); der Arzt und schriftsteller ludWig august Frankl 
(1810 – 1894), zunächst Mitherausgeber des „österreichischen Mor-
genblattes“ (1836 – 1848), dann Alleinherausgeber der „sonntags-
blätter“ (1842 – 1848); der topograph und Geograph a  adolF 
sChMidl (1802 – 1863), herausgeber der „österreichischen blätter“ 
(1844 – 1848); Johann WilhElM ridlEr (1772 – 1834), historiker, 
bibliothekar der Wiener universitätsbibliothek, Mitherausgeber 
und redakteur des „oesterreichischen Archivs“ (1831 – 1833), 
 JosEph ChMEl (1798 – 1858), Augustiner-chorherr, Archivar und 
 historiker, herausgeber des „österreichischen Geschichtsforschers“ 
(1838; 1841 – 1842). es findet sich in diesen, aber auch in den ande-
ren bedeutenden Gelehrten Zeitschriften sehr viel Material über die 
böhmischen Länder.

für den vorliegenden teilband bilden die Quelle für das relevan-
te Material in erster Linie nicht die historischen Zeitschriften, son-
dern, für den Abschnitt „Musik“, die drei in Wien zu jener Zeit 
erscheinenden Musikzeitschriften: „[Wiener] Allgemeine musikali-
sche Zeitung mit besonderer rücksicht auf  den österreichischen 
Kaiserstaat“ (1817 – 1824), herausgegeben von FriEdriCh august 
kannE (1778 – 1833); „Allgemeiner Musikalischer Anzeiger“ 
(1829 – 1840), herausgegeben von ignaz Franz CastElli (1781 – 1862) 
sowie die „Allgemeine Wiener Musik-Zeitung“ (1841 – 1846), her-
ausgegeben von august sChMidt (1808 – 1891) respektive „Wiener 
allgemeine Musik-Zeitung“ (1847 – 1848), herausgegeben von FEr
dinand luiB (1811 – 1877). für das theatergeschehen, aber auch für 
Musik und die bildenden Künste sind die entsprechenden Jahrgän-
ge der ab 1806 zunächst von bescheidenem umfang, jedoch zuse-

  tschechische nationale Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von böh-
men, Mähren und schlesien – Kulturelle beziehungen zu Wien. teil ii. 
Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2013, 
LV+706 s. Zitiert in folge als: „teil ii des Bohemica-bandes“.

 7 Die titel der Zeitschriften werden im folgenden meist in abgekürzter form 
verwendet; die genaue Aufschlüsselung findet sich in der einleitung im 
Abschnitt „Verzeichnis der ausgewerteten Zeitschriften“. 
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hends größeren umfang annehmenden „Wiener theaterzeitung“ 
des adolph BäuErlE (1786 – 1859) die wichtigste Quelle. Aber auch 
die anderen Wiener unterhaltungsblätter, wie der „sammler“, die 
„Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, theater und Mode“, der 
„telegraph“, saphirs „humorist“, Frankls „sonntagsblätter“, be-
richten über das Kunstgeschehen in prag, brünn, olmütz und an-
deren städten sowie über Auftritte von Musikern aus den böhmi-
schen Ländern außerhalb ihrer heimat regelmäßig. 

Die Wiener blätter folgten, der Metternichschen Kulturpolitik 
verpflichtet, einem imperialen narrativ, sie hielten sich deshalb 
auch für die böhmischen Länder zuständig und gaben insbesondere 
auch berichten über das dortige Musik- und theatergeschehen viel 
raum.

Wie bereits im teilband i angesprochen, haben die in den letzten 
Jahrzehnten in den Kulturwissenschaften entwickelten theorien 
über nation building, otherness etc. den fokus zusehends auf  die 
bedeutung kultureller prozesse gelenkt, welche mit der herausbil-
dung nationaler identitäten einhergehen, und der Diskurs darüber 
wurde über den rahmen philologischer einzeldisziplinen hinaus8 
sichtbar gemacht. es ist eine bekannte tatsache, dass in den ent-
wicklungen und prozessen, welche als „tschechische nationale Wie-
dergeburt“ historische tragweite erlangten, die Kunst eine nicht 
geringe rolle spielte. 

Moritz Csáky spricht von Zentraleuropa als einem historischen 
Kommunikationsraum, einem komplexen kulturellen system.9 Die 
städte Zentraleuropas waren durch kulturelle Verflechtungen mit-
einander verbunden.10 Dies gilt besonders auch für den Vormärz, 
das hier präsentierte Material belegt diese these. Die Wiener un-
terhaltungsblätter und Gelehrten Zeitschriften zeugen von dem be-
deutendem symbolischen Kapital, welches die böhmischen Länder 
im Kunstbereich besaßen und einbrachten.

 8 einschlägige Literatur zu diesem thema vgl. in der einleitung zu teil i 
des Bohemica-bandes (s. fn 6).

 9 Moritz csáky, Mitteleuropa / Zentraleuropa. ein komplexes kulturelles 
system, in: österreichische Musikzeitschrift 60 (2005), s.  9 – 16. 

 10 Ders., Das Gedächtnis der städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und 
die urbanen Milieus in Zentraleuopa. böhlau-Verlag, Wien–Köln–Weimar 
2010.
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Der kulturwissenschaftliche Ansatz

Wie im vierten band der Wiener Vormärz-slavica-reihe: Ober-
ungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des 
Vormärz (1805 – 1848) (2004) dargelegt, wurde bei der sammlung 
des Materials eine kulturwissenschaftliche perspektive gewählt. 

Da in der Gesellschaft der böhmischen Länder in der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts codes mehrerer Kulturen, teils über-
lappend, koexistierten, und weil diese hybridität keinesfalls ver-
schwand, wenn die Zugewanderten aus den böhmischen Ländern 
sich in der haupt- und residenzstadt niederließen, wurde im sinne 
des spatial turns die Zugehörigkeit zu einem raum, nach dem ter-
ritorialen prinzip, der Materialsammlung zugrunde gelegt. Das 
heißt, es wurden beiträge erfasst, welche sich auf  Kunst und Künst-
ler aus den böhmischen Länder bezogen, und es wurden beiträge 
erfasst, in denen es um persönlichkeiten geht, welche in böhmen, 
Mähren oder schlesien lebten, dort geboren wurden und im Laufe 
ihres Lebens auswanderten oder auch dorthin zuwanderten. 

für die Geschichte der Wiener bevölkerung ist die „tschechische 
Komponente“ ein bekanntes phänomen, wobei von sozialgeschicht-
licher seite die Zuwanderung ab 1860 wissenschaftlich gut erforscht 
ist.11 Die „nationale frage“ stellt sich im Vormärz aus der sicht der 
– nach der eigendefinition „nicht-politischen“ – Gelehrten Zeit-
schriften und unterhaltungsblätter noch als ein verhandelbares und 
konsensfähiges terrain. Vor allem auch, weil das Konzept des kul-
turell „österreichischen“, welches nach 1805 im sinne von „vater-
ländisch“ verhandelt wurde, inklusiv und nicht exklusiv konstruiert 
wurde. Alle, die in den böhmischen Ländern eine höhere bildung 

 11 Das 2007 in Wien gegründete ‚forschungszentrum für historische Minder-
heiten‘ hat sich zur Aufgabe gestellt, die Archive der tschechischen und 
slowakischen historischen Minderheit in Wien zu sichten und zu bewahren. 
Weitere Literaturhinweise vgl. fn 11 in teil ii des Bohemica-bandes, 
s.  XiX, XV. 
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erlangten, – der staat rekrutierte aus den Absolventen seine beam-
ten – waren zur damaligen Zeit des Deutschen mächtig. Die Wiener 
blätter registrierten aber auch solche Vorgänge und prozesse, wel-
che mit der entwicklung der tschechischen sprache und stärkung 
der tschechischen Kultur einhergingen, die sich gegen die hegemo-
niale deutsche Kultur behaupten musste und wollte.12 Der Metter-
nich-staat sah in der kulturellen Vielfalt per se keine politische 
bedrohung, verfügte er doch über das instrument der Zensur. 

Der komparatistische Ansatz

Dieser band ist, wie erwähnt, teil der reihe „slavica in den 
Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz“. Das Material 
wurde, so wie in den vorangegangenen bänden, nach denselben 
prinzipien sortiert: das betrifft die Kapitelgliederung und das be-
trifft das faktum, dass ein besonderes Augemerk auf  die Bücher-
kunde gelegt wurde. 

Alle bisher erschienenen bände der reihe verfolgen einen kom-
paratistische Ansatz und gleichen sich in Gliederung und Aufbau. 
sie umfassen, wie erwähnt, die Kapitel: Literatur und schrifttum 
– sprachwissenschaften – philosophie, ästhetik, rhetorik – Ge-
schichte – bildungsinstitutionen – Kunst – religion – recht – Lan-
deskunde – politische ökonomie – naturwissenschaften und Mathe-
matik. Das in diesem band vorgelegte Material zu „Kunst“ kann in 
einen Vergleich mit der berichterstattung über die anderen slavi-
schen Kulturen treten.

Die Methode der stoffaufbereitung wurde bei allen bisher er-
schienenen bänden nach dem Muster von band i gestaltet. es 
wurde das Format der bibliographischen nennung von beiträgen 
und hinweisen gewählt, wobei eine thematische Gruppierung vor-
genommen wurde. Auch kann ein Artikel mehrmals zitiert werden, 
wenn darin von verschiedenen Gegenständen die rede ist. inner-
halb der thematischen einheiten werden die beiträge und hinwei-
se in chronologischer reihenfolge angeführt. häufig wurden Kurz-
notizen im Wortlaut wiedergegeben. Kurze Anmerkungen erläu-
 12 Vgl. Anil bhatti, Kulturelle Vielfalt und homogenisierung, in: Johannes 

feichtinger, ursula prutsch, Moritz csáky (hrsg.), habsburg postcolonial. 
Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis. studienVerlag, innsbruck [u. 
a.] 2003 (= reihe Gedächtnis – erinnerung – identität, bd. 2), s.  55 – 68.
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tern, wenn notwendig, den Kontext, enthalten hinweise und Ver-
weise.

Das Problem der Nomenklatur

Der begriff  „böhmisch“ hatte im Vormärz zweierlei bedeutun-
gen, er wurde sowohl für die bezeichnung der region verwendet, 
aber auch für die bezeichnung der tschechischen sprache, was vor 
allem im Kapitel iii des vorliegenden Manuskriptes klar hervor-
geht, wenn die Wiener Zeitschriften über die Zeitspanne von 25 
Jahren ihren Lesern berichten, was in prag auf  der „böhmischen 
bühne“ gespielt worden ist. Das Attribut „cechisch“ ist jedoch in 
der damaligen Wiener Zeitungssprache bereits geläufig. in den An-
merkungen der Verfasserin wurde die bezeichnung „tschechisch“ 
verwendet bzw. konnotiert, wenn der begriff  „böhmisch“ die be-
deutung „tschechisch“ trug, z. b. s.  328, 360, 396.

Das Attribut „deutsch-böhmisch“ kommt in den drei bisher ge-
druckten bzw. in Druck befindlichen teilen des bandes nur einmal 
vor und zwar in dem folgenden hinweis13:

Humorist 104 und 105 (26.  5. und 27.  5.  1842) 427 – 428
‚Album. Musikalisches. (Die Deutsch-Böhmen an der südwestlichen 

Grenze.)‘
(427) „Das allgemein verbreitete musikalische Talent, welches wir 

den Bewohnern Böhmens zuerkennen müssen, scheint sich nicht bloß 
auf  den slavischen Volksstamm zu erstrecken. Die südwestlichen Grenz-
striche haben eine germanische Bevölkerung, und Joseph Rank erzählt 
im Freihafen von ihnen: (. .).“

Über das ländliche Musizieren. 
Das Attribut „deutsch-mährisch“ konnte in titeln von beiträ-

gen nicht gefunden werden. Das Material, welches auf  die sich 
formierende tschechische nationalkultur in den Wiener unterhal-
tungsblättern und gelehrten Zeitschriften der epoche bezug nimmt, 
richtet sich in erster Linie an ein gebildetes Leserpublikum in der 
residenzstadt, aber auch an Leser in der gesamten Monarchie. eine 
„ideologisch“ motivierte trennung des Materials zwischen beiträ-
gen, die sich rein auf  die förderung des tschechischen und die 

 13 in: Marinelli-König, Die böhmischen Länder … teil i (s. fn 5), s.  449.
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„tschechische Kultur“ beziehen, was erst mit dem sich allmählich 
entwickelnden nationalen narrativ bewerkstelligt wurde, und dem 
übrigen Material wird dem Medium nicht gerecht. 

Die im untertitel genannten themenbereiche des aus vier teilen 
bestehenden bandes : „tschechische nationale Wiedergeburt – Kul-
tur- und Landeskunde von böhmen, Mähren und schlesien – Kul-
turelle beziehungen zu Wien“ sind nicht als strukturelle Gliede-
rungsprinzipien des Materials zu betrachten, sondern als Leitlinien. 
Das Material verweist auf  eine plurikulturelle zweisprachige rea-
lität in den böhmischen Ländern.

Die Wiener blätter folgten damals üblichen Vorgaben, wonach 
ortsnamen prinzipiell in der deutschen namensform verwendet 
wurden; auch wurden tschechische Vornamen meist germanisiert. 

eine bibliographisch strukturierte textsammlung ausschließ-
lich unter dem Gesichtspunkt der „nationalen Wiedergeburt“ zu 
gruppieren, käme einer interpretation, einer interpretatorischen 
Analyse gleich, birgt sehr viele fehleinschätzungen und wäre z. t. 
eine interpretation ex post (aus der perspektive der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts, als alles, was das tschechische förderte, in 
das tschechische nationale narrativ vereinnahmt wurde und sich 
eine „deutsch-böhmische“ bzw. „deutsch-mährische“ resp. „(deutsch)
jüdische“ identität herausbildete). Das der „nationalen Wiederge-
burt“ der tschechischen Kultur zuordenbare Material in den Wiener 
blättern im Vormärz kann bisweilen auch die förderung des „na-
tionellen“, d. h. des Volkstümlichen, der Volkskultur betreffen. Das 
Material aus den Wiener blättern, welches sich auf  die böhmischen 
Länder bezieht und zum ersten Mal systematisch erfasst wurde, 
schafft erst die Voraussetzung dafür, die kulturellen und, bezogen 
auf  Wien, auch migrantischen prozesse in diesem Zeitraum, der für 
die tschechische Kultur von größter bedeutung ist, zu analysieren. 
im vorliegenden teilband iii wird vor allem das Kapitel „tsche-
chisches theater, ‚böhmische‘ opernlibretti“ explizit als der „natio-
nalen Wiedergeburt“ der tschechischen Kultur zuordenbar zu be-
trachten sein. 



QueLLenLAGe

Die bibliographische basis bilden zwei chronologische Verzeich-
nisse von auf  dem heutigen österreichischen staatsgebiet erschie-
nenen Zeitschriften, erstellt von hElMut W  lang als Anhang zu 
den Aufsätzen: „Die Zeitschriften in österreich zwischen 1740 und 
1815“14, und: „Die Zeitschriften in österreich zwischen 1816 und 
1847.“15 Daten über diese periodika sind weiters in der 2006 erschie-
nenen Bibliographie der Österreichischen Zeitschriften 1704 – 185016 
enthalten.

Von der großen Anzahl der Zeitschriften mit erscheinungsort 
Wien für die periode des Wiener Vormärz (1805 – 1848) wurden – 
das galt bereits für die vorangegangenen bände der reihe – folgen-
de ausgegrenzt: religiöse, medizinische, rein militärische, juridische, 
merkantilistische fachzeitschriften und reine fachjournale. Auch 
wurden die blätter für die Jugend und das weibliche Geschlecht 
vernachlässigt. eine weitere Gruppe meist vom typ der „unterhal-
tungsbibliotheken“, entfällt, da diese periodika keine beiträge zum 
thema enthalten. einige andere in den Verzeichnissen von lang 
angeführten Zeitschriften sind in den Wiener bibliotheken verlustig 
gegangen.

nicht erfasst wurden die auf  die böhmischen Länder bezoge-
nen beiträge in der tagespresse, die politischen Zeitungen. Dies 
gilt auch für die in tschechischer sprache in Wien erscheinenden 
„Cýsařské králowské Wjdeňské Nowiny“ (1813 – 1817). Auch sind 
die periodika des revolutionsjahres nicht Gegenstand der be-
standsaufnahme (vgl. die nachfolgende Aufstellung.)

 14 in: herbert Zeman (hrsg.), Die österreichische Literatur. ihr profil an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. teil i, Graz 1979, s.  203 – 227.

 15 in: herbert Zeman (hrsg.), Die österreichische Literatur. ihr profil im 19. 
Jahrhundert (1830 – 1880), teil ii, Graz 1982, s.  13 – 21.

 16 Ladislaus Lang, Wilma buchinger, helmut W. Lang (hrsg.), österreichi-
sche retrospektive bibliographie, reihe 3, österreichische Zeitschriften 
1704 – 1850, bd. 1 (A-L), bd. 2 (M-Z), bd. 3 (register). saur, München 
2006.
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Die österreichische nationalbibliothek (onb) in Wien unter-
hält einen „virtuellen Zeitungslesesaal“ (AustriaN Newspapers On-
line). unter der sigle ANNO können historische österreichische Zei-
tungen und Zeitschriften online gelesen werden. Von den hier aus-
gewerteten periodika wurden mit stand 2013 folgende Zeitschriften 
von dieser stelle digitalisiert: „Wiener theater-Zeitung“ 
(1806 – 1860); „Vaterländische blätter“ (1808 – 1820); „Wiener Zeit-
schrift für Kunst, Literatur, theater und Mode“ (1806 – 1860); „Der 
humorist“ (1837 – 1862); „Wiener allgemeine Literatur-Zeitung“ 
(1813 – 1816); „sonntagsblätter“ (1842 – 1848). Die drei Wiener Mu-
sikzeitschriften der behandelten periode sind ebenfalls bereits digi-
talisiert zugänglich so wie die erwähnten „Cýsařské králowské 
Wjdeňské Nowiny“. Von der Bayrischen Staatsbibliothek in Mün-
chen wurde der Jahrgang 1810 der „Annalen der Literatur und 
Kunst des in- und Auslandes“ digitalisiert, von der stanford uni-
versity Library die Jahrgänge 1811 und 1812. Diese bibliothek 
digitalisierte auch einige Jahrgänge des „sammlers“. Die bayrische 
staatsbibliothek in München digitalisierte den „Wiener Zuschau-
er“. Von der hathi trust Digital Library wurden das „Archiv für 
Geographie, historie, staats- und Kriegskunst“ [„hormayr-Ar-
chiv“] (1810 – 1826) und die „oesterreichischen blätter für Litera-
tur und Kunst“ (1844 – 1848) ins netz gestellt. Der harald fischer-
Verlag bietet im Mikrofiches-format die „Jahrbücher der Litera-
tur“ (1818 – 1849) an ebenso auch die „Annalen der österreichischen 
Literatur“ (1802 – 1812). 

im einleitungsteil des „russland“-bandes17 wurden drei facsi-
mile abgebildet, die sich auf  die Lage des Zeitschriftenwesens in 
Wien beziehen, auf  die verwiesen werden darf: Zum einfluss der 
Zensur facsimile i: „Verordnungen, das Bücher-Censurwesen betref-
fend. (Gezogen aus dem neuen Gesetzbuche über schwere Polizey- 
Uebertretungen für gesammte deutsche Erblande, Wien 1803, bey von 
Trattnern, §§, 57 bis 69.“18 Zur latenten Misere des Wiener Zeit-
schriftenwesens 1846 facsimile ii: „A. Schmidl, Journalistische Zu-
stände in Österreich.“19 facimile iii: „Verzeichniß der Abonnenten des 

 17 Vgl. Marinelli-König, rußland… (s. fn 1), s.  XXi–cXXiii.
 18 Aus: intelligenzblatt der Annalen der Literatur und Kunst in den öster-

reichischen staaten, februar 1804, in: ibid., s.  XXi–XXiV. 
 19 Aus: österreichische blätter für Literatur und Kunst nr. 31, iii. Jahrgang, 

Wien, 19. März 1846, in: ibid., s.  XXV–XLi. 



XXVQuellenlage

Wiener Zuschauers 1842.“20 in diesem Verzeichnis werden namen, 
standeszugehörigkeit bzw. stellung und Wohnsitze von 2.448 Adres-
saten angeführt, wobei es sich um personen, Kaffeehäuser, postäm-
ter, Zeitungsredaktionen auf  dem Gesamtterritorium der Monar-
chie handelt. ein Sample aus diesem Verzeichnis, die Leserschaft in 
den böhmischen Ländern betreffend, wurde in der einleitung zum 
teil i des Bohemica-bandes21 wiedergegeben.

Als bibliographische hauptreferenzwerke wurden folgende stan-
dardwerke herangezogen: das von der Kommission für Musikwis-
senschaften der öAW unter der Leitung von rudolF FlotzingEr 
edierte 5-bändige Oesterreichische Musiklexikon (Wien 2002 – 2006), 
welches als online-Version weitergeführt wird; das Lexikon 
Československý hudební slovník osob a institucí [tschechoslowaki-
sches Musiklexikon für personen und institutionen] (praha 1963, 
1965), welches in einer online-Ausgabe als Český hudební slovník osob 
a institucí [tschechisches Musiklexikon für personen und institu-
tionen] am centrum hudební lexikolgrafii der Masaryk-universität 
in brünn unter der Leitung von pEtr MaCEk weiterläuft. im be-
reich der bildenden Künste wurde die studienausgabe von 1992 des 
Allgemeinen Lexikons der Bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart in 37 bänden (1907 – 1950) von ulriCh thiEME und FElix 
BECkEr verwendet sowie das online-portal „artnet“ (http://www.
artnet.de/). Das 2010 im reprint erschienene Biographische Büh-
nenlexikon der Deutschen Theater von ottMar g  FlüggEn (1892) 
wurde für biographische theatralische recherchen herangezogen 
ebenso wie das 10-teilige Opernlexikon von Franz stiEgEr (tutzing 
1975 – 1983) sowie die am Divadelní ústav der tschechischen Aka-
demie der Wissenschaften erarbeiteten referenzwerke: Starší divad-
lo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla [Das ältere 
theater in den böhmischen Ländern des 18. Jahrhunderts. perso-
nen und institutionen] (prag 2007), herausgegeben unter der Lei-
tung von alEna JakuBCová sowie Hudební divadlo v český zemích. 
Osobnosti 19. století [Das Musiktheater in den böhmischen Ländern. 
personen des 19. Jahrhunderts] (prag 2006) herausgegeben unter 
der Leitung von Jitka ludvová. Als weitere biographische refe-

 20 ibid., s.  XLiii–cXXiii. Vgl. auch: peter r. frank, ein Abonnentenver-
zeichnis der Zeitschrift des Wiener Zuschauer aus dem Jahr 1842. eine 
Marginalie. in: Mitteilungen der Gesellschaft für buchforschung in öster-
reich 1 (1999), s.  6 – 9.

 21 s.  fn 6. Dort s. XL–XLii.
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renzwerke wurden Constant von WurzBaChs Biographisches Lexi-
kon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der 
denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kron-
ländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben (Wien 
1856 – 1891, registerband Wien 1923) und das Österreichische Bio-
graphische Lexikon 1815 – 1950, 13 bände (Wien, ab 1957; 62. Lie-
ferung 2010) herangezogen, welches neben neueinträgen aktuali-
sierte biographien von personen, die bereits im Wurzbach’schen 
Lexikon vorkommen, enthält, d. h. es wird der raum der habsbur-
germonarchie berücksichtigt. Auch dieses ist online zugänglich. in 
zwei fällen wurde auf  die Datenbank DeMos („Daten zur erfor-
schung der Musik in österreich“) des institutes für kunst- und 
musikhistorische forschungen an der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften verwiesen. 



VerZeichnis Der AusGeWerteten  
Zeitschriften

Verwendete titel der Zeitschrift, herausgeber, 
 Kurzbezeichnungen erscheinungsdaten (nach lang)

Allgemeine  Allgemeine musikalische Zeitung, mit
 musikalische besonderer Rücksicht auf  den Österreichi-
 Zeitung schen Kaiserstaat.
  (ignaz v  sEyFriEd, FriEdriCh a  kan

nE.)
  Wien: steiner 1817 – 24

Allgemeine Allgemeine Theaterzeitung.
 theaterzeitung titel der Wiener theaterzeitung ab 1822

Allgemeine Wiener Allgemeine Wiener Musik-Zeitung. (Wie-  
 Musikzeitung ner allgemeine Musik-Zeitung.)
  (august sChMidt, FErdinand luiB )
  Wien: Völke’sche buchh., Mechetti 

1841 – 48

Allgemeiner Anzeiger Allgemeiner Anzeiger historisch-stati-
stisch-politischen Inhalts.

  (JosEph M  v  liEChtEnstErn.)
  Wien: Gerold 1814 – 16

Allgemeiner Allgemeiner musikalischer Anzeiger.
 musikalischer (ignaz F  CastElli.)
 Anzeiger Wien: haslinger 1829 – 40

Annalen Annalen der österreichischen Literatur.
  (JosEph a  sChultEs )
  Wien: Doll in Komm. 1802

Annalen Annalen der Literatur und Kunst in den 
österreichischen Staaten.

  (JosEph a  sChultEs )
  Wien: Degen, Doll 1803 – 05
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Annalen Annalen der Literatur und Kunst in dem 
österreichischen Kaiserthum. (1810: An-
nalen der Literatur und Kunst des Inn- 
und Auslandes.)

  (Franz sartori, glatz )
  Wien: Doll 1809 – 12

Archiv für  Archiv für Geographie und Statistik, ihre 
 Geographie  Hilfswissenschaften und Literatur.
  (JosEph M  v  liEChtEnstErn )
  Wien: Doll 1801 – 04

Archiv für  Archiv für Geographie, Historie, Staats-
 Geographie und Kriegskunst.
  (JosEph v  horMayr )
  Wien: strauss 1810 – 22

Archiv für  Archiv für Geschichte, Statistik, Litera-
 Geschichte tur und Kunst (1829: Neues Archiv für 

Geschichte, Staatenkunde, Literatur und 
Kunst).

  (JosEph v  horMayr, gEorg MEgErlE 
v  MühlFEld, EMEriCh t  hohlEr )

  Wien: härter, Ludwig 1823 – 30

Archiv für Welt-, Archiv für Welt-, Erde- und Staatenkun-
 erde- und de, ihre Hilfswissenschaften und Litera-
 staatenkunde tur.
  (JosEph M  v  liChtEnstErn.)
  Wien: cosmographisches institut 

1811 – 12

blätter für Kunst, Blätter für Kunst, Industrie und Handel.
 industrie und  (WEnzEl C  W  BluMEnBaCh, nikolaus

 handel Fürst.)
  Wien: sollinger 1834

conver sationsblatt Conversationsblatt. Zeitschrift für wis-
senschaftliche Unterhaltung.

  (Franz gräFFEr, ignaz F  CastElli.)
  Wien: Wallishauser, Gräffer, Gerold 

1819 – 21
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er neuerte Vater- Erneuerte vaterländische Blätter für den 
 ländische blätter österreichischen Kaiserstaat.
  titel der Vaterländischen blätter für die 

Jahre 1815 – 20

feier stunden Feierstunden für Freunde der Kunst, 
 Wissenschaft und Literatur.

  (JosEph s  EBErsBErg )
  Wien: sollinger 1829 – 35
  (forts.: Der Österreichische Zuschauer.
  Wien 1835 – 57.)

Deutsches Museum Deutsches Museum.
  (FriEdriCh sChlEgEl.)
  Wien: camesina 1812 – 13

Geist der Zeit Geist der Zeit. Ein Journal für Geschich-
te, Politik, Geographie, Staaten- und 
Kriegskunde.

  Wien: härter 1815 – 26
  Diese Zeitschrift beginnt 1811 in brünn zu 

erscheinen.

humorist Der Humorist. Eine Zeitschrift für Scherz 
und Ernst, Kunst, Theater, Gesellschaft 
und Sitte.

  (Moritz g  saphir )
  Wien: 1837 – 58
  (beil.: Allgemeiner Welt-Kourier. 1837.)

il lustrirte Illustrirte Theaterzeitung.
 theaterzeitung titel der Wiener theaterzeitung für 

1845.

Jahrbücher Jahrbücher der Literatur (nebst Anzei-
 der Literatur geblatt für Wissenschaft und Kunst).
  (Matthäus C  v  Collin, Johann g  

hülsEMann u. a.)
  Wien: Gerold 1818 – 49

Literarischer  Literarischer Anzeiger enthaltend die 
 Anzeiger neuesten in- und ausländischen Bücher, 

Recensionen (usw.) (1820: ... enthaltend 
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Merkwürdigkeiten über Bücherwesen und 
Schriftstellerey ...)

  (MiChaEl sChMidl.)
  Wien: Mayer 1819 – 22

Literarisches Literarisches Wochenblatt.
 Wochenblatt (JosEph gEistingEr )
  Wien: Geistinger 1804

Magazin für Magazin für Zeitungsleser.
 Zeitungsleser Wien: schaumburg 1816 – 17

Mittheilungen aus Mittheilungen aus Wien. Zeitgemälde des 
 Wien Neuesten und Wissenswürdigsten aus den 

Gebieten der Künste und Wissenschaften.
  (Franz piEtznigg.)
  Wien: beck 1832 – 35

Museum Museum der neuesten und interessante-
sten Reisebeschreibungen für gebildete 
Leser.

  Wien: Kaulfuss 1825 – 27

neue Annalen Neue Annalen der Literatur des öster-
reichischen Kaiserthumes.

  (Franz sartori.)
  Wien: Doll 1807 – 08

neues Archiv Neues Archiv für Geschichte, Staatenkun-
  de, Literatur und Kunst.
  titel des Archivs für Geschichte für den 

Zeitraum 1829 – 30

oesterreichische Oesterreichische Blätter für Literatur 
 blätter und Kunst. (beibl.: Mittheilungen zur 

Geschichte, Geographie, statistik und 
naturkunde.)

  (adolF sChMidl.)
  Wien: schaumburg 1844 – 48

österreichische Oesterreichische Zeitschrift f. Geschichts- 
 Zeitschrift  und Staatskunde. (beilage:) Blätter für 

Literatur, Kunst und Kritik.
  (Johann p  kaltEnBaECk )
  Wien: beck 1835 – 37
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oesterreichischer Der österreichische Geschichtsforscher.
 Geschichtsfor scher (JosEph ChMEl )
  Wien: beck 1838 – 42
oesterreichischer Der Oesterreichische Zuschauer (Zeit-
 Zuschauer  schrift) für Kunst, Wissenschaft und gei-

stiges Leben. (... für Gebildete.).
  (Wechselnde titel: Wiener Zuschauer, 

Der Wiener Zuschauer, Zuschauer, Öster-
reichischer Zuschauer.)

  (JosEph s  EBErsBErg.)
  Wien: expeditions-comtoir 1835 – 57:
  sollinger, ueberreuter.
  (beil.: blätter für geistige tätigkeit, 

wissenschaftliche erörterung und nütz-
liche studien.)

österreichisches Österreichisches Archiv für Geschichte, 
 Archiv  Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst 

und Literatur.
  (Johann W  ridlEr )
  Wien: beck 1831 – 33

oesterreichisches Oesterreichisches Centralorgan für Lite-
 centralorgan  ratur.
 für Literatur (ignaz J  proChazka.)
  Wien: tauer 1842

oesterreichisches Oesterreichisches Morgenblatt, Zeitschrift 
 Morgenblatt  für Vaterland, Natur und Leben.
  (nikolaus oEstErlEin, ludWig a  

Frankl, Johann n  vogl )
  Wien: sollinger 1836 – 48

oesterreichisches Das Oesterreichische Odeon.
 odeon (Carlopago, ludWig ECkardt, Ernst 

rosE.)
  Wien: Lechner 1842

sammler Der Sammler.
  (ignaz F  CastElli, JosEph v  sEyFriEd 

u. a.)
  Wien: schaumburg 1809 – 46
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sonntagsblätter Sonntags-Blätter für heimathliche Inter-
essen.

  (ludWig a  Frankl )
  Wien: schmid, pfautsch (Leipzig: Kum-

mer) 1842 – 48
telegraph Der Telegraph, österreichisches Conver-

sationsblatt für Kunst, Literatur, geselli-
ges Leben, Theater, Tagesbegebenheiten, 
Industrie und Fabrikwesen. (1836: Der 
Wiener Telegraph, Conversationsblatt für 
Kunst.)

  (WEnzEl lEMBErt.)
  Wien: tendler 1836 – 38

theaterzeitung Theater-Zeitung.
  titel der Wiener theaterzeitung für den 

Zeitraum 1812 – 17.

Vaterländische Vaterländische Blätter für den österrei-
 blätter  chischen Kaiserstaat.
  (Johann M  arMBrustEr, Franz sar

tori.)
  Wien: Degen, strauss 1808 – 20

Wiener Allgemeine Wiener allgemeine Literaturzeitung.
 Literaturzeitung (JosEph v  horMayr, Franz sartori, 

Matthäus v  Collin.)
  Wien: camesina 1813 – 16

Wiener Allgemeine Wiener Allgemeine Theaterzeitung.
 theaterzeitung titel der Wiener theaterzeitung für den 

Zeitraum 1818 – 21.

Wiener Allgemeine Wiener Allgemeine Musikzeitung.
 Musikzeitung titel der Allgemeinen Wiener Musik-

zeitung ab 1845.

Wiener elegante Die Wiener Elegante. Zeitung für Kunst, 
Literatur und Industrie. Hauptorgan der 
Mode von Wien und Paris.

  (F  kratoChWill.)
  Wien: prandel u. Meyer 1842 – 72
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Wiener-Moden- Wiener-Moden-Zeitung.
 Zeitung titel der Wiener Zeitschrift  für 1816.

Wiener telegraph Der Wiener Telegraph.
  titel des telegraphen für 1838.

Wiener theater-  Wiener Theaterzeitung. (Zeitung für 
 z eitung Theater, Musik und Poesie; Theaterzei-

tung; Wiener Allgemeine Theaterzeitung; 
Allgemeine Theaterzeitung und Original-
blatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode 
und geselliges Leben; Illustrirte Theater-
zeitung.)

  (a  Christiani u  Bolhart, adolph 
BäuErlE )

  Wien & triest: Geistinger u. a. 
1806 – 60

Wiener Zeitschrift  Wiener-Moden-Zeitung und Zeitschrift 
f eur Kunst und sch eone Literatur und 
Theater. (1817: Wiener Zeitschrift f eur 
Kunst, Literatur, Theater und Mode.)

  (Johann sChiCkh, FriEdriCh Witt
hauEr, gustav v  Frank u. a.)

  Wien: strauss 1816 – 49
Wiener Zuschauer Der Wiener Zuschauer.
  titel des oesterreichischen Zuschauer s 

ab 1841.

Zeitung für theater, Zeitung für Theater, Musik und Poesie
 Musik und poesie titel der Wiener theaterzeitung 1807

Ausgewertet wurden weiters: Franz sartori: Naturwunder des 
Oestreichischen Kaiserthums. Wien 1810, sowie Taschenbuch für die 
vaterländische Geschichte. hrg. von JosEph v  horMayr. Wien 
1811 – 1814, 1822 – 1829.
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es kann an dieser stelle keine Analyse des gesammelten Mate-

rials erwartet werden. Die Aufgabe bestand – wie schon bei den vier 
publizierten bänden der reihe – darin, eine bestandsaufnahme 
bzw. Inventarisierung des Materials zu erstellen. Dies erlaubt jedoch 
eine einschätzung kultureller Aktivitäten bzw. rückschlüsse auf  
Kommunikationsprozesse vorzunehmen.

Die vorliegende Materialsammlung zeigt, das theater betref-
fend, dass die Leserschaft der Wiener blätter darüber im bilde war, 
dass in prag Aufführungen von tschechischen stücken und musik-
theatralischen produktionen mit tschechischsprachigen Libretti 
nur in beschränktem rahmen möglich waren. Über das repertoire 
am sogenannten „böhmischen theater“ wurde aber en detail be-
richt erstattet. 

Dass böhmische Musiker europaweit auftraten, auch die neue 
Welt und das russische reich bespielten, besonders aber auch an 
den Wiener bühnen teils an maßgeblicher stelle als Komponisten, 
solisten oder Kapellmeister wirkten wird nach Auswertung von 
notizen, Korrepondenzberichten und Ankündigungen von Musik-
verlagen in der vorliegenden Materialsammlung einmal mehr ins 
Gedächtnis gerufen. 

Die notizen und berichte über die bildenden Künste in den 
böhmischen Ländern geben einblick in das zeitgenössische Kunst-
geschehen. es ist ein überwiegend „transnationaler“ trend auszu-
machen. Die gesammelten biographischen notizen bringen eine 
nicht geringe Zahl an Künstlern in erinnerung. notizen über neu-
errichtete Denkmäler verweisen auf  bestrebungen, im öffentlichen 
raum die habsburgische Macht symbolisch zu festigen, aber auch 
dem Landespatriotismus sichtbare Zeichen zu setzen.

im folgenden werden die einzelnen Kapitel teils subsumierend, 
teils auf  Details fokussierend vorgestellt, fallweise auch kommen-
tierend. 
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I. Musik

Das Kapitel ‚Musik‘ gliedert sich in die themenbereiche: Musik-
geschichte – biobibliographische notizen über Musiker, sänger/in-
nen, Komponisten und Musikverleger – Musikleben in prag – Mu-
sikleben in böhmen, Mähren und schlesien – Musikförderung.

1) ‚Musikgeschichte‘
in diesem Abschnitt werden hinweise auf  notizen und beiträge 

in verschiedenen Wiener blättern gegeben, welche urteile über die 
musikalischen begabungen der „böhmen“ und Karrieren von Mu-
sikern aus den böhmischen Ländern pauschal betreffen. beiträge 
beschäftigen sich mit Gegenständen, wie der polka, welche sich auf  
„Erfolgsmarsch“ befinde, deren „Stammbaum“ zu hinterfragen ver-
sucht wird. es findet sich eine Zusammenstellung von 175 „Polkas 
aller Arten und Farben“.22 Mediales echo hatte Anfang 1847 die 
nachricht, dass WaltEr von goEthE (1818 – 1885), der enkel des 
großen Dichters, slavische Lieder komponiere. einen beitrag über 
die Geschichte der tonkunst in böhmen und die unterrichtenden 
am prager Konservatorium bringt das „Hormayr-Archiv“, Jgg. 
1824/1825.23

2) ‚biobibliographische notizen über Musiker, sänger/innen, 
Komponisten und Musikverleger‘

in diesem Abschnitt wurden hinweise und notizen auf  die gro-
ße Zahl von über 190 Musikschaffenden in und aus den böhmischen 
Ländern gesammelt. Je nach prominenz, nähe zu den presseorga-
nen und eingespielter berichterstattung vermochten manche Künst-
ler eine hohe Medienpräsenz zu erringen, wie die compositeure 
JosEF dEssauEr (1798 – 1876), adalBErt gyroWEtz (1763 – 1850), 
Johann FriEdriCh kittl (1806 – 1868), der „Strauß an der Moldau“ 
JosEF laBitzky (1802 – 1881), WEnzl plaChy (1785 – 1858), WEnzEl 

 22 Dr. führa, Die polka, in: Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (27.  7.  1844), 
s.  359; 106 (3.  9.  1844), s.  423.

 23 J. ritter von rittersberg, Die tonkunst in böhmen, von den ältesten bis 
auf  die gegenwärtigen Zeiten, in: Archiv für Geschichte 38 und 39 (29.  3. 
und 31.  3.  1824), s.  213 – 214; 44 und 45 (12.  4. und 14.  4.  1824), s.  249 – 251; 
47 und 48 (19.  4. und 21.  4.  1824), s.   263 – 266; 49 (23.  4.  1824), s.  273 – 276; 
4 (10.  1.  1825), s.   18 – 20; 10 (24.  1.  1825), s.  51 – 52; 32 und 33 (16.  3. und 
18.  3.  1825), s.   168 – 170.
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toMasChEk (1774 – 1850) und WilhElM WEnzl WürFEl (1790 – 1832), 
der komponierende bürgermeister von teplitz, JosEph WolFraM 
(1789 – 1839), die Klaviervirtuosen alExandEr drEysChoCk 
(1818 – 1869), ignaz tEdEsCo (1817 – 1882) und besonders ignaz Mo
sChElEs (1794 – 1870), welcher auch komponierte, der Geigenvirtu-
ose hEinriCh WilhElM Ernst (1814 – 1865), der bariton Johann 
Baptist pisChEk (1814 – 1873), der Musiktheoretiker siMon sEChtEr 
(1788 – 1867), die Kapellmeister Franz skraup (1801 – 1862) und 
Johann nEpoMuk skraup (1811 – 1892), anton EMil titl (1809 – 1882) 
u. v. a. 

erfasst wurden auch die hinweise auf  die in großer Zahl erschie-
nenen notendrucke von Carl CzErny (1791 – 1857), des berühmten 
pianisten, pädagogen und Arrangeurs, der in Wien als Kind böh-
mischer eltern geboren wurde. 

Die Kurznotizen in den Wiener blättern bilden eine Quelle zur 
biographie der Künstler einerseits, vermitteln eine Vorstellung über 
deren erfolge, sie verdeutlichen aber auch die quantitativ hohe 
Dichte musikalischer talente in den böhmischen Ländern und zei-
gen die Wertschätzung, welche der Musik und ihren Ausübenden 
entgegengebracht wurde. 

3) ‚Musikleben in prag‘
Die in diesem Abschnitt gesammelten hinweise auf  Korrespon-

denzberichte über das Musikleben in prag vermitteln einblicke in 
die musikalischen Verhältnisse in der Moldaustadt und listen biblio-
graphische Verweise auf  beiträge zu diesem thema in den Wiener 
blättern auf. Zum teil wurden hinweise auf  berichte über einze-
lereignisse angeführt, wie z. b. eine Gedächtnisnotiz,24 wonach 
haydns Schöpfung am 10. April 1802 zum ersten Mal in prag zur 
Aufführung gekommen sei. 

1841 habe ein Konzert – eine musikalische Akademie – besonde-
res interesse geweckt:25 gegeben wurde Goethes Faust, wobei auch 
die Faust-Vertonung von Antoni Henryk Fürst rAdziwiłł 
(1775 – 1833) – das bedeutendste Werk dieses Komponisten26 – zur 
Aufführung gelangen sollte. Die Faust-pflege in prag wurde, so 

 24 Musikalischer erinnerungskalender, in: Allgemeiner Musikalischer Anzei-
ger 15 (11.  4.  1829), s.  57.

 25 pelham, prager salon, in: humorist 111 (4.  6.  1841), s.  452.
 26 Vgl. Fürst Antoni Henryk Radziwiłł – Politiker und Komponist. Vortrag 

von hermann backes den 16. April 2011, 16:00 uhr, im Kraszewski-Muse-
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scheint es, für Wien zum Vorbild: so wird 1847 angekündigt, dass 
dirEktor pokorny im theater an der Wien Goethes Faust auffüh-
ren möchte. es wird in der entsprechenden notiz der Wunsch ge-
äußert, er möge eine passende klassische Musik dazu auswählen, wie 
dies in prag geschah. 

„So hatte man in Prag, wo im vorigen Jahre Grabbe’s « Don Juan » 
und « Faust » zur Aufführung kamen, die besten Musikstücke gewählt. 
Es wurde Mozarts « Don Juan-Ouvertüre », dann als Entreactsmusik 
Spohr’s « Faust-Ouvertüre », Ritter von Seyfried’s Ouvertüre zu 
Klingemann’s « Faust » und die Entreacte des Fürsten Radzivil zu 
Göthe’s « Faust » exekutirt.“27

Über eine andere musikalische Akademie wird berichtet, eben-
falls aus dem Jahr 1841, die besonders deshalb erwähnenswert ge-
wesen sei, „weil sämmtliche Declamation- und Gesangpiecen derselben 
in cechischer Sprache gedichtet waren. Diese Gelegenheit brachte uns 
auch zwei Lieder von Tomaschek, (Text aus der « Königinhofer Hand-
schrift »), die gewiß überall in den Herzen der Zuhörer, ihr volles 
freundliches Echo finden werden, um wie viel mehr hier, wo sie von der 
Frau Juliana Glaser mit dem, ihren Gesang so hoch auszeichnenden 
tiefsinnigen Ausdrucke der Empfindung vorgetragen wurden.“28 

Anlässlich der enthüllung des Mozart-Denkmales in salzburg, 
am 4. september 1842, sei in prag die Aufführung der vollständigen 
partitur des Don Juan erfolgt. nach diesem bericht in der „bohe-
mia“ vermeldet die „Allgemeine Wiener Musikzeitung“29: „Die Pra-
ger Bühne sey die erste in ganz Deutschland, welche Mozart’s Meister-
werk in seiner unverkürzten, ursprünglichen Gestalt zur Aufführung 
bringe, – d. h. in deutscher Sprache.“

einer der häufig musikalische berichte aus prag einsendet ist 
FErdinand pEtEr laurEnCin graF d’arMond (1819 – 1890) unter 
dem pseudonym „philokales“. 

um in Dresden. (http://venyoo.de/s464744-fuerst-antoni-henryk-rad-
ziwill-politiker-und-komponist; Zugriffsdatum: 14.  04.  2011).

 27 notizen, in: Wiener Allgemeine Musikzeitung 116 (28.  9.  1847), s.  468.
 28 correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinzstädten. (prager 

briefe. – Am 1. April), in: Allgemeine theaterzeitung 97 (23.  4.  1841), 
s.  431.

 29 Miscellen, in: Allgemeine Wiener Musikzeitung 99 (19.  8.  1842), s.  404.
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Viele musikalische Darbietungen dienten einem wohltätigen 
Zweck.30

4) ‚Musikleben in böhmen, Mähren und schlesien‘
Die in diesem Abschnitt gesammelten hinweise auf  Korrespon-

denzberichte betreffen das Musikleben in brünn, olmütz, aber auch 
reichenberg, eisgrub, beraun, Zwickau, teschen, troppau, bie-
litz, Kratzau, Laipa, Kremsier, nikolsburg, taus, Josephstadt u. a. 
orte.31 es werden bibliographische Verweise angeführt und auch 
fallweise notizen zitiert. 

nachricht von der Gründung einer Musik-Gesellschaft in brünn 
im Jahr 1804 wird in den „Annalen der Literatur und Kunst in den 
österreichischen staaten“ gegeben; die Gesellschaft bestehe zum 
größten teil aus beamten; Darbietungen fänden sommers einmal 
wöchentlich in einem saal im „von dem unvergeßlichen Joseph II. 
dem Brünner Publicum zum Vergnügen gewidmete[n] Augarten“ 
statt.32 einen bericht über die erste produktion der saison des 
brünner Männergesangsvereines im Vereinslokal, dem Gasthaus 
„Zum weißen Kreuz“ am 9. oktober 1847 bringt die „Wiener All-
gemeine Musikzeitung“ einen Monat nach dem ereignis.33

im hochfürstlich Liechtenstein’schen schloss in eisgrub wieder-
um sei am 25. Mai 1845 eine musikalische Akademie veranstaltet 
worden, deren reinertrag für die „Wiederherstellung eines der älte-
sten und ehrwürdigsten Denkmäler der mährischen Vorzeit – der Ka-
pelle des heil. Cyrillus in Kostel“ bestimmt war. 

notizen, die über Liedertafeln berichten, lassen teils eine natio-
nalistische tendenz erkennen, wie in einer Meldung vom 27. Juli 
1847: “Die Liedertafeln von Bielitz, Teschen und preußisch Pleß ver-
einen sich zu einem Sängerfest. Gewiß befestigen in einem fast slavi-
schen Lande diese Liedertafeln deutsche Sprache und deutsche Gesin-

 30 in teil iV des Bohemica-bandes werden weitere hinweise auf  Wohltätig-
keitsveranstaltungen erfasst (s. Kap. „Politische Ökonomie“ (→ Kap. „Ar-
mut und Bedürftigkeit“: → „Wohltätigkeit und Fürsorge“).

 31 Die ortsnamen in den böhmischen Ländern werden in den Quellen meist 
in der deutschen namensform erwähnt; im namenregister zu diesem band 
wird auf  die tschechischen ortsnamen verwiesen.

 32 Kunst-Anstalten, in: intelligenzblatt zu den Annalen 31 (August 1804), 
s.  53.

 33 W. s., Korrespondenz. Aus brünn, in: Wiener Allgemeine Musikzeitung 133 
(6.  11.  1847), s.  535.
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nung. Die Ureinwohner von Schlesien waren doch geschichtlich erwie-
sene Deutsche.“34 

erwähnenswert auch ein beitrag über die berühmte orgel in der 
st. Mauritz-Kirche in olmütz35. im Anschluss an eine Aufführung 
des oratoriums Die Schöpfung von Joseph haydn zum besten einer 
zu gründenden Kleinkinderbewahranstalt, im fürstlichen schloss 
nikolsburg am 18. Juli 1847, druckt die „theaterzeitung“ den text 
eines für diese Veranstaltung zum Vortrag verfasstes Gedicht36 von 
Moritz alBErt MotloCh († 1851) ab. 

5) ‚Musikförderung‘
in diesem Abschnitt wurden hinweise auf  beiträge und notizen 

gesammelt, welche über die Aktivitäten diverser musikalischer Ver-
eine und Ausbildungsstätten berichten. es betrifft dies: den Verein 
zur beförderung der tonkunst in böhmen, begründet 1810; den 
Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in prag, dessen Grün-
dung in das Jahr 1826 fällt, dessen Vereinsstatuen das „Hormayr-
Archiv“ veröffentlicht37, auch werden dessen Jahresberichte in den 
Wiener blättern publiziert. ein Kirchenmusikverein wurde 1833 in 
pressburg, im Königreich ungarn, gegründet 38 über dessen Wirken 
Wiener blätter ebenfalls berichteten; ein Vergleich lässt sich an-
hand des Materials anstellen. 

berichtet wird über das prager Konservatorium, gegründet 
1808, geleitet von FriEdriCh dionys WEBEr (1766 – 1842), die so-

 34 notizen. Liedertafeln in teschen und bielitz, in: Wiener Allgemeine Mu-
sikzeitung 89 (27.  7.  1847), s.  360.

 35 philokales, Die orgel bei st. Mauritz in olmütz, in: Allgemeine Wiener 
Musikzeitung 101 (22.  8.  1844), s.   401 – 402.

 36 notizen, in: Wiener Allgemeine Musikzeitung 89 (27.  7.  1847), s.  360. Mo-
ritz Albert, Die schöpfung der Musik. eine Apotheose Joseph haydns, in: 
Allgemeine theaterzeitung 173 (21.  7.  1847), s.  690; 179 (28.  7.  1847), s.  716; 
182 (30.  7.  1847), s.  124. eine notiz über den tod des in der Journalistik 
mit namen ‚Moritz Albert‘ auftretenden Moritz Albert Motloch im  
Alter von 27 Jahren auf  seinem Gute bei Graz bringt die „Laibacher  
Zeitung“ vom 10.  6.  1851, nr. 131. (http://www.dlib.si/v2/preview.
aspx?urn=urn:nbn:si:doc–2Y46JJn5#hit1; Zugriffsdatum: 14. April 
2011).

 37 Grundzüge des Vereins der Kunstfreunde für Kirchenmusik zu prag, in: 
Archiv für Geschichte 31 (12.  3.  1827), s.  183 – 184.

 38 Vgl. Marinelli-König, Oberungarn (Slowakei) …(s. FN 4) (→ Kap. „Musik 
und darstellende Künste“, ab s.  419). 
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phien-Akademie, geleitet von dem bekannten Literaten WolFgang 
adolph gErlE (1781 – 1846).39 

Dass das Kinderfreund’sche Musikinstitut, zu beginn unter dem 
protektorat des fürsten ferdinand von Lobkowitz stehend, habe 
schließen müssen, wird mit bedauern aus prag einberichtet. Über 
den pianisten karl JosEph kindErFrEund, geb. 1793 in böhmen 
(Geburtsort unbekannt) kann das Oestereichische Musiklexikon nur 
wenig Auskunft geben; als Literatur wird einzig WurzBaCh ange-
führt.40 Die aufgefundenen hinweise ergänzen quellenmäßig das 
Wissen über das Leben dieses Musikers.41 in der Literatur unbe-
kannt ist auch siEgFriEd rosEnBErg, schüler „des musikalischen 
Altmeisters Tomaschek“, der, nach einer Meldung in der „theater-
zeitung“, in prag 1847 mit der Ausbildung von Kantoren und chor-
sängern für synagogen begonnen habe.42

II. Bildende Künste

Das Kapitel ‚bildende Künste‘ gliedert sich in die themenberei-
che: Kunstgeschichte – Zeitgenössisches Kunstgeschehen und 
Kunstförderung – biobibliographische notizen über bildende 
Künstler – Memoria.

1) ‚Kunstgeschichte‘
Der Abschnitt ‚Kunstgeschichte‘ beginnt mit hinweisen auf  das 

in Wien (1820 – 1824) gedruckte Werk von anton MaChEk 
(1775 – 1844): Geschichte Böhmens in lithographisch ausgeführten 
Blättern, tschechischer und deutscher text von váClav hanka 

 39 Vgl. die hinweise auf  die sehr zahlreichen beiträge Gerles in den Wiener 
blättern in teil i des Bohemica-Bandes (→ Kap. „Literatur und Schrift-
tum“: → Gerle, W. A.) (→ Namenregister)

 40 Vgl.: Kinderfreund, Karl Joseph, in: OEML (http://www.musiklexikon.
ac.at; Zugriffsdatum: 15.  04.  2011); im Československý hudební slovník 
(1963) ist Kinderfreund auch nicht vertreten.

 41 notizen über die Anstalt bringt die theaterzeitung am 14.  12.  1839 sowie 
am 10.  8.  1840 und am 5.  9.  1840; die Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur 
und Moda am 5.  9.  1840. Über die schließung berichtet der humorist am 
16.  6.  1845, der sammler am 23.  6.  1845, die Wiener Allgemeine Musikzei-
tung am 24.  6.  1845.

 42 feuilleton. correspondenz-nachrichten. Musikalischer telegraph, in: All-
gemeine theaterzeitung 11 (7.  7.  1847), s.  644.
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(1791 – 1861). es wird im letzten Jahrgang der „Vaterländischen 
blätter“, in der „theaterzeitung“ und eingehend im „Hormayr-
Archiv“ besprochen. es folgen hinweise auf  drei Werke zur bau-
kunst und auf  eine broschüre über die geschichtliche Malerei der 
Gegenwart. Abhandlungen in den „Annalen“ befassen sich in erste 
Linie mit der Geschichte der bildenden Kunst in Mähren, mit dor-
tigen Kunstsammlungen, z. b. dem ölgemäldekabinett des Dr. rin-
colini. in einem beitrag43 von BEda dudik (1815 – 1890) werden 130 
namen von Malern und die standorte von deren Werken genannt, 
die sich in Mähren mit Kirchenmalerei betätigt hatten. Verwiesen 
wird auf  die forschungen von adolph WolFskron (1808 – 1863) zu 
Kunst und Altertum Mährens. 

eine notiz vermeldet, dass die Karlsteiner bilder jetzt restau-
riert würden.44 

Die „sonntagsblätter“ übernehmen 1844 aus der „bohemia“ 
eine notiz über laufende projekte im Architekturbereich und im 
bereich der monumentalen Kunst.45

2) ‚Zeitgenössisches Kunstgeschehen und Kunstförderung‘
in diesem Abschnitt wurden hinweise auf  notizen und beiträ-

ge zu Aktivitäten von Kunstvereinen gesammelt. berichtet wird 
über die jährlichen preisverteilungen der ‚privatgesellschaft patrio-
tischer Kunstfreunde’, welche im clementium in der prager Alt-
stadt, wo die Akademie der zeichnenden Künste ihren sitz habe, 
stattfänden. 1827 druckt das „Hormayr-Archiv“ die Ansprache des 
präsidenten dieser Vereinigung, Franz graF von stErnBErg Man
dErsChEid (1763 – 1830), ab.46 Aus der „theaterzeitung“ ist 1828 in 
einem bericht über die preisverleihung zu verfahren, dass es sich 
bereits um die 26. öffentliche sitzung der privatgesellschaft patrio-

 43 Kunstschätze aus dem Gebiethe der Malerei in Mähren. Von professor Dr. 
b. Dudik in brünn, in: oesterreichische blätter 75 (18.  12.  1844), s.  593 – 597; 
76 (21.  21.  1844), s.  607 – 608; 77 (25.  12.  1844), s.  615 – 616; 78 (28.  12.  1844), 
s.  621 – 622.

 44 neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (bildende Kunst in prag), in: 
Allgemeine theaterzeitung 209 (17.  10.  1839), s.  1023.

 45 Kunstbericht. Aus böhmen, in: sonntagsblätter 15 (14.  4.  1844), 
s.  349 – 350.

 46 Anrede des herrn präsidenten der privatgesellschaft patriotischer Kunst-
freunde in prag, Grafen franz von sternberg, an die akademischen schüler 
bey der preisverleihung der öffentlichen sitzung vom 2. Juny 1827, in: 
Archiv für Geschichte 106 (3.  9.  1827), s.  581.
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tischer Kunstfreunde handle.47 hinweise auf  Verlosung und Kunst-
ausstellung des ‚prager Kunstvereines’ finden sich ab 1839, wofür 
Graf  clam-Gallas das zweite stockwerk seines palastes zur Verfü-
gung stelle.48 einer notiz in den „sonntagsblättern“ ist zu entneh-
men, dass der 1839 reorganisierte Kunstverein unter der Geschäfts-
führung von Graf  franz thun (sohn) stehe. 

„Bei den jährlichen Ausstellungen, die im Frühjahr zu Ostern an-
fangen, und gewöhnlich bis Mitte oder Ende Mai dauern, finden wir 
die Düsseldorfer, Münchener, Berliner, Dresdener und Wiener Schule 
durch ausgezeichnete Bilder vertreten, und gewähren den Prager Künst-
lern, namentlich den jüngeren, einen guten Maßstab zur Vergleichung; 
dadurch, und unter der Leitung des Akademie-Direktors Christian 
Ruben, der jetzt, seit drei Jahren, an der Spitze derselben steht, schrei-
ten sie immer weiter fort auf  der Bahn der Kunst, und es finden sich 
wahrlich tüchtige Talente darunter. (. .).“49 

in einem Korrespondenzbericht im „sammler“ 1845 über die zu 
ende gegangene Kunstausstellung wird berichtet, dass dieses Mal 
die Landsleute Augustin palme (München), Joseph führich (Wien), 
Wilhelm Kandler (rom) und Joseph Manes (München) mit keinen 
Werken vertreten waren. 

„Der nächsten Kunstausstellung ist ein besonders günstiges Progno-
stikon zu stellen, da die in Deutschland wenig bekannte holländische 
Kunst Prag fortan zu einem ihrer Stappelplätze machen wird; dies 
durch Verwendung des k. Gallerieinspektors Koning, der kürzlich hier 
war. Übrigens ist es Thatsache, daß Prags Kunstausstellungen für die 
Einsender sehr vortheilhaft sind, indem Adel und Bürgerschaft jährlich 
reiche Einkäufe machen, und der Fond des Kunstvereines in stetem 
Wachsen ist. (. .).“50 

Der Kunstverein leite auch die Ausführung der fresken im bel-
vedere-saal, welche 13 Momente aus der böhmischen Geschichte 

 47 neuigkeiten. Kunst-nachrichten aus prag, in: Allgemeine theaterzeitung 
105 (30.  8.  1828), s.  419 – 420; 107 (4.  9.  1828), s.  426 – 427

 48 Kunst. Die prager Kunstausstellung, in: oesterreichische blätter 40 
(17.  8.  1844), s.  313 – 315; 41 (24.  8.  1844), s.  326 – 327.

 49 A. c., Kunstakademisches aus prag, in: sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844), 
1067 – 1068.

 50 K. Meroväus, Korrespondenz-nachrichten. (prag, den 1. Juli.), in: samm-
ler 112 (15.  7.  1845), s.  448; 115 (21.  7.  1845), s.  460; 117 (24.  7.  1845), s.  468; 
119 (28.  7.  1845), s.  475 – 476.
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darstellten, woran FrantišEk palaCký (1798 – 1876) mitgewirkt ha-
be.51 

1845 sei, so eine notiz, die fürstlich colloredo’sche Gemälde-
sammlung, früher in prag, dann nach Wien übersiedelt, wiederum 
nach prag zurückgekehrt.52 

berichtet wird über den fortgang der errichtung eines neuen 
Museumsgebäudes. Der Verfasser der notiz meint, es wäre um die 
große summe schade, man hätte sie lieber für die Anschaffung von 
„Museumsschätzen“ verwenden sollen.53 

ein beitrag widmet sich der hoser’schen Gemäldesammlung 
anlässlich des erscheinens eines Catalogue raisonné.54 

3) ‚biobibliographische notizen über bildende Künstler‘
in diesem Abschnitt wurden hinweise und beitrage zu über 70 

Künstlerpersönlichkeiten, in den böhmischen Ländern tätigen oder 
von dorther gebürtig, gesammelt, die sich mit deren Werk, biogra-
phischen Details befassen oder in form von „Gedächtnisnotizen“ 
an sie erinnern. Dies ermöglicht einen unmittelbaren einblick in 
das aktuelle Kunstschaffen jener Zeit und einen rückblick auf  
Kunstschaffende des 18. Jahrhunderts. Über den heutigen Markt-
wert dieser Künstler und ihren stellenwert in der tschechischen 
Kunstgeschichte kann an dieser stelle nicht geurteilt werden. 

beiträge finden sich zu renommierten Kunstschaffenden wie den 
Direktor der Akademie der bildenden Künste in prag, JosEph BErg
lEr (1753 – 1829), den custos der bildergalerie des Grafen czernin, 
JosEph Carl BurdE (1779 – 1848), dem aus Kratzau in böhmen 
gebürtigen JosEph von FühriCh (1800 – 1876), professor an der k. 
Akademie der bildenden Künstler in Wien, ludWig kohl 
(1746 – 1821), antonín ManEs (1784 – 1843), die bildhauer JosEph 

 51 Kunstvereine. (Der böhmische Kunstverein), in: Kunstblatt zu den sonn-
tagsblättern 14 (3.  4.  1847), s.  87.

 52 feuilleton. Artistisches, in: sammler 158 (4.  10.  1845), s.  631.
 53 Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag, in: humorist 

38 (13.  2.  1847), s.  150.
 54 r. e. v. e., Die hoser’sche Gemäldesammlung, in: Kunstblatt zu den sonn-

tagsblättern 33 (16.  8.  1847), s.  788 – 789. Zu Joseph Karl eduard hoser 
(1770 – 1848) vgl. Lubomír Slavíček, „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z 
dějín sběratelství v Čechách a na Moravě 1650 – 1939 [Für sich, die Kunst, 
die freunde. Kapitel aus der Geschichte der sammeltätigkeit in böhmen 
und Mähren 1650 – 1939]. Barrista & Principal, Brno 2007. (→ Index)
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Calasanza Max (1804 – 1855), EManuEl Max (1810 – 1901), Akade-
mie-Direktor Christian ruBEn (1805 – 1875) u. v. a. 

regelmäßig wurde in den 1840er-Jahren über den Maler lEo
pold pollak (1806 [1808]–1880) in den „sonntagsblättern“, aber 
auch in anderen blättern, berichtet; ein Mitgrund dafür war wohl 
die tatsache, dass es sich um einen cousin des herausgebers der 
„sonntagsblätter“, ludWig august Frankl (1810 – 1894), handel-
te.55 Die berichte über pollak beginnen 1841 mit einer porträtskiz-
ze von frankl, ein Jahr später erscheinen notizen, welche die plä-
ne des Künstlers bekannt geben.

„Hr. Leopold Pollak, der nach neunjährigem Aufenthalte in Rom 
seine Vaterstadt Prag wieder besuchte, hat durch Vollendung zweier 
Genrebilder und von vier Portraiten daselbst allgemeine Sensation er-
regt und ist jetzt wieder nach Rom zurückgekehrt, wo er zu den belieb-
testen Künstlern gezählt wird. Seine Absicht ist: Paris als seinen künf-
tigen Aufenthaltsort zu wählen.“56 

berichtet wird über fertiggestellte Werke und ihre Käufer. Auch 
sei er in Wien während eines kurzen Aufenthaltes mit bestellungen 
für porträtskizzen „in Verlegenheit versetzt worden“.57 er erkrankt 
an nervenfieber, was sich dann als typhus erweist, und begibt sich 
nach ischl zur behandlung, wo sein bruder als Arzt wirkt. 1847 
berichtet der „humorist“, dass der Künstler im elterlichen haus in 
prag ein Gemälde, eine haremsszene darstellend, ausstelle. Dort sei 
auch das große bild Die neugierigen Mädchen, im besitz seiner Ma-
jestät des Königs von preußen, zu besichtigen.58 sein bild Bachan-
tin habe der russische Justizminister um einen hohen preis acqui-
riert.59

 55 ich verdanke diesen hinweis Dieter hecht, Mitveranstalter der Konferenz 
„Ludwig August frankl (1810 – 1894). ein jüdischer Kosmopolit in Mittel-
europa“, olomouc 12.  12.–14.  12.  2010.

 56 Künstlerreisen, in: beilage zu den sonntagsblättern 11 (13.  3.  1842), 
s.  198.

 57 Atelierschau. (herr Leop. pollak), in: Kunstblatt zu den sonntagsblättern 
1 (3.  1.  1847), s.  7.

 58 Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-halle, in: 
humorist 305 (22.  12.  1847), s.  1219. 

 59 Kunstblatt. (herr Leopold polak), in: Kunstblatt zu den sonntagsblättern 
3 (18.  1.  1846), s.  72.
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4) ‚Memoria‘
Der erste hinweis60 dieses Abschnittes gilt der enthüllung einer 

büste sr. k. hoheit des erzherzogs carl im bad von Liebwerda im 
bunzlauer Kreis am 31. Juli 1803; zitiert wird die inschrift, welche 
ihn als erretter böhmens und Germaniens friedensgeber ausweist. 
JosEF karl lauEr (1788 – 1869), sekretär der k. k. mährisch-schle-
sischen Gesellschaft des Ackerbaues, der natur- und Landeskunde, 
berichtet 1812 über die Aufstellung einer büste von lEopold kiEs
ling (1770 – 1827) für den Kaiser im ratssaal des Magistrats der 
hauptstadt brünn am 4. oktober 1812.61 

für die befreiung Deutschlands habe ein hErr von röMisCh 
1815 auf  einem romantischen felsen zu Kleinskal ein Denkmal 
errichten lassen.62 

etliche Male wird über den Denkmalkult für Joseph ii. berich-
tet, der entstanden war: am 19. August 1769 musste der Kaiser 
wegen eines Achsbruches seines reisewagens seine fahrt unterbre-
chen und zum Zeitvertreib probierte er auf  einem feld den pflug 
eines bauern aus. so wurde das Motiv des Kaisers, der einen pflug 
lenkt, für Denkmalsetzungen in Mähren verwendet.63 es stilisiert 
ihn zum „Volkskaiser“, eine stellung, welche vom Kaiserhaus als 
befremdlich erachtet wurde, wie auch noch eine Karikatur an-
lässlich des Kaiser-huldigungs-festzuges in Wien, 1908, deutlich 
macht.64 

 60 Miscellen, in: intelligenzblatt 33 zu den Annalen (november 1803), 
s.  263 – 264. 

 61 in: Vaterländische blätter 86 (14.  10.  1812), s.  498 – 500.
 62 Die heldenhalle in böhmen, in: erneuerte Vaterländische blätter 35 

(2.  5.  1818), s.  137 – 138.
 63 Vgl. dazu: Werner telesko, Die rezeption der ikonographie Kaiser Josephs 

ii. im spannungsfeld tschechischer und deutscher identitätsstrategien im 
späten 19. Jahrhundert, in: Michaela Marek, Dušan Kováč, Jiří Pešek, 
roman prahl (hrsg.), Kultur als Vehikel und als opponent politischer 
Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, tschechen und slowaken 
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. (Veröffentli-
chungen der Deutsch-tschechischen und Deutsch-slowakischen histori-
kerkommission 17 = Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im 
östlichen europa 37), Klartext, essen 2010, s.  421 – 444. 

 64 Vgl. elisabeth Grossegger, Der Kaiser-huldigungs-festzug Wien 1908. Ver-
lag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1992, s.  294. 
Die dort abgebildete Karikatur „Die Gratulation der Ahnherren“ trägt die 
Unterschrift: „Rudolf  von Habsburg: Wir gratulieren! So lang hat’s keiner 
von uns ausgehalten“. Zeichnung von L. r. barteau. Dazu die Autorin: 
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einige Aufmerksamkeit erregte die nachricht, dass graF ErWin 
nostitzriEnECk (1806 – 1872) auf  seiner besitzung, im Dorf  sta-
ditz, ein Denkmal für den legendären böhmenherrscher przemysl 
setzen lasse, welcher, der sage nach, auf  einem eisernen tisch (einer 
pflugschar) sein Mahl verzehrte, als die Wladiken kamen, um ihn 
als Gemahl der Libussa und herzog des Landes zu begrüßen.65 

proF  hähnEl in Dresden sei damit beauftragt, das standbild 
von Karl iV. zu modellieren, welches anlässlich der universitäts-
jubelfeier im Jahr 1848 aufgestellt werden solle.66 

einen unterabschnitt bilden die hinweise auf  das Vorhaben des 
„kunstsinnigen Herrschaftsbesitzers“ und „böhmischen Patrioten“ 
anton (antonín) vEith (1793–1853), auf  dessen besitz, in den Libo-
cher Gründen bei prag, eine ehrenhalle für „ausgezeichnete Personen 
der böhmischen Geschichte“ errichten zu lassen, ein böhmisches natio-
naldenkmal im Geiste der Walhalla bei regensburg. er beauftragte 
damit ludWig MiChaEl sChWanthalEr (1802 – 1848) in München.67

III. Darstellende Künste

Das Kapitel ‚Darstellende Künste‘ gliedert sich in die themen-
bereiche: theater und bühnen in prag – theater und bühnen in 
böhmen, Mähren und schlesien – tschechisches theater, „böhmi-
sche“ opernlibretti – biobibliographische notizen über theater-
schaffende – franz Grillparzers Dramen Ahnfrau (1817), ‚Ottokar‘ 
(1825), Libussa (1848).

„Wesentlich scheint, getreu der traditionellen sicht am hof, die Abgekehrt-
heit Joseph ii. vom betrachter, seiner Mutter Maria theresia zugewandt. 
Dadurch rückt Joseph ii. aber auch in die nähe des standortes des publi-
kums, wird selbst zum betrachter der Ahnengalerie, und – aus liberaler 
Sicht – zum ‚Volkskaiser‘.“ − Bezeichnenderweise fehlt Joseph II. auch in 
einem schulbuch aus dem Jahr 1841. (Vgl. Mathilde feldern rolf, Lese-
buch für Kinder des österreichischen Kaiserstaates. Mechitaristen congre-
gations-buchhandlung, Wien 1841, s.  150.)

 65 Aus der Kunstwelt. (interessantes Denkmal in böhmen), in: oesterreichi-
sches Morgenblatt 107 (5.  9.  1840), s.  428. 

 66 notizen in den sonntagsblättern vom 5.  5.  1844, vom 12.  4.  1846, vom 
3.  5.  1846, der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode vom 
3.  6.  1844, dem humorist vom 27.  5.  1846.

 67 Die Wiener blätter informieren regelmäßig über den fortgang dieses Vor-
habens.
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1) ‚theater und bühnen in prag‘
1847 bringt der „humorist“ folgende notiz68: 
„Deutsche Schaubühnen, welche stabile Gesellschaften haben, sind 

in der österreichischen Monarchie 34; Nationalbühnen besitzen: Galli-
zien eine polnische in Lemberg, Böhmen eine czechische in Prag, Un-
garn eine magyarische in Pesth, Kroatien eine illyrische in Agram, die 
Lombardei eine italienische in Mailand, das venetianische Königreich 
ebenfalls eine italienische in Venedig.“ 

es handelte sich beim ständischen theater in prag um eine 
deutsche schaubühne, an welcher auch ab den 1820er-Jahren „böh-
misches theater“, quasi als „Vorprogramm“, an sonn- und feier-
tagen gespielt werden kann. nachrichten über das theater in prag 
bringen alle Wiener unterhaltungsblätter regelmäßig. Die Wiener 
Kritiken wurden auch in prag gelesen und fanden nicht immer 
Anklang, wie z. b. im „sammler“ 1815 zu lesen steht69: 

„Als ein fleißiger Leser Ihres Blattes habe ich seit mehreren Jahren 
Gelegenheit, die hiesigen Theaternotitzen mit den Productionen zu ver-
gleichen; und wenn ich mich oft über scharfsinnige Urtheile erfreute, 
so muß ich dagegen gestehen, daß ich stets die Bemerkung gemacht 
habe, daß es Ihrem Referenten nicht Ernst zu seyn scheint, eine totale 
Darstellung zu liefern, und mir däucht, man könne hundert seiner 
Notitzen lesen, ohne den wahrhaften Zustand des Theaters (in seiner 
Gesammtwirkung) auch nur zu ahnen. (. .).“ 

berichtet wird über berufungen – so z. b. 1817 die Mitteilung, 
dass der Musikdirektor des theaters, Carl Maria von WEBEr 
(1786 – 1826), als königlicher Kapellmeister nach Dresden berufen 
worden70 sei, oder, dass ensemblemitglieder des theaters an der 
Wien zum theater in prag gewechselt hätten.71 

Der Abschnitt enthält bibliographische Verweise auf  die thea-
terberichterstattung aus prag während einer saison, wie z. b. in der 
 68 Konverstionslexikon des tages. theater-telegraph, in: humorist 145 

(18.  6.  1847), s.  578.
 69 b-i, notitzen. schreiben aus prag an die redaction des notizenblattes über 

den Zustand der prager schaubühne, in: sammler 121 (10.  10.  1815), s.  504; 
122 (12.  10.  1815), s.  508. Zitat s.  504.

 70 beförderungen, belohnungen und ehrenbezeugungen, in: intelligenzblatt 
der österreichischen Literatur zu den erneuerten Vaterländischen blättern 
18 (1.  3.  1817)

 71 Kunst- und literarische notizen aus prag, in: intelligenzblatt der öster-
reichischen Literatur zu den erneuerten Vaterländischen blättern 98 
(6.  12.  1817).
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„Wiener Allgemeinen theaterzeitung“ im Jahr 1820 oder auch 
stimmungsberichte, wie z. b. im „sammler“72 1822, wo es heißt: 

„In keiner Stadt teutscher Zunge wird wohl mehr von der Bühne 
gesprochen, als in Prag, was eines Theils leicht erklärlich wäre, da 
Böhmens Hauptstadt eine der stillsten Städte ist, und das Theater ei-
gentlich den Haupttheil der öffentlichen Unterhaltung ausmacht. Es 
wird verwunderlich, wenn man das oft so leere Haus mit der Volksmen-
ge (Prag hat 80 000 Einwohner und nur Ein Theater) mit diesem so 
großen Interesse vergleicht. (. .).“ 

Klassiker würden kaum besucht; besser gingen spektakelstücke 
und am besten „Wiener Vorstadtstücke“, welche kassenfüllend sei-
en. in der „theaterzeitung“ wird eine rubrik ‚tagebuch der prager 
bühne‘ geführt. 

Zum schluss seiner theaterberichte aus prag 1827 bringt der 
berichterstatter einen Überblick über das repertoire, wobei er auch 
die Aufführungen in tschechischer sprache – nach damaligem 
sprachgebrauch, wie erläutert, wurde „böhmisch“ für „tschechisch“ 
verwendet – anführt73. 1830 bringt der „sammler“ einen Überblick 
über das repertoire des ersten halbjahres, ohne das tschechische 
repertoire zu berücksichtigen74. 

berichtet wird auch, wenn in einer Woche ein besonders inter-
essantes repertoire gegeben wurde, wie vom 15. – 21. Juli 1832.75 

Johann nEstroys Gastspiel 1841 habe furore gemacht.76 
Das problem, dass prag nur ein theater besitze, bei einer ein-

wohnerzahl (1843) von 120 000 Menschen, und dass die Aufführun-
gen in tschechischer sprache nur an sonn- und feiertagen von 16:00 
– 18:00 uhr stattfinden könnten, wolle nun, so 1843 in einem 

 72 notizen. theater in prag, in: sammler 16 (5.  2.  1822), s.  64; 17 (7.  2.  1822), 
s.  68; 19 (12.  2.  1822), s.  76; 30 (9.  3.  1822), s.  119 – 120; 34 (19.  3.  1822), 
s.  135 – 135; 41 (4.  4.  1822), s.  164; 64 (28.  5.  1822), s.  255 – 256. Zitat s.  64.

 73 Manfred, neuigkeiten. Aus prag (beschluß), in: Allgemeine theaterzeitung 
45 (14.  4.  1827), s.  183 – 184.

 74 notitzen. Leistungen der königl. ständischen bühne zu prag, vom 1. Jän-
ner bis 30. Juny 1830, in: sammler 88 (24.  7.  1830), s.  353 – 354.

 75 neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt, in: Allgemeine theaterzeitung 
146 (23.  7.  1832), s.  584.

 76 Album. Der theater-telegraph. (nestroy in prag), in: humorist 117 
(12.  6.  1841), s.  67.
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bericht,77 der theaterdirektor, Johann august stögEr (1791 –  
1861), dadurch lösen, dass in der rosengasse dafür ein eigenes 
theater errichtet werde.78 Dieses konnte sich aber nicht halten, wie 
1845 berichtet wird: Die „sonntagblätter“79 melden: 

„Prag hat in diesem Augenblick zwei deutsche Theater, indem Di-
rektor Stöger das ihm eigentlich gehörige Theaterlokale in der Rosen-
gasse an den konzessionirten Schauspieldirektor Lutz pachtweise über-
lassen hat, welcher nun mit seiner Gesellschaft Vorstellungen darin gibt. 
Lutz pflegt den Sommer über in Karlsbad zu spielen.“ 

in den „oesterreichischen blättern“80 erscheint gleichfalls dar-
über eine notiz:

„Böhmisches Theater. Bekanntlich wird im ständischen Theater in 
Prag regelmäßig an Sonn- und Feiertagen in den Nachmittagsstunden 
böhmisch gespielt; ein eigentliches böhmisches Theater wurde zwar (in 
der Rosengasse) zu errichten versucht, es konnte sich aber nicht halten. 
(. .).“ 

Die folge davon war, dass nach einer neuen Lösung gesucht 
wurde. Die „Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode“ 
bringt am 19. April 1845 die folgende notiz81: 

„An die böhmischen Stände gelangte ein mit zahlreichen Unter-
schriften versehenes Gesuch, mit dem Vorschlage, das dem deutschen 
ständischen Theater zustehende Recht zur Aufführung von Theaterstük-
ken in böhmischer Sprache einer Aktiengesellschaft zu überlassen, wel-
che durch den Bau eines böhmischen Theaters am Quay ein National-
Denkmal errichten will (. .).“ 

Das provisorium sollte noch fortdauern, erst mit der triumpha-
len eröffnung des Gebäudes des národní divadlo am 18. november 
1883 hatte das tschechische theater seine heimstätte gefunden.82 

 77 Wenzel storch, (Aus prag, ende Jänner), in: Allgemeine theaterzeitung 42 
(18.  2.  1843), s.  183 (rubrik: feuilleton. nachrichten aus provinzstädten).

 78 theaterbericht. (Die bisherigen theater-Dinastien prags), in: beilage zu 
den sonntagsblättern 34 (24.  8.  1845), s.  544. 

 79 theaterbericht, in: beilage zu den sonntagsblättern 2 (12.  1.  1845), s.  45.
 80 Aus Zeitschriften. Jänner. theater. Übersicht des Zustandes der prager 

ständischen bühne im Jahr 1844, in: oesterreichische blätter 36 (25.  3.   
1845), s.  287 – 288. Quelle: „(slaw. Jahrb. 1).“

 81 theatralisches. ein böhmisches theater in prag, in: Wiener Zeitschrift 78 
(19.  4.  1845), s.  312.

 82 Vgl. Philipp Ther, Narodní divadlo v kontextu evropských operních dějin. 
(Od založení do první světové války) [Das Tschechische Nationaltheater 
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Außer den berichten über das ständische theater in prag waren 
auch die Aufführungen im clam-Gallas’schen palast zu Wohltätig-
keitszwecken Gegenstand der Korrespondenzberichte.

2) ‚theater und bühnen in böhmen, Mähren und schlesien‘
neben prag waren berichte über das theater in brünn häufig 

Gegenstand der berichterstattung in den Wiener blättern. so wer-
den z. b. 1840 im „oesterreichischen Morgenblatt“ die Leistungen 
des brünner theaters im Jahres 1839 vermeldet.83 einen histori-
schen rückblick über das theater in brünn bringt das „oester-
reichische Morgenblatt 1840.84 berichtet wird85, dass es auch in 
anderen städten ab und zu Vorstellungen in tschechischer sprache 
zu sehen gab. 

„In Königgrätz, Pisek, Klattau und in andern Städten läßt sich von 
Zeit zu Zeit die böhmische Thalia besonders durch patriotische Bemü-
hungen des Herrn Theaterdirectors Carl Hilmer hören, und selbst in 
Pilsen, wo die beyden Sprachen mehr als irgend anderswo in einander 
eingreifen, wurden im nächst verflossenen Jahre die Klitzperischen 
Stücke: « drey Grafen auf  einmahl », « die Ellbogner-Glocke », die kör-
nerische « Hedwig » und mehrere Stepankische Original-Stücke mit vie-
lem Beyfall gegeben. (. .).“ 

1833 wird über die eröffnung eines neuen theatergebäudes in 
pilsen berichtet.86 1843 sei dort zum ersten Mal ein tschechisches 
stück aufgeführt worden. 1844 seien an 27 orten in böhmen Vor-
stellungen in tschechischer sprache erfolgt87. 

im Kontext der europäischen operngeschichte. (seit Gründung bis zum 
Ersten Weltkrieg)], Prag, Dokořán 2008.

 83 in nr. 94, Jg. 1839 und nr. 8, Jg. 1840.
 84 ernst, Das theater in brünn, in: oesterreichisches Morgenblatt 26 

(29.  2.  1840), s.  103 – 104. Quelle: „Aus dem vierten heft des Theater-Lexi-
kons.“

 85 Doctor prof. sedlaczek, bericht über die vorjährigen Leistungen der eigent-
lich böhmisch-slavischen Literatur, in: neues Archiv 6 (18.  1.  1830), 
s.  40 – 43, Zitat s.  41.

 86 D., buntes aus der theaterwelt, in: Allgemeine theaterzeitung 6 (8.  1.  1833), 
24; 22 (30.  1.  1833), s.  87.

 87 Aus Zeitschriften. Jänner. theater. Übersicht des Zustandes der prager 
ständischen bühne im Jahr 1844, in: oesterreichische blätter 36 (25.  3.  1845), 
s.  287 – 288. Quelle: „(slaw. Jahrb. 1).“
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1846 gibt der „sammler“88 einen Überblick über die Leistungen 
des theaters in olmütz vom 1. september bis 31. Dezember 1845: 

„Im Ganzen wurden 117 Vorstellungen darunter 57 Trauer-, Schau- 
und Lustsiele, 28 Opern, 32 Lokalpossen und Vaudevilles mit Musik 
gegeben. Unter allen diesen befanden sich 25 Novitäten und zwar: 7 
Schauspiele und Dramen; 6 Lustspiele, 2 Opern, 2 Vaudevilles und 8 
Possen mit Musik. Als Gäste erschienen Fr. Ehlert aus Lemberg. Hr. 
Ernst der vaterländische Virtuose. Hr. und Mad. Klauer aus Gratz. Hr. 
Haimer aus Breslau und der Regisseur des k. k. Hofburgtheaters Hr. 
Anschütz.“ 

theaterberichte finden sich aus Mährisch trübau, reichenberg, 
iglau, teplitz, Karlsbad.

3) ‚tschechisches theater, „böhmische“ opernlibretti‘
Als „frommer Wunsch“ wird 1820 in den „erneuerten Vaterlän-

dischen blättern“ das Verlangen nach einer böhmischen schaubüh-
ne bezeichnet.89 Dieser Wunsch sollte in den folgenden Jahrzehnten 
in erfüllung gehen. Die Wiener blätter sind ein spiegel dieser ent-
wicklung. Die in diesem Abschnitt gesammelten hinweise auf  ca. 
125 Korrespondenzberichte über das „böhmische theater“ ergeben 
ein umfassendes bild. Zur Materialerfassung ist zu sagen, dass die 
notizen über diesen Gegenstand fast immer teil eines berichtes 
auch über die deutschsprachige bühne sind, meist bilden sie den 
letzten Abschnitt der berichte und notizen. Dieses Medienecho war 
ein konstruktiver faktor für die sache der „tschechischen nationa-
len Wiedergeburt“, wo es vor allem um die Durchsetzung der tsche-
chischen sprache ging. Dieser umstand wird im vorgenannten bei-
trag in den „erneuerten Vaterländischen blättern“ auch an ober-
ster stelle angeführt:

„Es ist in der That eine sonderbare Erscheinung, daß Böhmens 
Hauptstadt itzt keine böhmische Bühne besitzt. Es ist nicht zu läugnen, 
daß viele Umstände, theils die Umgränzung von deutschen Ländern, 
theils die Verbindung mit dem Mutterstaate, und der erhöhte Verkehr 
mit Deutschland, dem Böhmen die Kenntniß der deutschen Sprache fast 
zur unerläßlichen Bedingniß machen; aber mit Bedauern bemerken 
wir, daß die böhmische Sprache, durch die deutsche, immer mehr ver-
 88 Mannigfaltiges. Leistungen des theaters in olmütz vom 1. september bis 

31. December 1845, in: sammler 20 (3.  2.  1846), s.  80.
 89 böhmische schaubühne in prag. (ein frommer Wunsch), in: erneuerte 

Vaterländische blätter 54 (5.  7.  1820), s.  215 – 216.
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drängt wird, und mancher Böhme sich seine Muttersprache zu sprechen 
schämt, so daß sie immer mehr in Verfall geräth. Jeder Böhme, der sein 
Vaterland mit wahrer Treue und Anhängigkeit liebt, wird gewiß mit 
dem Verfasser den Wunsch hegen: Kunst und Literatur möge einen 
innigen Verein schließen, dem böhmischen Königreich das Heiligthum 
seiner Sprache zu bewahren und fortzubilden. (. .).“90 

es kann an dieser stelle keine Analyse des repertoires, welches 
vor allem auch Aufführungen von damals auf  den bühnen in ganz 
europa erfolgreichen opern, deren Libretti ins tschechischer über-
setzt worden war, gegeben werden. Die aufgefundenen Korrespon-
denzberichte würden es erlauben, eine lückenlose rekonstruktion 
der tschechischen Vorstellungen zu erstellen. Das größte Verdienst 
für seinen einsatz für das tschechische theater fällt, diesen berich-
ten zufolge, auf  den theatermann JAn nepomuk Štěpánek 
(1783 – 1844).

4) ‚biobibliographische notizen über theaterschaffende‘
in diesem Abschnitt wurden biobibliographische notizen über 

schauspielerinnen und schauspieler sowie Dramatiker erfasst bzw. 
wurde auf  teilband i des Bohemica-bandes verwiesen, da dort die 
hinweise über die bekanntesten Dramatiker und stückeschreiber 
aus den böhmischen Ländern im Kapitel „nachrichten über schrift-
steller“ erfasst wurden.

5) ,franz Grillparzers Dramen Ahnfrau (1817), ‹ Ottokar › (1825), 
Libussa (1848)‘

im letzten Abschnitt des Kapitels wurden hinweise und beiträ-
ge über die Dramen von Franz grillparzEr (1791 – 1872), welche 
„böhmische“ stoffe verarbeiten, erfasst. Dokumentiert wird die 
fehde um die Ahnfrau, ausgetragen zwischen WilhElM hEBEn
strEit (1774 – 1854), zu jenem Zeitpunkt redakteur der „Wiener 
Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode“, und dem Autor des 
trauerspieles Die Schuld (1816), adolph MüllnEr (1774 – 1829), in 
der presse.

es sollte vor allem König Ottokar’s Glück und Ende mit der vor-
liegenden Materialsammlung kontextualisiert werden. Denn es hat 
sich aus heutiger sicht, da der gemeinsame kulturelle Kommunika-
tionsraum verloren gegangen ist, eine entfremdung zu diesem 
österreichischen nationalstück, als welches es immer noch angese-
hen wird, eingestellt. 
 90 ibid., s.  215.
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DNB Katalog der Deutschen nationalbibliothen (on-
line-Katalog)

Google books Das betreffende Werk wurde von der fa. Google 
digitalisiert und ist im netz verfügbar.

LČL Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, insti-
tutce [Lexikon der tschechischen Literatur. per-
sonen, Werke, institutionen], hrsg. von Vladimír 
forst u. a., 7 bde, prag 1985 – 2008. 

ÖBL  österreichisches biographisches Lexikon 
1815−1950, hrsg. von der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, bd. 1 – 5, Wien, Köln, 
Graz 1854−1972; Bd. 6 – 13, Wien 1975−2012. 

 http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes
oemL österreichisches Musiklexikon, hrsg. von rudolf  

flotzinger, bd. 1 – 5, Wien 2002 – 2006. 
 http://www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=yes
ÖNB österreichische nationalbibliothek Wien. on-

line-hauptkatalog 
 http://www.onb.ac.at/kataloge/
ÖNB-musik- österreichische nationalbibliothek Wien. on -
sammlung  line-Katalog der Musiksammlung. http://aleph.

onb.ac.at/f?func=file&file_name=login& 
local_base=Mus

SKČR  Souborný katalog České republiky / Union Cata-
logue of  the czech republic [Verbundkatalog 
der tschechischen republik] 

 http://www.caslin.cz/
THIeme /  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von
BECKER der Antike bis zur Gegenwart in 37 bänden 

(1907 – 1950) von ulrich thieme und felix bek-
ker, Münden 1992 (studienausgabe).

ü titel eines übersetzten Werkes; erscheinungs-
jahr eines übersetzten Werkes
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WURZBACH constant von Wurzbach, biographisches Lexi-
kon des Kaiserthums oesterreich, enthaltend die 
Lebensskizzen der denkwürdigen personen, wel-
che seit 1750 in den österreichischen Kronlän-
dern geboren wurden oder darin gelebt und ge-
wirkt haben, Wien 1856 – 1891, registerband 
Wien 1923.

? Wenn der Autor oder ein in den Quellen erwähn-
tes Werk nicht eruiert werden konnte.

Teil I des  Verweist auf: Gertraud Marinelli-König, Die böh-
Bohemica-Bandes mischen Länder in den Wiener Zeitschriften und 

Almanachen des Vormärz (1805 – 1848). tsche-
chische nationale Wiedergeburt – Kultur- und 
Landeskunde von böhmen, Mähren und schlesi-
en – Kulturelle beziehungen zu Wien, teil i, 
Wien 2011. [Kap. „Literatur und schrifttum“]

Teil II des  Verweist auf: Dies., Die böhmischen Länder in
Bohemica-Bandes den Wiener Zeitschriften und Almanachen des 

Vormärz (1805 – 1848). tschechische nationale 
Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von 
böhmen, Mähren und schlesien – Kulturelle be-
ziehungen zu Wien, teil ii, Wien 2013. [Kap. 
„sprachwissenschaften“ – „philosophie, ästhe-
tik, rhetorik“ – „Geschichte“ – „bildungsinsti-
tutionen“] 

Teil IV des  Verweist auf: Dies., Die böhmischen Länder in
Bohemica-Bandes  den Wiener Zeitschriften und Almanachen des 

Vormärz (1805–1848). tschechische nationale 
Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde Von 
böhmen, Mähren und schlesien – Kulturelle be-
ziehungen zu Wien, Wien ca. 2015. [Kap. „“re-
ligion“ – „recht“ – „Landeskunde“ – „politische 
ökonomie“ – „naturwissenschaften und Mathe-
matik“] 
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MusiKGeschichte

A. nachrichten über Werke

C. J. A. Hofmann (1801 – 1843)
Die Tonkünstler Schlesiens. ein Beitrag zur Kunstgeschichte vom 
 Jahre 960 bis 1830 (1830)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 44 (30.  10.  1830) 176
‚bey G. p. Aderholz in breslau ist erschienen und bey tobias has-
linger in Wien zu haben:
Die Tonkünstler Schlesiens. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte vom Jahre 
960 – 1830. (. .). Verfaßt und herausgegeben von Carl Jul  ad  hoFF
Mann. Mit 2 steindrücken. gr. 8. 503 seiten 2 fl. 15 kr. c. M.‘ 

b.  beiträge und hinweise

Vaterländische blätter 25 (31.  7.  1810) 243 – 245
‚Vereinigung zur beförderung der tonkunst in böhmen.‘
(243) „Das vorzügliche talent der slavischen Völker zur Musik ist 
schon oft bemerkt worden, die ausgezeichnete Kunstfertigkeit der 
böhmen auf  den meisten instrumenten ist allgemein bekannt; 
schon früh entwickelte sich die musikalische Anlage dieses energi-
schen Volkes. (. .). ich beschränke mich darauf, den Leser, welcher 
über den Zustand der Musik in der Vorzeit böhmens nähere nach-
richt wünscht, auf  die vortreffliche Abhandlung des p. Dlavacz, 
Mitglied des prämonstratenserstifts strahow zu prag, zu verweisen, 
worin er vollkommene befriedigung finden wird. Diese Abhandlung 
befindet sich unter den schriften der böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften. uebrigens ist noch nicht lange her, daß alle orche-
ster nicht nur in der österreichischen Monarchie, sondern auch im 
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Auslande, viele böhmen zu Mitgliedern hatten. in den orchestern 
zu paris, London, st. petersburg, berlin, hamburg, Kopenhagen, 
stockholm u. s. w. auch in mehrern städten italiens waren viele 
böhmen, vorzüglich wurden die blas-instrumente von böhmen ge-
spielt. (. .).“
seit mehreren Jahren sei die Musik der böhmen in Verfall geraten; um dem 
entgegenzuwirken sei am 31. März 1810 die privatgesellschaft ‚Vereinigung zur 
beförderung der tonkunst in böhmen‘ gegründet worden. Über personelle 
Zusammensetzung, Ziele und Aufgaben dieser Gesellschaft.
Anmerkung: Von Bohumír Dlabač (1758 – 1820) sollte ab 1815 ein Allgemeines 
historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch Mähren und Schle-
sien erscheinen (SKČR). hinweis auf  einen nachruf  auf  b. D. in den erneu-
erten vaterländischen blättern vom 16.  12.  1820 s. teil ii des Bohemica-bandes 
(→ Kap. „Gelehrte“ / „Nachrichten über das Wirken von Gelehrten und von 
Männern des öffentlichen Lebens, deren Auszeichnungen und Ableben“: → 
Dlabač, B., S.  542).

sammler 97 (18.  6.  1814) 388
‚Über die Musik der slaven.‘
Verfasser: Fr  sal  kandlEr

(388) „Wenn ich aber über die slaven überhaupt rücksichtlich der 
Musik sprach, so soll dieß nur den weniger gebildeten theil dersel-
ben und die bey uns weniger bekannten instrumente mit ihrer 
entstehungsart betreffen; denn was die cultivirten slaven überall, 
besonders die böhmischen in der harmonie (blasinstrumenten) 
herrliches leisten, ist ohnehin genug bekannt. (. .).“
beschrieben werden das horn (schalmey), welches man bei den polen, russen 
und serben finde, der Dudelsack bei den serben (‚Kosto‘) sowie die ‚husla‘.

oester reichische blätter 290 (4.  12.  1817) 1152
‚notizen.‘
Quelle: (Ost und West 129.)
(1152) „in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts, dem gol-
denen Zeitalter der echten tonkunst, hatte das stift ossegg (in 
böhmen) unter seinen brüdern allein 13 Konzertisten und 13 or-
chesterspieler, die alle geborne böhmen waren.“

Wiener Zeitschrift  75 (24.  6.  1819) 614 – 615
‚Über tonsinn und tonkunst in böhmen.‘
Verfasser: glE  [gErlE]
(614) „Wenn wir keinen andern beweis für den tonsinn der slavi-
schen Volksstämme, ihren hang und Anlagen zur Musik hätten, als 
die wohlgeordneten fugen, welche die russischen truppen auf  dem 
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Marsch zu singen pflegen, so wäre wohl dieser schon hinreichend; 
doch eben so bekannt als das angeborne talent des slaven für die 
Musik, ist der umstand, daß unter den slavischen stämmen sich 
bey keinem diese Kunst so reich und mannigfaltig ausgebildet, als 
bey den böhmen, und wenn sich italien das Vaterland des Gesanges 
nennt, so ist böhmen eben so als die Wiege der instrumental-Musik 
anzusehen, und selbst auf  der sangreichen Landzunge dafür aner-
kannt worden. (. .).“
es folgt eine beschreibung der charakteristischen instrumente; vortrefflich sei 
die feldmusik der böhmischen regimenter. 

Allgemeine theaterzeitung 38 (28.  3.  1822) 149 – 150; 39 
(30.  3.  1822) 153 – 154; 40 (2.  4.  1822) 157 – 158; 41 (4.  4.  1822) 
161 – 162; 42 (6.  4.  1822) 165
‚ueber tonsinn und tonkunst der böhmen.‘
Verfasser: D. 
skizze.
(149) „in die zweite hälfte des achtzehnten Jahrhunderts kann 
man das eigentliche goldene Zeitalter der böhmischen tonkunst 
setzen, wo in der hauptstadt und auf  dem stillen Lande Alles Mu-
sik athmete, in jeder heitern sommernacht auf  allen straßen sere-
naden und notturnen erschallten, wo alle Großen des reiches und 
die bedeutenden Klöster und stifte Kapellen hielten. (. .).“

Archiv für Geschichte 38 und 39 (29.  3. und 31.  3.  1824) 
213 – 214; 44 und 45 (12.  4. und 14.  4.  1824) 249 – 251; 47 und 48 
(19.  4. und 21.  4.  1824) 263 – 266; 49 (23.  4.  1824) 273 – 276; 4 
(10.  1.  1825) 18 – 20; 10 (24.  1.  1825) 51 – 52; 32 und 33 (16.  3. und 
18.  3.  1825) 168 – 170
‚Die tonkunst in böhmen, von den ältesten bis auf  die gegenwär-
tigen Zeiten, von J  rittEr von rittErsBErg.‘
Überblick über das Musikschaffen, beginnend mit dem 16. Jahrhundert. Über 
Leben und schaffen der Mitglieder des prager Konservatoriums. s.  18  ff.: 
friedrich Dionys Weber; friedrich pixis; Johann theobald held; s.  51  f.: Jo-
hann Kucharz; Anton thomas Kunz; s.  168  ff.: Johann Wenzel tomaschek; 
Johann nepomuk Wittaßek.

fünftes probeblatt  für 1829 zur Wiener Allgemeine 
theaterzeitung 
‚neuigkeiten. buntes aus der musikalischen Welt.‘
„Die böhmischen Musiker sitzen in allen orchestern der ganzen 
Welt. rossini hat ihnen das Zeugniß gegeben, daß sie die talent-
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reichsten aus allen nationen sind. spontini hat sie die helden der 
blas-instrumente genannt. selbst in philadelphia, im orchester der 
großen oper, sind es böhmen, welche bey der clarinette, oboe und 
dem fagott angestellt sind. Die orchester in London besitzen 86, 
die orchester in paris 240 Mitglieder, welche böhmen sind. in ita-
lien ist kein orchester, das nicht böhmen bey den blas-instrumen-
ten hätte. (. .).“
Anmerkung: Die unpaginierte beilage ist in der handbibliothek des theater-
sammlung des Wiener theatermuseums zwischen den nummern 95 und 96 des 
Jahrganges 1829 eingebunden.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 44 (30.  10.  1830) 175
‚notizen.‘
(175) „Die musikalische Gesellschaft für classische composition in 
paris hat die Absicht, noch in diesem Jahre ein biographisches 
Lexicon der berühmtesten Virtuosen von händel bis auf  rossini 
herauszugeben. Darunter sind 709 böhmen; 701 italiener; 517 
Deutsche; 308 russen; 134 ungarn; 134 franzosen; 128 engländer; 
78 Griechen; 18 spanier; 18 Dänen; 16 schweden; 9 portugiesen und 
3 türken.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 13 (31.  3.  1836) 52
‚notizen.‘
(52) „Die Gesellschaft der Musikfreunde des österr. Kaiserstaates 
hat die hh. conradin Kreutzer, capellmeister, friedr. Dionys We-
ber, Director des conservatoriums der Musik in prag, und Johann 
Wenzel tomaschek, capellmeister, zu ehrenmitgliedern ernannt, 
und ihnen die Aufnahmediplome zugefertigt.“

humorist  163 (6.  11.  1837) 652
‚theatralisches. (prag.)‘
(652) „Am 4. november 1787 wurde des unsterblichen Mozart’s 
unsterblicher « Don Juan » zum ersten Male hier aufgeführt. Die 
böhmen, stolz auf  den Ausspruch Mozart’s: ‚Die böhmen verstehen 
mich, darum will ich für sie diese oper schreiben‘ feierten diesen 
merkwürdigen tag, indem sie nach 50 Jahren diese noch unerreich-
te tonschöpfung auf  derselben bühne, wo sie zuerst entzückte, 
wieder dem ungeschwächten enthusiasmus des kunstsinnigen pu-
blikums vorführten.“
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telegraph 60 (19.  5.  1837) 248
‚conversations-stoff.‘
(248) „eine Gesellschaft prager Musikanten, an deren spitze ein 
hr. Lobeck steht, durchreis’t jetzt alle hauptstädte der amerikani-
schen union und führt strauß’sche Walzer und Galope auf, wo-
durch sie viel Geld verdienen. Der New-York-American vergleicht 
strauß und fulton, der die Dampfboote erfunden hat, indem er die 
Galopade einen Dampftanz nennt. ein anderes amerikanisches 
blatt meint, es sei doch zu bewundern, daß gerade die Deutschen, 
sonst ein so ruhiges, contemplatives Volk, solche Melodien und den 
Walzer überhaupt erfunden haben.“

Allgemeine theaterzeitung 63 (13.  3.  1840) 262 – 263
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues? (böhmische Musiker.)‘
(262) „es ist schon einmal in diesen blättern besprochen worden, 
daß die böhmischen tonkünstler sich aller orchester in und außer 
europa bemächtigt haben; daß sogar in philadelphia böhmen in 
der oper die solo-instrumente spielen; nun melden die Journale aus 
new York und boston, daß in ersterer stadt vom capellmeister bis 
zum trommelschläger, durchaus böhmen im orchester wirkten, 
und daß selbst in boston nur drei eingeborne, die übrigen aber alle 
czechen wären. Der capellmeister in boston heißt hnogolczil, und 
ist noch vor zwei Jahren in prag gewesen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 38 (29.  3.  1842) 153 – 154; 
47 (19.  4.  1842) 193 – 194
‚Die Musik in böhmen.‘
Quelle: „(. .). ein Artikel in der böhmischen Zeitschrift Kwety (die 
blühten).
s.  193  f.: „1. Artikel.“ s.  193  f.: „2. Artikel.“
Der erste Artikel gibt eine kurze historische Übersicht der für die Musik der 
böhmen denkwürdigen ereignisse; der zweite Artikel geht ein auf „die An-
stalten, welche es sich zur Aufgabe gesetzt haben, das musikalische 
Wissen im Lande selbst anzuregen, zu befördern, dem bedürfnisse 
oder dem fortschritte der Zeit anzupassen. (. .).“

Wiener Zeitschrift  79 (21.  4.  1842) 625 – 628
‚einige noch ungedruckte briefe Mozart’s. bevorwortet von f. W.‘
s.  625  f.: „ii. An Gottfried von Jacquin in Wien. prag, am 4. novem-
ber 1787.“ s.  627  f.: „iii. An *** in prag. prag, den 15. Jänner 1787.“ 
s.  628: „IV. Liebstes, bestes Weibchen! Prag, den 31. 5. 1789.“
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Wiener Zeitschrift  128 (28.  6.  1842) 1023
‚notizenblatt. Das Mozartfest in salzburg.‘
(1023) „Das prager conservatorium der Musik sendet zu dem Gro-
ßen Musikfeste in salzburg, welches mit der enthüllung des Denk-
males für W. A. Mozart vereinigt werden soll, sechs professoren und 
zwölf  Zöglinge als Gesandte und repräsentanten.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 124 (15.  10.  1842) 501 – 504; 
125 (18.  10.  1842) 505 – 508
‚uebersicht der am k. k. österreichischen hofe zu Wien in den letz-
ten vier Jahrhunderten angestellt gewesenen hofcapellmeister, 
hofcomponisten und hofmusiker; zugleich als Materiale zu einer 
dereinstigen « Geschichte der k. k. hofcapelle in Wien »; zusammen-
gestellt von aloys FuChs, Mitglied derselben.“
Die Auflistung ist gegliedert nach den regierungsperioden der regenten, be-
ginnend mit Kaiser Maximilian i. (1493 – 1519). 

sonntagsblätter 4 (22.  1.  1843) 84
‚notizenblatt. böhmen in Amerika.‘
(84) „in den vereinigten staaten befindet sich bereits eine ziemliche 
schaar böhmen, die sich meist von der tonkunst nähren. Gegen-
wärtig reist eine Gesellschaft böhmischer Musikanten im Lande 
umher, die unter dem namen: ‚prague company‘ in new York, 
boston und philadelphia recht gute Geschäfte macht.“

sonntagsblätter 28 (14.  7.  1844) 663
‚notizen. Die erfinderin der polka.‘
Quelle: Bohemia.
(663) „Die polka macht nächst dem ewigen Juden jetzt am meisten 
Lärm in der Welt, oder vielmehr in den Journalen. (. .).“
erzählt wird die Geschichte ihrer erfindung.
(663) „ein bauernmädchen diente in elbekosteletz bei einem bür-
ger, und dieses Mädchen tanzte eines sonntags zum Zeitvertreib 
einen selbst erfundenen tanz und sang dazu eine passende Melodie. 
Der damalige Lehrer, herr neruda (wenn ich nicht irre) war zuge-
gen und setzte dieselbe in Musik, und in der stadt elbekosteletz, 
drei stunden von prag, wurde die polka zum ersten Male öffentlich 
getanzt. erst später gelangte sie nach prag, wurde ‚polka‘ getauft 
und der beliebteste tanz. Von da aus unternahm die polka Wande-
rungen nach paris, London und new-York; das Mädchen aber, wel-
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ches diesen welthistorischen tanz zuerst tanzte, ist gegenwärtig in 
Konetop, herrschaft brandeis, verheirathet.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (27.  7.  1844) 359; 106 
(3.  9.  1844) 423
‚Miscellen. Die polka.‘
Verfasser: dr  Führa

(359) „(. .) Zusammenstellung der bisher im stich erschienenen (. .) 
piecen dieses namens. (. .). hiebei sind die in Wien erschienenen 
noch gar nicht mit einbegriffen. (. .).“
es folgt eine Aufzählung von Musikstücken. Darunter von den Komponisten 
A. e. titl; fr. Joachym; J. Labitzky; fr. hilmar; W. benda; fr. budinsky; f. 
fiala; W. c. Gutmannsthal; J. Kaczerowsky; J. Liehmann; Joh. niemetz; neu-
mann; G. pelz; J. pospischil; J. s.  prohaska; J. proßnitz; J. rummel, c. sand-
ner; G. schantl; J. soukup; J. straka; f. W. swoboda; J. Wagner; J. Worlic-
zek. 
(359) „Diese die Zahl von 175 betragenden polkas aller Arten und 
farben haben bereits, theils bei hoffmann in prag, theils in Mainz 
bei schott’s söhnen, und zwar in schönen, brillanten Auflagen das 
Licht des tages erblickt und – die namen der Verfasser der un-
sterblichkeit überliefert (!!!) und sind selbe bei Pietro Mechetti qm. 
carlo zu haben.“
s.  423: Über den erfolgsmarsch der polka ab ihrer entstehung nach Ost und 
West. 

Al lgemeine Wiener Musikzeitung 112 (17.  9.  1844) 446 – 447
‚böhmische und italienische Musiker. Von WilhElM Frankl.‘
Zum Verfasser wird in einer fußnote angemerkt:
„Der herr Verfasser des vorstehenden manches Wahre enthalten-
den, jedoch etwas zu schroff  und derb sich gebenden Artikels ist 
ein bruder unsers als Dichter und redakteur der « sonntagsblätter » 
in der Literatur- und Kunstwelt hochgeachteten Dr. L. A. frankl. 
(. .).“
nachfolgend einige Ausschnitte aus dem Artikel.
(446) „es gab und gibt viele, die da behaupten, die böhmen wären 
mehr oder bessere executor’s, als compositeure; Andere, dass sie 
die besten executor’s, jedoch nie bedeutende compositeurs wer-
den können.  so gehaltlos und unwahr diese behauptung an und 
für sich erscheinen mag, so liegt dennoch im hintergrunde dersel-
ben eine Wahrheit von tiefer bedeutung, die sich kaum mit Grunde 
widersprechen läßt. (. .). Der böhme wird mit dem Gefühle, mit dem 
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Drange zur Musik geboren – und doch ist es wunderbar, daß die 
wenigsten böhmischen Musiker, besonders die aus dem Volke, nicht 
einmal die namen der compositeure ihres Landes, geschweige ihre 
Werke kennen; er hat keinen begriff  für höhere Musik – er singt 
nur die harmlosen Lieder seiner heimat gemüthvoll, und die – weil 
er sie singen muß – er kann nicht anders, – und verrichtet er gleich 
(447) die schwerste Arbeit, – und thränt auch oft sein Auge – er 
muß singen – und wird er auch oft überaus böse – er muß – seine 
stimmorgane folgen sklavisch seinem musikalischen triebe. (. .). 
Betrachten wir nun die Italiener – welchen Kontrast finden wir da! 
Der italiener ist durchaus nicht mit dem musikalischen Gefühle, mit 
dem Drange, die Kunst zu erlernen begabt, – aber er hat mehr sinn, 
mehr Liebe für die Musik, er hat eine begeisternde pietät für seinen 
Meister, für dessen Werke, die in böhmen leider fehlt. (. .). schreiber 
dieser Zeilen ist ein böhme, der sein Vaterland wahrhaft liebt, der 
die Künstler seiner heimat hochachtet, und weil er sie hochachtet, 
ließ ihn sein inneres nicht das unterdrücken, was er für die Kunst 
seiner heimat wahr und gerecht fühlt. (. .). Gelingt es einst einem 
böhmen, das musikalische Gefühl der böhmen zu erfassen, und 
ergreifend mit der ihm eigenen technik zu verarbeiten, dem stehet 
gewiß eine unsterblichkeit bevor. es werden mir vielleicht einige 
den Vorwurf  machen, daß ich als belege zu meinen behauptungen 
auch Musiker aus dem Volke anführte, darum weise ich im Voraus 
die rüge mit dem bemerken zurück, daß ich es deshalb that, weil 
ich das ganze Volk als die Wiege der poesie und Musik, dieser zwei-
en göttlichen schwestern, halte.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 62 (24.  5.  1845) 246 – 247
‚Local-revue. Konzert-salon. Das Konzert zum besten der noth-
leidenden im Arvaer comitate. (Dinstag den 20. Mai l. J. Mittags 
im Vereinssaale.)‘
ergeben habe sich dabei
(246) „ein für uns seltenes linguistisches curiosum, indem vier Ge-
sangnummern in böhmischer sprache vorgetragen wurden, als da 
sind: a. « Zmizlená radost » (entschwundener frohsinn), b. « pomílowá-
ni » (Liebe und Gegenliebe) von Cělakowský, Musik von Dessauer; 
c. « Lešni roh » (Waldhorn), Lied mit fortepianobegleitung von pan-
seron, und d. « Czěská wěrnost », Chor für Männerstimmen, von 
Gelen. Meines Wissens ist dieß der erste fall, daß in einem öffent-
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lichen Konzerte das böhmische idiom hervortrat, denn bisher 
schien hier zu Lande (und weiß Gott, ganz zu unrecht) eine Art von 
schimpflichem Vorurtheile zu herrschen, öffentlich eine böhmische 
Zunge hören zu lassen. (. .).“
es folgt eine ausführliche Konzertkritik.

oester reichische blätter 76 (30.  6.  1846) 605 – 607
‚Die Musik in böhmen vor dem 19. Jahrhunderte. ein beitrag zur 
Kunstgeschichte böhmens.‘
Verfasser: zka
skizze.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 4 (24.  1.  1847) 25
‚notizen. (unter den von K. (sic) A. Klar in der ‹ Libussa › (Jahrgang 
1847) angezeigten alten Gefäßen, Aschenkrügen und Kunstgegen-
ständen),‘
(25) „die in böhmen gefunden, sich in der sammlung des hrn. J. 
pachel in tabor befinden, ist ein altes Jagdhorn aus dem 10. und 
11. Jahrhundert, aus einem stücke elfenbein. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 14 und 15 (2.  2. und 
4.  2.  1847) 64
‚notizenblatt. (Walther v. Goethe),‘
(64) „der enkel des Dichters, hat slavische Lieder componirt, in 
denen er die eindrücke, welche das Volksleben in böhmen und 
Mähren während eines längeren Aufenthaltes auf  ihn gemacht, mu-
sikalisch wiederzugeben sucht. Diese Lieder sollen zu dem besten 
gerechnet werden, was in neuerer Zeit in diesem Genre geliefert 
worden.“

oester reichisches Morgenblatt 17 (8.  2.  1847) 68
‚feuilleton. Localzeitung. (slavische Lieder von Walther Goethe.)‘
(68) „Der bekannte compositeur dieses namens, enkel des Dich-
ters, und in Wien lebend, hat slavische Lieder componirt, in denen 
er die eindrücke, welche Mähren und böhmen auf  ihn machten, 
wiederzugeben versuchte, und die von der « Wiener Musikzeitung » 
zu den besten in diesem fache gezählt werden.“
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humorist  34 und 35 (9.  2. und 10.  2.  1847) 139 – 140
‚Wiener tags-courier.‘
(139) „Walter von Goethe, des großen Dichters enkel, der seit lan-
ger Zeit hier lebt, hat jetzt, nach seiner reise in böhmen und Mäh-
ren, einen cyklus slavischer Lieder komponirt, welche von Kennern 
zu den besten in diesem Genre gerechnet werden.“

Allgemeine theaterzeitung 48 (25.  2.  1847) 192
‚Wien. feuilleton. Musikalisches.‘
Verfasser: dr  l.
(192) „Walter von Goethe, der enkel des Dichters, befindet sich 
gegenwärtig in berlin. Die Berliner Nachrichten melden über ihn fol-
gendes. ‚Wir hatten schon im vergangenen Jahre auf  dessen äußerst 
anmuthige Liedercompositionen (theils bei haslinger in Wien,  theils 
bei simrock in bonn erschienen) aufmerksam gemacht. Jüngst hör-
ten wir von ihm in einem privatkurse neue Lieder vorgetragen, in 
denen er die eindrücke, welche das Volksleben in böhmen und 
Mähren während eines längeren Aufenthaltes auf  ihn gemacht, mu-
sikalisch wiederzugeben sucht. Wir zählen diese Lieder zu den be-
sten, was in neuerer Zeit auf  dem Gebiete der Liedermusik zu Gehör 
gekommen ist. (. .). Möge er bald diese seine s lavischen Lieder 
der oeffentlichkeit übergeben, und sie dadurch einem größeren 
theile von Liederfreunden zugänglich machen.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 15 (11.  4.  1847) 89 – 92
‚Die bildergallerie der Gesellschaft der Musikfreunde des öster-
reichischen Kaiserstaates zu Wien. Von alois FuChs.‘
(90) „porträts. (. .). benda Georg, Kapellmeister in Gotha, gest. 
1795. (. .). Drechsler Joseph, Domkapellmeister bei st. stephan in 
Wien. (. .). Glaeser franz, dermal kön. dänischer hofkapellmeister 
in Kopenhagen; Gyrowetz Adalbert, k. k. pens. hofopernkapellmei-
ster. (. .). hauschka ignaz, k. k. rechnungsrat. (einer der Gründer 
des Vereins.) (. .). Kozeluch Johann Anton, Kapellmeister in prag, 
gest. 1814. Kozeluch Leopold, k. k. Kammer-Kapellmeister, gest. 
1818. (. .). Krommer franz, k. k. Kammer-Kapellmeister, gest. 
1831. (. .). Müller Wenzl, theaterkapellmeister in baaden (sic), gest. 
1838 (sic) (. .). tomaschek Wenzl, Komponist in prag. (. .). Vanhall 
Johann, Komponist in Wien, gest. 1813. (. .). Wolfram Joseph, 
Komponist, gest. 1839. Wranitzky paul, theaterkapellmeister in 
Wien, gest. 1808. (. .).“
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humorist  153 und 154 (28.  6. und 29.  6.  1847) 613
‚Konversations-Lexion des tages. neuigkeits-plauderer. Das tan-
zende paris.‘
(613) „einer der ersten böhmischen Dichter, A. M., der sich jetzt in 
paris befindet, schreibt in einer Korrespondenz. (. .).“
Zitat. u. a.:
(613) „hier in paris überkömmt mich ein Gefühl, das aus rührung 
und Lustigkeit gemischt ist, wenn ich das orchester der studenten-
bälle die polken von Labitzky aufspielen höre. ein böhmischer pa-
triotismus ergreift mich dann, ich denke an mein stummes Vater-
land, das eben nichts Anderes zu verschenken hat, als Melodien, die 
dann aber auch die runde durch die ganze Welt machen, und böh-
men in den ruf  eines wahren pays de cocagne bringen. (. .).“
Über die Wortgleichheit von ‚böhme‘ und ‚bohemien‘ im französischen. 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 119 (5.  10.  1847) 477 – 478
‚Die herumziehenden böhmischen Musiker.‘
Quelle: (Moravia.)
(477) „Das entschiedene talent der böhmen für Musik ist, sagt 
ElsnEr, bekannt, und wer noch niemals in deren Vaterland gewesen 
ist, der hat doch gewiß schon einmal eine Musik von einer umher-
ziehenden truppe von böhmischen Musikern gehört. Denn es wan-
dern diese truppen bis in weite fernen und bleiben zuweilen meh-
re Jahre von ihrer heimat abwesend. tief  hinein nach rußland sind 
sie so schon oft gedrungen und haben in der hauptstadt dieses 
reiches die ohren der hohen und niederen Welt ergötzt und dabei 
guten Gewinn gemacht. (. .). ihre Kunst üben sie auf  ihren Zügen 
fast einzig und allein auf  blasinstrumenten. (. .). namentlich aus 
dem Königgrätzer, Jungbunzlauer, Leitmeritzer und saazer Kreise 
gehen die meisten Musiker-trupps auf  Wanderungen. (. .).“
berichtet wird weiters über die in diesen Gegenden beliebten tänze.
Anmerkung: Die rede ist wohl von dem Komponisten Joseph elsner (1769–
1844).

oester reichisches Morgenblatt 122 (11.  10.  1847) 486; 123 
(13.  10.  1847) 490
‚Die herumziehenden böhmischen Musiker.‘
Verfasser: Ma. 
Über die Lebens- und Musizierweise dieser Musiker.
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Anmerkung: Die schreibweise der Musiker-, Komponisten- und sänger/innen/
namen im kritischen Apparat ist in den überwiegenden fällen dem Werk: 
Československý hudební slovník, osob a institutcí, hrsg. von Gracian Černušák, 
Bohumír Štědroň und Zdenko Nováček, 2 bde (praha: státní hudební vyda-
vatelství, 1963, 1965), übernommen bzw. der online-Version: Český hudební 
slovník osob a institucí, hrsg. vom centrum hudební lexikografie, Ústav hudeb-
ní vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, verantwortlicher Redak-
teur: petr Macek, redaktioneller Kreise: Miku láš bek, Martin celhoffer, petr 
Kalina, Ivan Poledňák, Simona Sedláčková, Karel steinmetz (http://www.
ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/) (Zugriffsdatum: 12.  01.  2010). ein teil der 
namen folgt der schreibweise im Oesterreichisches Musiklexikon, hrsg. von ru-
dolf  flotzinger, 5 bde (Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wis-
senschaften 2002 – 2008), wobei die dort angeführten Varianten der namen 
nicht mitübernommen wurden. (online-Version: http://www.musiklexikon.
ac.at/ml?frames=yes, unter der redaktion der Abt. Musikwissenschaft des 
instituts für kunst- und musikwissenschaftliche forschungen der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften). in den Quellen sind die namen prinzi-
piell in germanisierter form verwendet worden. 

Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 60
‚bitte der redaction.‘
(60) „Da wir es der tendenz dieses blattes entsprechend finden, 
namen von tondichtern, die für ihre Zeit, oder ihre umgebung, 
Zweckmäßiges und bedeutendes geleistet haben, der unverdienten 
Vergessenheit zu entreißen: so stellen wir an alle freunde der Kunst 
und Männer vom fache die bitte, über nachstehende Künstler, von 
denen uns theils vorzügliche, theils sehr beachtenswerthe Werke zu 
Gesichte kamen, biographische notizen und möglichst auch Ver-
zeichnisse ihrer Werke, oder sonst bemerkungen über ihr Wirken 
gefälligst mittheilen zu wollen, damit wir selbe seiner Zeit der 
  oeffentlichkeit übergeben könnten. (. .).“
es folgt eine Liste von namen.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 86 (20.  7.  1841) 357 – 358
‚uebersicht der gegenwärtig in Wien lebenden componisten, musi-
kalischen schriftsteller und Kritiker ec. ec. (Mitgetheilt von aloys 
FuChs, Mitglied der k. k. hofcapelle.)
Angeführt werden u. a.:
(357) „A. componisten. (. .). benesch Joseph, Mitglied der k. k. 
hofcapelle. (. .). czer ny, carl, pianist. (. .). chotek franz Xaver, 
pianist. (. .). Dessauer Joseph. (. .). Gyrowetz Adalbert, thea-
ter-capellmeister. (. .). horzalka J. e., pianist. (. .). Jansa Leo-
pold, Mitglied der k. k. hofcapelle. (. .). plachi  Wenzl, pianist. (. .). 
sechter simon, k. k. hoforganist. (. .). titl  e., theater-capell-
meister. (. .).“

Jan Josef  Beer (1744–1811)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 61 (21.  5.  1842) 252
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 18. Mai‘
(252) „1744 wurde zu Grünewald in böhmen Joseph beer zu seiner 
Zeit der größte Meister auf  der clarinette und erster Gründer der 
jetzigen Kunst auf  diesem instrumente geboren.“

František Benda  (1709–1786) /Jiř í  Antonín Benda  
(1722–1795) /  Friedrich Ludwig Benda  

(1746 [1752]–1792)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 13 (28.  3.  1829) 49
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(25) „Am 27. März 1792 starb friedr. Ludw. benda zu Königsberg 
in preußen.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 12 (24.  3.  1831) 46
‚Études ou Caprices pour le Violon, composées par F  et J  BEnda. Œu-
vre posth. Liv. i et ii. pr. à 16,- gr. Leipzig chez c. f. peters.‘
Das Werk wird angezeigt.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 143 (29.  11.  1842) 576
‚Geschichtliche rückblicke. 26. november‘
(576) „1709 wurde zu Alt-benatka in böhmen franz benda, con-
certmeister zu potsdam und einer der vorzüglichsten Violinspieler 
seiner Zeit, geboren.“ 
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Künstlerfamil ie  Bender

sammler 127 (21.  10.  1820) 506
‚notitzen. correspondenz-nachrichten. Die Künstlerfamilie ben-
der in prag.‘
Mme. bender sei eine vortreffliche sängerin, die beiden brüder Virtuosen auf  
der Klarinette.

sammler 150 (14.  12.  1820) 598 – 599
‚notitzen. concerte der Madame und der herren Gebrüder bender, 
im k. k. kleinen redoutensaale, den 2. und den 10. December.‘
Konzertkritik.

Allgemeine Musikalische Zeitung 102 (20.  12.  1820) 810 –  
811
‚concerte.‘
(810) „Zweytes concert, welches Mad. bender, sängerinn, und die 
herrn Gebrüder bender, kaiserlich russische erste hofklarinetti-
sten, am 10. December um die Mittagsstunde im kleinen redouten-
saale gegeben haben. folgende stücke kamen darin vor: (. .).“
Konzertkritik.

Marco Berra (1784–1853)

Anmerkung: An dieser stelle werden u. a. auch nachrichten über das erschei-
nen von Musikalia angeführt, welche im Musikverlag von Marco berra in prag 
erschienen, wobei es sich bei den Komponisten um auswärtige personen han-
delt. handelt es sich um einheimische Komponisten, so werden die hinweise 
auf  deren bei Marco berra erschienene Werke unter deren namen gereiht.

Allgemeine Musikalische Zeitung 35 (29.  8.  1818) 328
‚Kurze Anzeigen.
Vier National-Polonaisen für das Pianoforte, componirt vom graFEn 
oginsky. prag, bey M. berra. (preis 1,- fl. W.W.)‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeine Musikalische Zeitung 35 (29.  8.  1818) 328
‚Kurze Anzeigen.
Deutsche Gesänge mit Begleitung der Guitarre. Von Chr  grünBauM*). 
prag, bey M. berra. (preise 1,- fl. W. W.)‘
Kurze beurteilung der Komposition.
„*) Gatte der vortrefflichen sängerin Mad. Grünbaum.“
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Allgemeier Musikalischer Anzeiger 44 (3.  11.  1831) 175
‚Fuge über das Thema: Gott erhalte Franz den Kaiser, für Orgel oder das 
Pianoforte componirt von C  pitoCh (sic). pr. 20,- kr. c. M. prag bey 
Marco berra.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Bedřich Václav Bezděk  (1800–1877)

beilage zur Wiener Zeitschrift  73 (19.  6.  1838)
‚Allgemeines notizenblatt. iV. Verschiedenes.‘
„franz (sic) bezdiek, ehemaliger Zögling des prager-conservatori-
ums der Musik, erhielt im Laufe des vorigen Jahres einen ruf  nach 
trient, um eine Lehrstelle an der dort durch Actionäre begründeten 
scuola filarmonica anzutreten, mit welcher jedoch die Direction 
bey den monatlichen concerten dieses institutes verbunden ist. 
bezdiek führte schon im ersten dieser musikalischen trattimenti 
zwey dort noch wenig gekannte tondichter ein, indem er das be-
rühmte septett von beethoven und die großartige c-dur symphonie 
von Mozart aufführen ließ. besonders das erste erregte einen wahr-
haft italienischen furore. ein concert, welches hr. bezdiek zu sei-
nem Vortheil im theater gab, brachte die ouverture des « Don 
Juan » und ein Doppelquartett von spohr. Der concertgeber brillir-
te vorzüglich im Vortrage eines concertstückes von Mayseder, und 
Variationen von seiner eigenen composition.“

Franz Thaddäus Blatt  (1793–1856)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 36 (5.  9.  1829) 142 –  
143
‚Clarinett-Schule von F  t  Blatt. 3. heft, zusammen 6,- fl. Mainz, 
bey b. schotts söhne.‘
rezension.
(142) „Das prager conservatorium ist so rühmlich bekannt, daß wir 
mit großen erwartungen und einem günstigen Vorurtheile diese 
schule, welche einen professors-Adjuncten an dieser Anstalt zum 
Verfasser hat, und den Zöglingen derselben gewidmet ist, in die 
hand genommen haben. Leider haben wir uns nicht befriedigt ge-
sehen. (. .).“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 23 (9.  6.  1831) 90
‚Trios Fantaisies de Kuhlau, arrangées pour la Clarinette par F  t  
Blatt. pr. 18,- gr. Leipzig chez c. f. peters.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 46 (17.  11.  1831) 183
‚i. Trois Duos concertans pour deux Clarinettes. oeuv. 29. prix 1 thlr. 
4 gr. 
ii. Exercices amusantes pour la Clarinette. oeuv. 26. prix 16 gr.
iii. Vingt Exercices pour l’Hautbois et Cor. Anglais. oeuv. 30. prix 
16 gr.
iV. Dix Allemandes et Coda, pour le Piano, comp. par F  t  Blatt. 
prix 8 gr. Leipsic chez breitkopf  et härtel.‘
Kurze besprechung. es handle sich um vier bagatellen verschiedener natur.

Carl  Maria von Bocklet  (1801–1881)

Allgemeine Musikalische Zeitung 26 (30.  3.  1822) 205 – 208
‚Montag den 18. März gab herr carl Maria v. bocklet aus prag, im 
grossen Landständischen saale eine musikalisch-declamatorische 
Akademie. (. .).‘
Konzertkritik.

Antonín Jan N.  Brosmann  (1731–1798)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 60
‚bitte der redaction.‘
Die redaktion sucht Material über eine reihe von vergessenen tonkünst-
lern.
(60) „p. Damaso. Von diesem ausgezeichneten contrapunctisten 
existiren in dem p. p. piaristenkloster zu Altwasser in Mähren: 
« Messen sammt Gradualen und offertorien, für jeden sonn- und 
feiertag des ganzen Jahres ». sonst aber wissen wir gar nichts nä-
heres von ihm, als daß er um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
alldort ordenspriester und regens des chores war, und konnten 
auch in keinem uns zu Gesichte gekommenen Werke über Musik 
und Musiker etwas erfahren.“
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Josef  Čapek  (1825–1915)

Wiener Zeitschrift  39 (23.  2.  1846) 156
‚feuilleton. Musik-foyer. Der componist czapeck aus prag‘
(156) „gibt in berlin Konzerte, zu denen er zahlreiche besucher zu 
locken weiß, doch nicht etwa durch seine Musik, sondern durch 
Wirthschafts-Gegenstände, die er in seinen Konzerten verlost. 
(. .).“

Josef  Černý  (1785–1842)

Allgemeine Musikalische Zeitung 4 (13.  1.  1819) 31 – 32
‚Musikalischer Anzeiger. neue Musikalien, von verschiedenen Ver-
legern, welche bey s. A. steiner und comp. zu haben sind.‘
Angezeigt wird u. a. das Werk: 
(31) „(inländische Musikwerke.) czerny, J. « Variations (f) sur la 
romance (‹ Vous me quittez ›) p. 1. pianoforte », oe. 9., 1 fl. 30 kr. 
W. W.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 9 (28.  2.  1829) 35
‚Der Wiener Clavier-Lehrer, oder: theoretisch-practische Anweisung das 
Pianoforte, nach einer neuen erleichternden Methode in kurzer Zeit, ge-
wandt und schön spielen zu lernen, von Jos  CzErny. 51. Werk. (2. verb. 
Auflage) fl. 2,- c. M. Wien bey tobias haslinger.‘
Kurze Anzeige des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 33 (15.  8.  1829) 131
‚Variations sur une Valse favorite de Mons. le comte de Gallenberg pour le 
Pianoforte, par Jos  CzErny. Œuvre 60. 45 kr. Vienne, chez Jos. czer-
ny.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 38 (19.  9.  1829) 151
‚Souvenir de Vienne ou Rondoletto brillant sur une Valse favorite pour le 
Pianoforte par Jos  CzErny.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 4 (27.  1.  1831) 16
‚Der Wiener Clavierlehrer, oder: theoretisch-practische Anweisung das Pia-
noforte nach einer neuen erleichterten Methode in kurzer Zeit richtig, ge-
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wandt und schön spielen zu lernen von JosEph CzErny  Dritte verbes-
serte Auflage, mit einer sehr schönen titelvignette. in grünem um-
schlage gebunden 2,- fl. c. M.‘
Das Werk wird angezeigt.

Augustin Johann Chladek (*1761)

Allgemeine theaterzeitung 88 (13.  4.  1842) 395
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 13 April.‘
(395) „Am 13. April 1761 wurde Augustin Joh. chladek, pfarr-
Administrator, tondichter ec., zu turnau in böhmen geboren. Von 
ihm sind mehrere compositionen bekannt geworden, welche sein 
besonderes Vertrautsein mit haydns und Mozarts Werken beurkun-
den.“

František Xav.  Chotek  (1800–1852)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 76 und 77 (27.  6. und 
29.  6.  1843) 323 – 324
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(324) „(. .). bei  pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung in Wien sind neu erschienen: (. .). « bonbon-
nière musicale. Cavatine de l’Opéra: ‹ Odoardo e Gildippe › di O. 
nicolai. (. .). rondeau à la hongroise pour le piano à 4 Mains par 
fr. Xav. chotek. (. .). » “

Allgemeine Wiener Musikzeitung 77 und 78 (27.  6. und 
29.  6.  1844) 312; 100 (20.  8.  1844) 398 – 399
‚Musikalischer telegraph. neue pianofortemusik im Verlage von 
pietro Mechetti qm. carlo in Wien.‘
(312) „chotek, f. X., « Anthologie musicale, fantaisie en forme de 
potpourri sur des motifs de l’opera : ‹ ernani › de Jos. Verdi. 
(. .). »“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 60 und 61 (20.  5. und 
22.  5.  1845) 244
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien erschienen bei pietro 
Mechetti qm. carlo in Wien, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung.‘
(244) „chotek f. X., « première fantaisie en forme de potpourri s. 
des motifs favoris de l’Opera  ‹ Dom Sébastien › de C. Donizetti,  
p. le piano. » (Anthologie musicale cah. 21) oe. 67. nr. 1. 
– La mème pour le piano à 4 mains. oe. 67. nr. 1. (. .).“ 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 146 (6.  12.  1845) 588
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien aus dem Verlage von 
pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung in Wien.‘
(588) „chotek f. X., « Anthologie musicale. – Musikalische blumen-
lese. fantaisies brillantes pour le piano. » cah. 21. 22. 23. (. .). cah. 
24. – « Anthologie musicale. fantaisies en forme de potpourri pour 
le piano à 4 mains. » cah. 1. 2. 3.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 72 (16.  6.  1846) 288; 107 
und 108 (5.  9. und 8.  9.  1846) 436
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien im Verlage von pietro 
Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhandlung in 
Wien.‘
(436) „chotek f. X., « Anthologie musicale. fantaisies brillantes 
pour le piano. » cah. 28. (. .). “

Wiener Allgemeine Musikzeitung 86 (20.  7.  1847) 348; 87 
(22.  7.  1847) 352; 107 (7.  9.  1847) 431
‚neue Musikalien. Verlag von pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof-
Kunst- und Musikalienhandlung in Wien.‘
(348) „chotek, f. X., « Anthologie musicale. fantaisies brillantes 
pour piano. » cah. 31. «‹ Die Musketiere der Königin › von f. halevy. » 
oeuv. 82. cah. 32. «‹ Der förster › von flotow. » oeuv. 83. (. .). “

Carl  Czerny (1791–1857)

Anmerkung: Die nachfolgend angeführten hinweise auf  person und Werk des 
einer böhmischen Musikerfamilie entstammenden, in Wien geborenen berühm-
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ten pianisten, pädagogen und Arrangeurs beanspruchen nicht, vollständig zu 
sein; auch wurden generell personen, welche in Wien geboren wurden und nach 
den böhmischen Ländern zuständig waren, nicht erfasst.

Allgemeine Musikalische Zeitung 92 (17.  11.  1819) 743 – 744
‚Musikalischer Anzeiger. neue Verlags-Musikalien, welche bey s. A. 
steiner und comp. in Wien erschienen und zu haben sind:‘
Angezeigt wird u. a.: 
(743) „« odeon ». (Ausgezeichnete concert-stücke für verschiedene 
instrumente.) (. .). Vierte Lieferung. czerny, c., « fantaisie et Varia-
tions brillantes sur une romance de blangini, pour le pianoforte, 
av. accomp. de 2 Violons, Alto, Violoncelle et basse ad. lib », oeuv. 
3. prix 4,- fl. c. M. oder 8,- fl. W. W.“.

Allgemeine Musikalische Zeitung 9 (29.  1.  1820) 71 – 72
‚Literarische Anzeige.
‹ odeon › 4te Lieferung, enthält: Fantasie et Variations brillantes sur 
une Romanze de Blangini pour le Pianoforte avec accomp. de deux 
Violons, Alto, Violoncelle, (et Basse ad libitum) – comp. et ded. à Mlle. 
la comtesse Kitty tomatis par CharlEs CzErny. oeuv. 3. à Vienne 
chez s.  A. steiner et comp. prix, 8,- fl. W. W.‘
beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (16.  1.  1830) 9 – 10
‚Systematische Anleitung zum Phantasiren auf  dem Pianoforte (sollte 
richtiger heißen: auf  dem pianoforte zu phantasiren), von Carl 
CzErny. 200. Werk. 5,- fl. c. M. Wien, bey A. Diabelli et comp.‘
besprechung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 5 (30.  1.  1830) 18
‚Introduction et Variations brillantes sur un thême favorite de l’Op. ‹ la 
Muette de Portici ›, pour le Pianoforte, par CharlEs CzErny. Œuvre 208. 
prix 1,- fl. – Vienne, chez p. Mechetti.‘
Kurze Anzeige des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 6 (6.  2.  1830) 23
‚Divertissement brillant et facile pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. 
Œuvre 209. prix 1,- fl. – Vienne, chez p. Mechetti.‘
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 11 (13.  3.  1830) 43
‚Grande Sonate en Fa-mineur à quatre mains pour le Piano composée 
par CharlEs CzErny. Œuvre 178. prix 2½ thlr. Leipzig chez h. A. 
probst.‘
Kurze Anzeige des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 20 (15.  5.  1830) 78
‚Rondeau de Chasse sur un Choeur favori de l’Opéra ‹ Guillaume Tell ›. 
Composée pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. oeuv. 217. prix 
1,- fl. Maience chez les fils de b. schott.‘
Längere besprechung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 23 (5.  6.  1830) 90
‚Introduction et Variations sur le Pas-de-trois favori de l’Opéra ‹ Guillau-
me Tell ›. Composée pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. oeuv. 
219. prix 1 fl. 12 kr. Anvers et Mayence chez les fils de b. schott.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 24 (12.  6.  1830) 93
‚Variations brillantes sur la tirolienne favorite de l’Opéra ‹ Guillaume 
Tell ›, composées pour le Piano-Forte par C  CzErny. oeuvre 220. 
prix 1,- fl. Anvers et Mayence chez les fils de b. schott.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 25 (19.  6.  1830) 98 – 99
‚Impromptu brillant, en (et) non difficile pour le Piano-Forte sur un 
‹ Pastorale › et l’Opéra ‹ Guillaume Tell ›, de G. Rossini, par CharlEs 
CzErny. oeuvr. 222. prix 1,- fl. Anvers et Mayence chez les fils de 
b. schott.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 25 (19.  6.  1830) 99
‚Second Décaméron Musical. Recueil de Compositions amusantes pour le 
Pianoforte seul par CharlEs CzErny. oeuv. 175. cah. 9. Rondo. prix 
12,- gr. Leipzig chez h. A. probst.‘
Zweizeiliger Kommentar.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 25 (19.  6.  1830) 99
‚Second Décaméron Musical. Recueil de Compositions amusantes pour le 
Pianoforte seul par CharlEs CzErny. oeuv. 175. cah. 10. Esquisse ro-
manesque. pr. 8,- gr. Leipzig chez h. A. probst.‘
einzeiliger Kommentar.



25notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten, Musikverleger

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 26 (26.  6.  1830) 102 –  
103
‚Second Décaméron Musical. Recueil de Compositions amusantes à quatre 
mains pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. oeuv. 176. cah. 9. Tre 
Scherzi. prix 16,- gr. Leipzig chez h. A. probst.‘
Zweizeiliger Kommentar.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 26 (26.  6.  1830) 102 –  
103
‚Second Décaméron Musical. Recueil de Compositions amusantes à quatre 
mains pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. oeuv. 176. cah. 10. 
Thême pastoral varié. prix 12,- gr. Leipzig chez h. A. probst.‘
Zweizeiliger Kommentar.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 26 (26.  6.  1830) 103
‚Rondoletto brillant sur deux favoris de l’Opéra ‹ Guillaume Tell ›, com-
posée pour le Pianoforte par CharlEs CzErny. oeuvre 216. pris 1 fl. 
12 kr. Mayence, chez les fils de b. schott.‘
Kurze besprechung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 30 (24.  7.  1830) 118
‚Second grand Trio pour le Pianoforte, Violon et Violoncelle, composé par 
CharlEs CzErny. op. 155. – Leipzig, chez peters. prix 3 fl. 45 kr.‘
beurteilung der Komposition. 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 33 (14.  8.  1830) 130
‚Der Brand von Mariazell. phantasie für das pianoforte von Carl 
CzErny. op. 157. Wien bey tobias haslinger. preis 45 kr. c. M.‘
beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (28.  8.  1830) 139
‚Der junge Virtuose. fünfte Lieferung, enthaltend: Andante und Ron-
do für das pianoforte, mit begleitung von 2 Viol., Vla., Velle, und 
contrabaß nebst vollständiger orchester-begleitung ad libitum von 
Carl CzErny. 213. Werk. preis 3 fl. 30 kr. c. M. Wien bey tob. has-
linger.‘
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 43 (23.  10.  1830) 169 –  
170
‚Variations brillantes sur la Romance favorites d’Ivanhoe de l’Opéra de 
Marschner ‹ Templer und Jüdin › pour le Pianoforte à quatre mains, com-
posées par CharlEs CzErny. op. 225. pr. 16,- gr. Leipsic chez Frédé-
ric hofmeister.‘
Vierzeiliger Kommentar dazu.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (13.  1.  1831) 8
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien, sind neu erschienen, und in allen 
Musikhandlungen zu haben: 100 Uebungsläufe für das Pianoforte; mit 
Bezeichnung des Fingersatzes. Zur Erleichterung des Unterrichtes für die 
Jugend geschrieben von Carl CzErny. 139. Werk. 1. bis 4. Lieferung, 
jede 1,- fl. (Gebunden 4,- fl. c. M.)‘ 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (17.  2.  1831) 25 – 26
‚Grandes Variations di bravura sur deux motifs, de l’Op. ‹ Fra Diavolo ›, 
pour le Pianoforte av. accomp. d’Orchestre ou de Quatuor, par C  CzErny. 
oeuv. 233. 4,- fl. – Mayence chez les fils de b. schott.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 9 (3.  3.  1831) 36
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien, ist erschienen, und in allen Musik-
handlungen zu haben: Charmant-Variationen über den beliebten Char-
mant-Walzer von Johann Strauß, für das Pianoforte von Carl CzErny. 
249. Werk. preis 1,- fl. conventions-Münze. (eigenthum des Verle-
gers.)‘
Kurze beurteilung des Werkes. 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 11 (17.  3.  1831) 44
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien, ist erschienen, und in allen Musik-
handlungen zu haben: Fest-Marsch zu dem feyerlichen Einzuge Ihrer 
Majestät der Königinn von Ungarn und Kronprinzessin der übrigen kai-
serl. österreichischen Staaten Maria Anna Carolina, gebornen Prinzessinn 
von Sardinien für das Pianoforte von Carl CzErny. preis 20,- kr. conv. 
Mze. für das pianoforte zu 4 händen 30,- kr. c. M.‘
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 31 (4.  8.  1831) 121 –  
122
‚Rondeau brillant pour le Piano avec accompagnement de deux Violons, 
Alto, Violoncelle et Basse, Flûte, deux Clarinettes, deux Bassons et deux 
Cors (ou de Quatuor seul) composée par CharlEs CzErny. Opéra 233. 
pr. avec acc. 2,- rthl., sans acc. 1,- rthl. Leipzig chez h. A. 
probst.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 52 (29.  12.  1831) 207
‚Douze Pièces faciles pour le Pianoforte, composée par CharlEs CzErny. 
extrait d’oeuv. 239. pr. 10 gr. Leipsic, chez Frédéric Hofmeister.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 1 (1.  1.  1835) 94
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Musikalisches Neujahrsgeschenk. phantasie 
über beliebte Motive aus den opern: ‹ Der Zweikampf  ›; ‹ der 
schwur ›; ‹ das nachtlager von Granada ›. componirt für das piano-
forte allein von Carl CzErny. preis: 1 fl. 30 kr. conv. Münze.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (15.  1.  1835) 12
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und wird pränumera-
tion angenommen auf  das: Wiener musikalische Pfennig-Magazin für 
das pianoforte. redigirt von Carl CzErny. 1835. Zweyter Jahrgang. 
Jeden sonnabend ein ganzer Musikbogen von 4 Großfolio-seiten. 
(sehr schön auf  Zinnplatten gestochen.)‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 18 (30.  4.  1835) 72
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musikhand-
lungen zu haben: Compositions de Concert. Cahier I. Grandes Variations 
de Concert sur un Thême original pour le Pianoforte avec accompagnement 
d’Orchestre par CharlEs CzErny. Œuvre 338. pr. 6,- fl. c. M.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 23 (4.  6.  1835) 89 – 90
‚Grand Rondeau brillant pour le Pianoforte avec accompagnement 
d’Orchestre ou de Quatuor (ad libit.), composé par C  CzErny. oeuv. 
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283. Mayence, paris et Anvers chez les fils de b. schott. prix avec 
accompagnement de Quatuor 1 rhthr. 16 gr.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 23 (9.  6.  1836) 89 – 90; 
19 (12.  5.  1836) 76
‚Große Übung der Terzenläufe für das Pianoforte von Carl CzErny. 380. 
Werk. Wien, bey tobias haslinger. preis 1,- fl. c. M.‘
Ausführliche beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 26 (25.  6.  1835) 104
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Dernier Soupir d’Herold. Variations pour le 
Pianoforte seul par CharlEs CzErny. Œuvre 338. pr. 6,- fl. c. M.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 34 (20.  8.  1835) 135
‚Le Cornet de Postillon. Impromptu varié à 4 mains pour le Pianofor-
te sur un motif  de rossini composé par C  CzErny. Œuvre 282. 
Mayence, paris et Anvers, chez les fils de b. schott. pr. 1 rthlr.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 42 (20.  10.  1836) 168
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: 100 Uebungsläufe für das Pianoforte. In fort-
schreitender Ordnung mit Bezeichnung des Fingersatzes zur Erleichterung 
des Unterrichtes für die Jugend geschrieben von Carl CzErny. 139. Werk. 
sechste rechtmäßig umgearbeitete original-Ausgabe.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 46 (17.  11.  1836) 184; 
28 (13.  7.  1837) 113 – 114
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Nachtwandler-Variationen über Joh. Strauß’s 
beliebten Nachtwandler-Walzer für das Pianoforte von Carl CzErny, 430. 
Werk. preis 1,- fl. c. M. (eigenthum des Verlegers.)‘
s.  113  f.: beurteilung der Komposition.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 50 (15.  12.  1836) 197 –  
198
‚Flore théâtrale. cahier 22 et 23. Fantaisies ou Potpourries sur Thêmes 
(motifs) de l’Opéra ‹ Torquato Tasso ›, de Donizetti, par Ch  CzErny. 
Vienne, chez tobie haslinger. prix 1.- fl. Arg. de c. par cah.‘
Ausführliche besprechung.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 51 (22.  12.  1836) 204; 
41 (12.  10.  1837) 165 – 166
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Eisenbahn-Variationen über Joh. Strauß’s belieb-
ten Eisenbahn-Lust-Walzer für das Pianoforte von Carl CzErny. 431. 
Werk. preis 1,- fl. c. M. (eigenthum des Verlegers.)‘
s.  165  f.: beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 23 (8.  6.  1837) 92
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Die Schule des Virtuosen. Studien der Bravour 
und des Vortrages auf  dem Pianoforte mit Bezeichnung des Fingersatzes. 
componirt von Carl CzErny. 365. Werk, 1.–4. Lieferung. Jede Lie-
ferung à 2,- fl. c. M.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 24 (15.  6.  1837) 96; 51 
(21.  12.  1837) 201
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Improvisation über die Johann Strauß’schen 
Krönungs-Walzer für das Pianoforte allein von Carl CzErny. 449. Werk. 
preis: 1,- fl. c. M.‘
s.  201: beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 43 (26.  10.  1837) 169 –  
170
‚Pianoforte-Schule des Conservatoriums der Musik in Paris, von l  
adaM. (französisch und deutsch.) Aus dem französischen ins Deut-
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sche übersetzt von Carl CzErny. neue und correcte Ausgabe. preis 
10,- fl. c. M. Wien, bey tobias haslinger.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 43 (25.  10.  1838) 172
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien sind erschienen und in allen Musika-
lienhandlungen zu haben: (. .). Großes Duo (in B) für das Piano - 
forte zu 4 Händen genau nach obigem Beethoven’schen Original-Trio 
übersetzt von Carl CzErny. preis 4,- fl. 30 kr. c. M.‘
Ankündigung des Verlages.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 37 (10.  9.  1840) 148
‚Ankündigung. im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und 
Musikalienhandlung des tobias haslinger in Wien ist erschienen 
und in allen Musikalienhandlungen zu haben: 
Die Schule des Vortrags und der Verzierungen. Sammlung beliebter Natio-
nal-Melodien für das Piano-Forte. Verfaßt von Carl CzErny. 575. Werk. 
1.–4. Abtheilung. preis à 1,- fl. c. M.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 47 (19.  11.  1840) 185 –  
186
‚(thalBErg, sigM). Compositions modernes et brillantes; arrangées à 4 
mains. par C  CzErny. 1., 2., 3., et 4. prix. 2 fl. 15 kr. – 3,- fl., – 2,- fl. 
et 2 fl. 30 kr. conv. M. Vienne chez tobie haslinger.‘

Allgemeine Wiener Musikzeitung 100 (20.  8.  1842) 408
‚Musikalischer telegraph.
bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hofmusikalienhändler ist neu 
erschienen: 
(408) „« Lieder ohne Worte », übertragen für das pianoforte von carl 
czerny, 15. Werk 30 kr. (. .).“

Josef  Czerwenka (1759–1835)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 75 (23.  6.  1842) 308
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 22. Juni‘
(308) „1835 starb im 67. Lebensjahre zu Wien Joseph czerwenka, 
ein in seiner Glanzperiode vortrefflicher oboist. sein erster Lehrer 
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war stiaßny zu prag, seine Ausbildung erhielt er von dem ältern 
triebensee in Wien, wornach er als solospieler in der k. k. hofca-
pelle und im hofoperntheater seine Anstellung fand, und in beiden 
stellen bis 1829 mit Auszeichnung diente.“

Friedrich Demmer (1803–1859) 

Wiener Zeitschrift  75 (23.  6.  1836) 600
‚K. K. priv. theater in der Josephstadt. Gastspiele des hrn. Dem-
mer, sängers vom ständ. theater in prag.‘
bericht.

Josef  Dessauer (1798–1876)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 12 (21.  3.  1829) 47
‚Fern und nah. Das Ständchen. Der Minnesänger, für eine singstimme 
mit begleitung des pianoforte, von Jos  dEssauEr. 6. Werk. 45 kr. 
Wien, bey A. Diabelli und compagnie.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 27 (2.  7.  1835) 105 –  
106
‚Wanderlieder von l  uhland; in Musik gesetzt von JosEph dEssauEr. 
1. Werk. berlin, bey schlesinger. pr. 5/6 thlr.‘
beurteilung des Werkes.

Wiener Zeitschrift  129 (27.  10.  1836) 1030 – 1032; 130 (29.  10.  1836) 
1037 – 1038
‚correspondenz-nachrichten. prag, im september 1836.‘
(1030) „unsere bühne brachte in der jüngsten Zeit als novität: 
« Lidwinna », romantische oper in drey Abtheilungen nach einer 
böhmischen sage von c. e. ebert, Musik von Joseph Dessauer. 
(. .).“
besprechung von Werk und Aufführung.
Anmerkung: Weitere hinweise auf  diese oper sowie auf  Wlasta s. teil i des 
Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über 
Schriftsteller“: → Ebert, K. E., S.  114−126).
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telegraph 150 (12.  12.  1836) 606
‚correspondenz-nachricht. Aus prag. (Wegen Mangel an raum 
verspätet.) ende october.‘
(606) „uebersicht der oper: Wir sahen in diesem Monate zwei neue 
opern: « Lidwina » (text von dem bekannten Dichter der « Wlasta », 
carl egon ebert, und Musik von dem Liedercompositeur Dessauer.) 
(. .).“
Detailliert über die Aufführung.

sammler 20 (14.  2.  1839) 79 – 80
‚notizen. nachrichten von fremden bühnen. prag.‘
Quelle: (Bohemia.)
(79) „Am 31. Jänner wurde bey gedrängt vollem hause Dessauer’s 
neue oper: « ein besuch in saint-cyr » aufgeführt. (. .).“
eingehende besprechung der Aufführung.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (21.  2.  1839) 60
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(60) „Dessauer’s neue oper, text von bauernfeld: « ein besuch zu 
st. cyr » hat sehr gefallen. Der beyfall stieg von nummer zu num-
mer.“

sammler 17 (29.  1.  1842) 69
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: p.
(69) „Dessauer, unser berühmter vaterländischer compositeur, jetzt 
in paris weilend, macht gegenwärtig dort mit seinen Liedern mehr 
Glück und Aufsehen denn jemals. (. .).“

Wiener Zeitschrift  36 (20.  2.  1843) 285 – 287
‚Joseph Dessauer.‘
Verfasser: f. M.
(285) „Wir entheben die nachstehende stelle über unseren talent-
vollen Landsmann einer gehaltreichen englischen Zeitschrift, wel-
che unter der rubrik ‚contemporary musical composers‘ seit An-
fang des verflossenen Jahres recht interessante schilderungen (auch 
die von uns mitgetheilte skizze über thalberg) geliefert hat. (. .).“
es folgen Ausschnitte aus dem Artikel in Übersetzung.
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Wiener Zeitschrift  238 (30.  11.  1843) 1904
‚Musikbeylage iV.‘
(1904) „« Lockung ». Gedicht von eichendorff, componirt und dem 
fräul. burg zugeeignet von J. Dessauer.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 22 (20.  2.  1845) 88
‚notizen. (Mad. beckmann)‘
(88) „war am 17. d. M. im theater in der Josephstadt. (. .). Die so 
reizend componirte französische romanze: « ouvrez » von unserm 
ausgezeichneten Liedercomponisten Dessauer trug sie sehr ge-
schmackvoll vor. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 60 und 61 (20.  5. und 
22.  5.  1845) 244
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien erschienen bei pietro 
Mechetti qm. carlo in Wien, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung.‘
(244) „Dessauer, J. « 6 deutsche Lieder f. 1 singst. m. begl. d. pfte. » 
45. Werk. nr. 1. « russische Liebesfahrt », Gedicht von s. Kapper, f. 
tenor od. sopran. nr. 2. « Die Verlassene ». Aus Kapper’s « slavischen 
Ged. » , f. Alt. (. .).“

sammler 104 (1.  7.  1845) 416
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
Verfasser: Carlo

(416) „(. .); welche Mühe, Qual und sorgen kostete dem talentrei-
chen Kompositeur Dessauer die Aufführung seiner oper: « Der be-
such in st. cyr ». (. .).“

sonntagsblätter 28 (13.  7.  1845) 656
‚Musikbericht. (Das musikalische Album,)‘
(656) „redigirt von Dessauer, mit beiträgen von den berühmtesten 
Kompositeuren Wiens, das zum besten der durch Wasser Verun-
glückten in böhmen herausgegeben wurde, ist in der Kunst- und 
Musikalienhandlung des herrn haslinger zu haben.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 130 und 131 (30.  10. und 
1.  11.  1845) 522
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von 
J  dEssauEr. Wien, bei pietro Mechetti qm. carlo.‘
Verfasser: gErnErth
beurteilung der Komposition.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 146 (6.  12.  1845) 588
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien aus dem Verlage von 
pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung in Wien.‘
(588) „Dessauer, J., « sechs Gesänge für eine singstimme mit beglei-
tung des pianoforte. » 45. Werk. nr. 3. « Waldruhe ». Gedicht von c. 
Grünes. nr. 4. « Liebesquell », von s. Kapper. nr. 5. « Jägerliebe », von 
s. Kapper. nr. 6. « Liebesbettler », von c. hugo. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 50 (25.  4.  1846) 200
‚notizen. (Der geistvolle componist J. Dessauer)‘
(200) „hat die in unserm vorigen samstagsblatte mitgetheilte ro-
manze « Die Dame und der troubadour » von prechtler gleich nach 
Durchlesung componirt. (. .).“

Wiener Zeitschrift  123 (20.  6.  1846) 491 – 492
‚feuilleton. Liederschau. Gesänge von J  dEssauEr. Wien bei J. f. 
Müller.‘
besprechung des Werkes.

sonntagsblätter 39 (27.  9.  1846) 929
‚Lokalzeitung. (Kompositeur Dessauer,)‘
(929) „der in ischl den musikalischen unterricht der töchter der 
Großfürstin helene leitete, hat einen prächtigen brillantring zum 
Andenken erhalten.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 34 (20.  3.  1847) 140
‚notizenblatt. (ein urtheil über Dessauer.)‘
(140) „bei beurtheilung von Gesangscompositionen von Dessauer 
spricht die Gazette musicale in paris folgendes urtheil über diesen 
verehrten componisten aus, das wir um so eher unseren Lesern 
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mittheilen, als dasselbe mit unserer eigenen Ansicht beinahe völlig 
übereinstimmt: ‚unter allen deutschen componisten, die in dem 
Genre des unsterblichen schubert geschrieben, behauptet Dessauer 
den ersten rang. Keiner nähert sich so sehr diesem Vorbilde, keiner 
steht so oft mit jenem auf  gleicher stufe. hätte schubert, dieser 
König der poetischen, geheimnißvollen und wogenden Melodien, 
welche das träumende Deutschland empfindet, seine begeisterte 
feder einem seiner würdigsten Auserwählten als Vermächtniß hin-
terlassen, Dessauer wäre gewiß der Gegenstand seiner Wahl gewe-
sen‘.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 125 (19.  10.  1847) 503
‚notizen.‘
(503) „Der Komponist herr Dessauer ist aus ischl zurückgekehrt, 
wo er seine oper « pasquita » vollendet hat.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 46 (14.  11.  1847) 407 –  
410
‚Mendelssohn-bartholdy. (beilage zu den ‹ sonntagsblättern. › sein 
sterben geschildert von einer Dame. (Aus einem brief  an J. Dessau-
er in Wien.)‘
Auszug aus dem schreiben.

Ludwig von Dietrich  (1803–1858)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 153 (22.  12.  1846) 628
‚notizenblatt. (hr. Ludwig ritter von Dietrich zu olmütz,)‘
(628) „ein in Mähren namentlich durch seine anmuthigen Lieder mit 
deutschem und böhmischem texte, von deren letzteren ein heft 
auch im stiche zu olmütz erschienen ist, gedenkt seine deutschen 
Lieder zu sammeln und heftweise erscheinen zu lassen. (. .).“

Carl  Ditters  von Dittersdorf  (1739–1799)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 44 (31.  10.  1829) 173
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(173) „Am 31. october 1799 starb Dittersdorf  bey neuhaus in 
böhmen.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (29.  10.  1842) 528
‚Geschichtliche rückblicke. 31. october‘
(528) „1799 starb zu rothelhotta bei neuhaus in böhmen carl 
Ditters von Dittersdorf, erster deutscher tonsetzer komischer 
opern. er war ein schüler des geschickten Joseph Ziegler.“

Josef  Dobíhal  (1779–1824)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 71 (15.  6.  1841) 296
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 13. Juni‘
(296) „1779 wurde zu Krasowitz in böhmen Joseph Dobyhal, 
capellmeister des 2. feldartillerie-regiments, geboren. Mehr denn 
100 Lieferungen der aus opern genommenen und für Militärmusik 
arrangirten piecen cursiren bereits und wurden jederzeit mit beifall 
aufgenommen, ja selbst rossini hatte so großes Wohlgefallen hier-
an, daß er sämmtliche partituren solcher, aus seinen opern genom-
menen piecen mit sich nahm.“

Josef  Drechsler  (1782–1852)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 22 (30.  5.  1829) 85
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(85) „Am 26. May 1782 wurde Jos. Drechsler in Wlachowobrzezy 
in böhmen geboren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 47 (24.  11.  1831) 188
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien sind neu erschienen, und in allen 
Musikhandlungen zu haben: 
Harmonie- und Generalbaßlehre; nebst einem Anhang vom Contrapuncte. 
Zum Gebrauche bey den öffentlichen Vorlesungen an der k. k. nor-
mal-hauptschule zu st. Anna in Wien. Verfaßt von JosEph drEChs
lEr, capellmeister und öffentlichem Lehrer des Generalbasses. 1 fl. 
30 kr. c. M. – 
Kleine Orgelschule. Zum Gebrauche bey den öffentlichen Vorlesungen 
an der k. k. normal-hauptschule zu st. Anna in Wien. Verfaßt von 
JosEph drEChslEr. preis 1,- fl. c. M.‘
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oester reichischer Zuschauer 64 (28.  5.  1838) 640
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: b.
Am 27. Mai 1782 sei zu Wällischbürchen in böhmen Joseph Drechsler geboren 
worden; seine bisherige musikalische Laufbahn wird beschrieben; in Wien habe 
er als Kapellmeister und Komponist gewirkt.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 31 (13.  3.  1841) 125
‚Gallerie jetzt lebender, um die tonkunst verdienter schulmänner 
und chorregenten. Als beitrag zur vaterländischen Kunstgeschich-
te. iii. Joseph Drechsler. professor der harmonielehre an der st. 
Anna-schule und regenschori der pfarrkirche am hof  in Wien.‘
Werdegang und Verzeichnis seiner Werke.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 79 (3.  7.  1845) 316
‚notizen. (hr. prof. Drechsler)‘
(316) „hat das Dekret als Kapellmeister der Domkirche zu st. ste-
phan in Wien erhalten. er wird nunmehr seine stelle als chorregent 
der Kirche am hof  niederlegen und in seinen neuen Wirkungskrei-
se ehestens eintreten.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 129 (28.  10.  1847) 520
‚notizen.‘
(520) „Der Domkapellmeister hr. Jos. Drechsler wird nächstens in 
der stephanskirche eine unvollendet gebliebene Messe Mozart’s auf-
führen, die er in dem Geiste des Komponisten ausarbeitete.“

Alexander Dreyschock (1818–1869)

Allgemeine theaterzeitung 225 (9.  11.  1839) 1099
‚neuigkeiten. Aus der Musikwelt.‘
(1099) „Man schreibt aus prag: Der geniale claviervirtuose Alexan-
der Dreischock, der bei seinem ersten öffentlichen Auftreten in 
norddeutschland sogleich von allen Journalen als würdigster riva-
le Liszts und thalbergs einstimmig begrüßt wurde, unternimmt 
diesen Winter eine Kunstreise nach paris, denkt aber, sich früher 
auch in Wien hören zu lassen. sein erscheinen, gerade zu dieser 
Zeit, dürfte den Musikfreunden der Kaiserstadt von um so höherem 
interesse seyn, als die Anwesenheit Liszts den jungen Künster ge-
wiß zu begeistetster entfaltung seiner Kräfte anspornen wird. 
(. .).“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 5 (12.  1.  1841) 19
‚Musikalischer salon. bunterlei. (Warschau.)‘
(19) „Der bekannte pianist Dreischock aus prag ließ sich mit un-
erdenklichem beifall hören.“

humorist  39 (24.  2.  1841) 160; 40 (25.  2.  1841) 163 – 164; 41 
(26.  2.  1841) 167
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM
in der Musikalienhandlung von Joh. hoffmann in prag sei u. a. folgendes Werk 
veröffentlicht worden:
(160) „Dreyschock’s « rondo militaire ». Großartig in der Anlage 
berechnet. (. .).“

sammler 104 (20.  6.  1842) 434
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
(434) „Der berühmte pianist Alexander Dreyschock ist vor kurzem 
aus rußland angekommen, und verweilt jetzt bei seinen ältern in 
Zak, bei czaslau.“

Allgemeine theaterzeitung 38 (14.  2.  1843) 163
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues?‘
(163) „Der pianist A. Dreyschock, dem aus Deutschland und ruß-
land ein höchst günstiger ruf  vorangegangen war, findet in paris 
ebenfalls sehr lebhafte Anerkennung.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1843) 130
‚revue im stich erschienener Musikalien.
Impromptu pour le Piano par alEx  drEysChoCk. oeuv. 21. prague 
chez J. hoffmann.‘
Verfasser: dr  kski 
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1843) 130
‚revue im stich erschienener Musikalien.
Second Rondeau militaire pour le Piano, composé par alEx  drEy
sChoCk. oeuv. 20. prague chez J. hoffmann.‘
Verfasser: dr  kski 
beurteilung des Werkes.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 81 (8.  7.  1843) 340
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, welche 
nächstens erscheinen und bei pietro Mechetti qm. carlo zu haben 
seyn werden.‘
(340) „« Le ruisseau, romance sans paroles pour le piano » par A. 
Dreyschock. op. 24. Mainz bei schott’s söhne. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 106 (5.  9.  1843) 448
‚notizen. (Dreyschock und filtsch)‘
(448) „haben gleichfalls in Wiesbaden concerte gegeben.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 552
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien. 
bei b. schott’s söhnen in Mainz sind neu erschienen:‘
(552) „Dreyschock, A., « 6 airs irlandais en forme d’Ètudes pour le 
piano. » « Le Vallon. idylle pour le piano. » op. 26. « Morceau de 
concert pour le piano avec Acc. d’orchestre. » op. 27. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 152 (21.  12.  1843) 644; 153 
und 154 (23.  12. und 26.  12.  1843) 652; 156 (30.  12.  1843) 660
‚notizen. Dreyschock.‘
bericht über Konzertauftritte in frankfurt, Darmstadt und offenbach.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 29 (7.  3.  1844) 116
‚notizen. (Dreyschock)‘
(116) „befand sich noch am 13. v. M. in brüssel, wo er bereits zwei 
concerte im saale Vauxhall gegeben und durch die originalität 
seines spieles, das bekanntlich im langen Anhalten des tones und 
in der fertigkeit seiner linken hand besteht, die Kunstkenner ent-
zückt hat.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 48 (20.  4.  1844) 192
‚Alexander Dreyschock.‘
Quelle: (Abend-Ztg.)
porträt des Künstlers.
(192) „Dieser Künstler ist am 15. october 1818 in dem Dorfe Ziack 
in böhmen (zehn Meilen von prag) geboren. (. .).“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 51 (27.  4.  1844) 204
‚notizen. (Die vier größten pianisten der Gegenwart)‘
(204) „sind österreicher (d. h. in der österreichischen Monarchie 
geboren), thalberg ein Wiener, Liszt ein ungar, Döhler ein Wiener 
und Dreyschock ein böhme.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 64 (28.  5.  1844) 255
‚notizen. (Dreyschock),‘
(255) „der berühmte clavierspieler, gibt in Köln concert.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 79 (2.  7.  1844) 316
‚Auszeichnung.‘
(316) „Der pianist Dreyschock hat das ritterkreuz des holländi-
schen eichenkronen-ordens erhalten.“

beilage zu den sonntagsblätter n 28 (14.  7.  1844) 660
‚Musikalische signale. Der pianist Alex. Dreischock ‘
(660) „hat vom Könige der niederlande das ritterkreuz des eichen-
kronen-ordens erhalten.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 97 und 98 (13.  8. und 
15.  8.  1844) 392
‚notizen. (A. Dreyschock)‘,
(392) „fortepianoheld und Kapellmeister wird die nächste Konzert-
saison in Wien eintreffen und mehrere Konzerte veranstalten.“

oester reichische blätter 42 (24.  8.  1844) 336
‚personal-nachrichten. 1844. 2. Quartal. 1. Auszeichnungen und 
belohnungen erhielten.‘
(336) „Dreischock, Alexander, grossherzoglich hessen-Darm-
stadt’scher Hofkapellmeister (aus Žiak in Böhmen), das Ritter-
kreuz des (holländ.) eichenkronen-ordens.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 78 (1.  7.  1845) 312
‚notizen. (Alexander Dreischock)‘
(312) „hat sich in diesen tagen in prag, wo er von seinen holländi-
schen triumphen ausruht, mit Dlle. Anna binder, der tochter des 
dortigen rentiers verbunden. er bleibt bis ende Dezembers in 
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seiner heimat und geht im Jänner zur Konzertsaison nach Wien, 
ofen und pesth, dann über München und brüssel nach paris. spä-
ter wird er über Leipzig und Dresden nach Wien zurückkehren und 
sich hier häuslich niederlassen, jedoch von da von Zeit zu Zeit seine 
Kunstausflüge unternehmen. so berichtet der Komet.“

Wiener Zeitschrift  136 (10.  7.  1845) 543
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: G.
(543) „Alexander Dreischock, welcher sich in seinem Geburtsort 
Ziak vermählt hat, gedenkt die honigmonde seiner ehe auf  dem 
Lande zuzubringen, und will erst im herbst oder Winter eine neue 
Kunstreise antreten.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 145 (4.  12.  1845) 580; 146 
(6.  12.  1845) 583 – 584; 149 (13.  12.  1845) 599 – 600; 150 (16.  12.  1845) 
604; 151 (18.  12.  1845) 607 – 608
‚notizen. (Dreyschock),‘
(580) „der berühmte pianofortevirtuose und hofkapellmeister s. k. 
hoheit des Großherzogs von hessen-Darmstadt, ist vorgestern hier 
angekommen und wird am 11. d. M. seinen Konzertcyklus eröff-
nen.“
s.  583  f.: Über die Karriere des A. Dreyschock. s.  599: Über dessen Konzert am 
11. Dezember im Musikvereinssaal. s.  600: Das porträt von A. Dreyschock 
erscheine im Laufe der nächsten Woche von Kriehubers Meisterhand trefflich 
ausgeführt in der k. k. hofkunsthandlung von pietro Mechetti qm. carlo. 
Ankündigung des zweiten Konzertes. s.  604: Konzertkritik. s.  608: Ausführli-
che Konzertkritik und Ankündigung des dritten Konzertes. 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 146 (6.  12.  1845) 588; 87 
(22.  7.  1847) 352; 107 (7.  9.  1847) 431
‚neue Musikalien. Verlag von pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung in Wien.‘
(352) „Dreyschock, A., « La napolitana. canzonetta pour piano. » 
Oeuv. 48. − « Romance en forme d’Etude pour Piano. » Oeuv. 49. 
(. .).“
s.  431 : beurteilung der beiden Kompositionen.



Musik42

Wiener Zeitschrift  249 (15.  12.  1845) 999; 252 (19.  12.  1845) 
1012; 257 und 258 (26.  12. und 27.  12.  1845) 1035; 259 (29.  12.  1845) 
1040
‚feuilleton. conzert des Alexander Dreyschock.‘
Verfasser: ign  lEWinsky

(999) „Spät kommt er, doch er kommt! Nachdem Wien fast alle 
lebenden berühmten Violinisten gehört hat, ja selbst die Wiege des 
ruhmes von mehrern, z. b. thalberg, wurde, war Dreyschock, wie-
wohl selbst ein einheimischer, der einzige, der es bisher verschmäh-
te, Wiener triumpfe zu feiern, auf  welche alle andern Künstler stolz 
waren. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung155 (27.  12.  1845) 622; 156 
(30.  12.  1845) 626
‚Alexander Dreyschock. eine skizze von J  p  lysEr.‘

Wiener Allgemeine Musikzeitung1 und 2 (1.  1. und 3.  1.   
1846) 6
‚correspondenz. (brünn am 27. Dez. 1845.) 
Verfasser: philokalEs

(6) „Dreyschock brachte uns den ersten satz seiner D-moll sonate 
(Op. 30), die beliebte « Absence », die « Inquiétude », das zweite « Ron-
deau militaire », seine Variationen für die linke hand über die eng-
lische Volkshymne und auf  allgemeines Verlangen die « campanel-
la ». (. .). p. s. schließlich noch die bemerkung, daß Dreyschock sich 
wie zu Wien, so auch hier eines vortrefflichen streicher’schen flü-
gels bediente.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 3 und 4 (6.  1. und 8.  1.   
1846) 11
‚Local-revue. Konzert-saison. 
Viertes Konzert des hrn. Alexander Dreychock. samstag, den 3. d. 
M. im Musikvereinssaale um die Mittagsstunde.‘
Verfasser: dr  k
Kritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 7 (15.  1.  1846) 28; 11 
(24.  1.  1846) 43 – 44; 17 (7.  2.  1846) 68; 19 (12.  2.  1846) 74 – 75
‚notizen. Konzertanzeigen.‘
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s.  28: Ankündigung des fünften Konzertes von Alexander Dreyschock am 17. 
d. M. s.  43  f.: Konzertkritik, verfasst von dr  k; s   68: Ankündigung des Ab-
schiedskonzertes; s.  74  f.: Konzertkritik dessen. 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 9 (20.  1.  1846) 34
‚correspondenzen. (brünn den 15. Jänner 1846).‘
Verfasser: kt 
besprechung des zweiten Konzertes von Dreyschock.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 10 (22.  1.  1846) 38 – 39
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
2. Impromptu pour le Piano par alEx  drEysChoCk. Œuvre 21. 
prague chez J. hoffmann.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung der Komposition.

bei lage zu den sonntagsblätter n 4 (25.  1.  1846) 96; 7 (15.  2.   
1846) 158
‚Musikbericht. Alexander Dreyschock‘
Verfasser: J  plank
s.  96: Kritik von dessen fünftem Konzert. s.  158: Über dessen Abschiedskon-
zert am sonntag, den 8. 

Wiener Zeitschrift  28 (7.  2. und 2.  2.  1846) 110 – 111
‚Alexander Dreyschock. ein Künstler-portrait von J  p  lysEr.‘

Wiener Allgemeine Musikzeitung 68 (6.  6.  1846) 270 – 271
‚revue im stich erschienener Musikalien.
Sonate en Ré mineur pour le Piano, composée par a  drEysChoCk. op. 
30. Mayence chez les fils de schott.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung der Komposition.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 72 (16.  6.  1846) 288
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien im Verlage von pietro 
Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhandlung in 
Wien.‘
(288) „Dreyschock, A., « souvenir de pesth. Morceu caractéristique 
pour le piano. » oeuv. 34. (. .).“ 
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 85 (16.  7.  1846) 340
‚notizenblatt. (Dreyschock)‘
(340) „hat eine Konzert-ouverture für orchester vollendet, welche 
er auf  seiner im herbste angetretenen Kunstreise nach nord-
deutschland und später in paris in seinen Konzerten zur Auffüh-
rung bringen wird.“

Allgemeine theaterzeitung 212 (4.  9.  1846) 848
‚feuilleton. Musikalischer telegraph. (Alexander Dreyschock.)‘
(848) „Der gefeierte pianist, der componist der reizenden « campa-
nella », der unvergeßlichen « inquietude », der kraftvollen etude für 
die linke hand über das « God save the king » und des prächtigen 
rondos « Gruß an Wien », so wie vieler andern compositionen, hat so 
eben bei h. f. Müller in Wien eine paraphrase von edgar Mannsfelds 
« Jägers Abschied », einen kräftigen schwungreichen und im größern 
style componirten Gesang, der schon in vielen musikalischen und 
gebildeten Kreisen als ein sehr bedeutendes tonstück verdiente An-
erkennung gefunden hat, herausgegeben. (. .). Als piano-salonstück 
ist diese paraphrase als höchst elegant, brillant, melodiös und effect-
voll zu empfehlen. Die Ausstattung ist prachtvoll.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 107 und 108 (5.  9. und 
8.  9.  1846) 436
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien im Verlage von pietro 
Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhandlung in 
Wien.‘
 (436) „Dreyschock, A., « nocturne pour le piano. » oeuv. 36. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 111 (15.  9.  1846) 446 – 447
‚Local-revue. revue im stich erschienener Musikalien.
Nocturne pour le Piano, à Mademoiselle Frédérique Müller par a  
drEysChoCk. op. 36. Vienne chez pietro Mechetti qm. carlo.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung der Komposition.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 113 (19.  9.  1846) 455
‚Local-revue. revue im stich erschienener Musikalien.
L’Adieu du chasseur. paraphrase pour le piano par alExandrE 
drEysChoCk. Vienne chez h. f. Müller.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung der Komposition.
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 117 (29.  9.  1846) 469 – 470
‚Local-revue. revue im stich erschienener Musikalien.
Praeludium et Fuga pour le Pianoforte par a  drEysChoCk. op. 35. 
Mayence chez les fils de b. schott.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung der Komposition.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 11 (26.  1.  1847) 48
‚notizenblatt. (Alex. Dreyschock)‘
(48) „erregte in Leipzig mit seiner « inquietude » und seinen Varia-
tionen über « God save the King » allgemeine sensation, er wurde 
nach dem Vorhang der ersteren piece (mirabile dictu für Leipzig) 
viermal stürmisch gerufen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 29 (9.  3.  1847) 120; 30 
(11.  3.  1847) 124
‚notizenblatt. (Alex. Dreyschock)‘
(120) „feiert in berlin wahrhafte triumphe. nicht nur das publi-
kum, sondern auch die Kritik der verschiedensten farben stimmen 
in dem Lobe dieses Virtuosen zusammen.“
s.  124: eine Anzahl von Musikern hätten Alexander Dreyschock am 4. März, 
dem tag seines letzten Konzerts, vor dem ‚hotel de petersbourg‘ ein ständ-
chen gebracht, u. a. sei seine Campanella von einem Garde-Dragoner-regiment 
mit großer präzision gespielt worden.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 56 und 57 (11.  5. und 
13.  5.  1847) 232
‚notizenblatt. (Dreyschock’s)‘
(232) „große ouverture ist bei Joh. hoffmann in prag im Drucke 
erschienen. seine Majestät der König von preußen haben die Dedi-
cation anzunehmen geruht.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 111 (16.  9.  1847) 448 
‚neue Musikalien. ed. bote & G. bock in berlin.‘
(448) „Dreyschock, A., « souvenir de berlin ». 22 ½ sgr.  ( .  . ) .

Wiener Allgemeine Musikzeitung 113 (21.  9.  1847) 456
‚notizen.‘
(456) „hr. Alexander Dreyschock wird im Dezember hierher kom-
men, um einige Konzerte zu geben.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 122 (12.  10.  1847) 492
‚neu erschienene Musikalien: Verlag von J. hoffmann in prag.‘
(492) „Dreyschock Alexandre, « ouverture de concert à grand or-
chestre. » oeuv. 50, partition. pr. 2 fl. 30 kr. Arg. c.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 134 (9.  11.  1847) 540
‚neu erschienene Musikalien. Verlag von ed. bote et G. bock in 
berlin.‘
(536) „Dreyschock, A., « Zum Wintermärchen. nr. 4. rhapsodie  
p. l. piano. » oe. 40. (. .).“

Felix Raimund Dreyschock (1824–1869) 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 6 (13.  1.  1846) 24; 8 (17.  1.   
1846) 31
‚notizen. (Dreyschock)‘
(24) „gab in olmütz zwei tage hinter einander, Konzerte. (. .). rai-
mund Dreyschock, sein bruder, der bekannte Violinspieler, ist ge-
stern in Wien eingetroffen.“

August  Duk († 1845)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 112 (18.  9.  1845) 448
‚todesanzeigen.‘
Verfasser: K.
(448) „Am 30. August d. J. starb zu Marienbad zu böhmen hr. 
August Duk, Kapellmeister des Vereins zur beförderung und Ver-
breitung echter Kirchenmusik in Wien und Mitarbeiter dieser blät-
ter. (. .).“

oester reichische blätter 129 (28.  10.  1845) 1008
‚personalnachrichten. todesfälle.‘
Quelle: (W. Musikzeitung 112.)
(1008) „Duk, August, Kapellmeister des Vereines zur beförderung 
echter Kirchenmusik, ist am 30. August d. J. zu Marienbad in böh-
men an einer brustkrankheit gestorben.“
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oester reichische blätter 3 (6.  1.  1846) 24
‚notizen. todesfälle.‘
(24) „Dück, August, Kapellmeister des Kirchenmusikvereins in 
Wien, starb am 30. August in Marienbad.“

František Xaver Dušek  (1731–1799)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (14.  2.  1829) 25
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(25) „Am 12. febr. 1799 starb in prag franz Duscheck.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 19 (13.  2.  1841) 80
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 12. februar‘
(80) „1799 starb der um prag so verdiente Künstler franz Dusch-
eck. ihm verdanken wir die Verbesserung des clavierspieles, beson-
ders in Absicht der Applicatur. Von seinen schülern sind zu bemer-
ken: Vincenz Maschek und Johann Wittasek.“

Jan Ladislav Dusík  (1761–1812)

Allgemeine theaterzeitung 34 (9.  2.  1842) 154
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 9. februar.‘
(154) „Am 9. februar 1761 wurde Joh. Ladisl. Dussik, berühmter 
compositeur, clavier- und harmonika-spieler, zu czaslau in böh-
men geboren. er hatte sich bei seinen Kunstreisen die bewunderung 
aller tonkünstler und Musikfreunde erworben. Die Königin von 
frankreich, Maria Antonia, schenkte ihm ihre Gunst, die prinzessin 
von York nahm von ihm unterricht auf  dem pianoforte. er starb 
1812 in paris als concertmeister des herzogs von benevent (talley-
rand). seine compositionen sind eben so zahlreich, als ausgezeich-
net durch ihre originalität. J. haydn hatte sie für Meisterwerke 
erklärt.“

Josef  Dvořák  (1807–1869)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 110 (14.  9.  1841) 460
‚Musikalischer salon. correspondenz. (brünn.)‘
(460) „in der hiesigen Altbrünner pfarrkirche wurde unter der Lei-
tung des vielverdienten hrn. chorregenten Dworzak am 1. septem-
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ber ein feierliches seelenamt für den vor einem Jahre verstorbenen 
hochw. thomas Zersavy von Michura aufgeführt. Der geschätzte 
compositeur, bisher uns unbekannt, zeigt in diesem requiem sein 
musikalisches talent im schönsten Lichte. eine große Menge Dilet-
tanten war bemüht, ihre Achtung gegen den Dahingeschiedenen zu 
beweisen. Zersavy’s Verdienste als seelsorger werden in den herzen 
aller, die ihn kannten, nimmer verlöschen.“

Heinrich Wilhelm Ernst  (1814–1865)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 100 (20.  8.  1842) 408
‚Musikalischer telegraph.
bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hofmusikalienhändler ist neu 
erschienen:‘
(408) „ernst h. W., « 2 romances p. le Violon avec Acc. de piano », 
Oe. 15, fl. 1,-. − « Romance pour le Violoncelle avec Acc. de Piano », 
Oe 13, 45 kr. − « Romance pour le Violoncelle avec Acc. de Piano », 
Oe. 15, kr. 45. − « Lieder ohne Worte, übertragen für das Pianoforte 
von carl czerny », 15. Werk, kr. 30. − « Boléro. Morceau de Salon 
pour le Violon av. Acc. de Piano. » Oe. 16, fl. 1,- − « Polonaise de 
Concert pour le Violon avec Acc. de Piano. » Oe. 17, fl. 2,- − La mème 
av. Acc. de Quatuor. Oe. 17, 2,- fl. − La mème av. Acc. d’Orchestre. 
Oe. 17, fl. 3,- − « Variations de Bravoure pour le Violon sur l’Air 
national hollandais av. Acc. de Piano. » Oe. 18. fl. 1 kr. 15. − Les 
mèmes av. Acc. de Quatuor. Oe. 18. fl. 1 kr. 30. − Les mèmes av. Acc. 
d’orchestre. oe. 18. fl. 4,- .“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 106 (5.  9.  1843) 448
‚notizen. (Der Violinspieler ernst)‘
(448) „ist in paris angekommen. er wird dort längere Zeit verwei-
len; ob er jedoch sich vor der hand hören lassen wird, ist zweifel-
haft.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 1 (2.  1.  1844) 4
‚notizen. (Der berühmte Violinspieler ernst)‘
(4) „hat seinen früheren plan, nach paris zurückzukehren, geän-
dert, und seine reise nach rußland angetreten, wo er bis zum 
frühjahr zu bleiben gedenkt.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 35 (21.  3.  1844) 140
‚notizen. (ernst,)‘
(140) „der hochgefeierte Violinvirtuose, wurde zu orleans mit un-
geheurem beifall gekrönt.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 34 (20.  3.  1845) 136
‚notizen. (ernst)‘
(136) „gab am 11. d. M. in prag das erste Konzert im ständischen 
theater und spielte am 15. in einem Wohlthätigkeitskonzerte im 
platteissaale. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 41 (5.  4.  1845) 164; 44 
(12.  4.  1845) 176; 45 (15.  4.  1845) 180; 53 (3.  5.  1845) 210
‚notizen. (Der berühmte Violinvirtuose heinrich W. ernst)‘
(164) „ist gestern von prag hier angekommen.“ 
s.  176: Ankündigung seiner Konzerte; Konzertkritiken.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 72 (16.  6.  1846) 288; 107 
und 108 (5.  9. und 8.  9.  1846) 436
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien im Verlage von pietro 
Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhandlung in 
Wien.‘
Ankündigung des neuen Werkes:
(288) „« portrait von h. W. ernst, nach der natur gezeichnet und 
lithographirt von J. Kriehuber ». (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 128 (24.  10.  1846) 514 – 516; 
129 (27.  10.  1846) 519 – 520; 130 (29.  10.  1846) 523
‚Local-revue. K. K. priv. theater an der Wien. Großes Konzert von 
h. W. ernst.‘
Verfasser: philokalEs
umfangreiche Konzertkritik.

Allgemeine theaterzeitung 39 (15.  2.  1847) 156
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s anderwärts neues?‘
Verfasser: L.
(156) „ernst wird in st. petersburg mit der größten spannung er-
wartet, und man hat bereits außer dem dortigen großen concertsaal 
den schönen großen adelichen saal, in welchem Liszt spielte, für 
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seine concerte zur Disposition gestellt. ernst, der die reihe seiner 
concerte in st. petersburg in der dritten fastenwoche beginnt, ist 
Willens, nach den fasten Moskau zu besuchen, wohin er bereits 
vielfältig eingeladen worden ist. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 40 und 41 (3.  4. und 
6.  4.  1847) 166; 51 (20.  4.  1847) 207
‚correspondenzen. Aus petersburg. (Den 8. März 1847 neuen 
styl’s.)‘
Verfasser: (p. b.)
(166) „ernst gab drei Konzerte im großen theater, jeweils mit sehr 
vielem beifalle, aber die beiden erstenmahle bei nicht sehr vollem 
hause. bei dem erstenmale waren aber auch die hohen preise sehr 
viel schuld. Eine Loge in der bel étage kostete 25 Silberrubel (un-
gefähr 38,- fl. c. M.), ein sperrsitz in den ersten reihen 8 silberru-
bel (12,- fl. C. M.), − doch setzte er bei seinem zweiten und dritten 
Konzerte die preise herab. (. .). er geht von hier nach Moskau. 
(. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 40 und 41 (3.  4. und 
6.  4.  1847) 165; 42 (8.  4.  1847) 170
‚Literatur. (. .).
3. H. W. Ernst. biographische skizze von dr  lEonE. besprochen 
von a  F  draxlEr.‘
rezension.

Allgemeine theaterzeitung 88 (13.  4.  1847) 352
‚feuilleton. Musikalisches. uiber ernsts ungeheure triumphe in st. 
petersburg ‘
Verfasser: v  p…
(352) „berichten uns die neuesten nachrichten aus jener residenz 
vom 21. März folgendes: (. .).“
Auszug daraus.

Wiener Zeitschrift  123 (21.  6.  1847) 491
‚feuilleton.Vaterländische industrie.‘
(491) „Der Geigenmacher hr. v. sawiky in prag, nachdem er bereits 
eine neue Violine in Jos. Guarneri-form für den Violinvirtuosen 
ernst gebaut, welche den beifall aller Kunstkenner in hohem Gra-
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de sich erworben, hat von diesem Künstler den erneuerten Auftrag 
erhalten, eine gleiche Geige für ihn anzufertigen. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 110 (14.  9.  1847) 444
‚notizen.‘
(444) „ernst befindet sich jetzt in finnland, nachdem er in st. 
petersburg überaus glänzende Geschäfte gemacht, und der Lion der 
verflossenen Konzertsaison war, der Alles verdunkelte. er gab be-
reits in Kiew und Dorpat zahlreich besuchte Konzerte und erntete 
enthusiastischen beifall. Von dort geht er nach Kopenhagen und 
Moskau, wo man ihn seit längerer Zeit erwartet.“

Václav Matyáš Farník  (1770–1838)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 1 (3.  1.  1839) 8
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(8) „Am 30. november starb der rühmlich bekannte clarinettist 
farnik im 69. Lebensjahre. er war Lehrer im dortigen conservato-
rium und Mitglied des theaterorchesters. schon Mozart zeichnete 
ihn, als er seine oper in prag dirigirte, ehrenvoll aus.“

Pater Franz (?) 

Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 60
‚bitte der redaction.‘
Die redaktion sucht Material über eine reihe von vergessenen tonkünst-
lern.
(60) „p. franz. im Augustinerstifte zu Altbrünn werden jährlich in 
der charwoche « responsorien für vier singstimmen mit begleitung 
der orgel und posaunen » aufgeführt, die durch würdevolle haltung, 
tiefe und innigkeit des Gesanges und durch wahrhaft religiöse 
Auffassung des Gegenstandes alles übertreffen, was wir je in dieser 
Art hörten, und daher nicht selten thränen der innigsten rührung 
den anwesenden Gläubigen entlocken. Dieser p. franz, dessen auch, 
unseres Wissens, kein musikalisches buch erwähnt, mochte eben-
falls um die Mitte oder gegen ende des vorigen Jahrhunderts in 
irgendeinem stifte gelebt haben.“
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Josef  Fridlovský  (1777–1859)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 83 (13.  7.  1841) 348
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. Juli‘
(348) „1777 wurde zu st. Margareth bei prag Joseph friedlowsky, 
professor der clarinette am Wiener conservatorium und einer der 
berühmtesten Künstler auf  diesem instrumente, geboren.“

Aloys Anton Fuchs (1799–1853)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 75 (24.  6.  1841) 316
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 24. Juni‘
(316) „1799 wurde zu raase in österreichisch-schlesien der, durch 
seine Autographen-sammlung bekannt gewordene k. k. hofcapell-
sänger Aloys fuchs geboren. in seiner sammlung werden nur die 
eigenhändigen notenschriften von componisten aufgenommen; 
und dieselbe enthält gegenwärtig nahe an 1 000 nummern von 
französischen, englischen, italienischen und deutschen componi-
sten, unter welchen die Mehrzahl complete partituren sind, die bis 
zur hälfte des 17. Jahrhunderts hinaufreichen. nachdem diese 
Autographen-sammlung sich nur auf  ein specielles Kunstfach be-
schränkt, und dennoch die sehr ansehnliche Zahl von 1 000 stücken 
begreift, so dürfte dieselbe, abgesehen von der seltenheit und Merk-
würdigkeit so vieler nummern, als die erste und zahlreichste unter 
derlei sammlungen angenommen werden können. Dieselbe wurde 
im Jahr 1818 angelegt, und wird von dem sehr eifrigen sammler 
fortwährend vermehrt.“

Carl  Ferdinand Füchs (1811–1848)

humorist  299 (15.  12.  1846) 1203
‚Konversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(1203) „Der talentvolle Komponist des « Gutenberg » ist nach prag 
gereist, wo diese seine oper am 19. d. M. unter seiner Leitung zur 
Aufführung gelangt. füchs hat im prager Konservatorium seine 
musikalische bildung erhalten, und war in der Komposition ein 
schüler des verstorbenen Dyonis Weber.“
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Robert  Jan Nepomuk Führer (1807–1861)

Allgemeine theaterzeitung 261 (30.  10.  1839) 1283
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (An die stelle Wit-
taseks)‘
(1283) „ist hr. robert führer, bisheriger Domorganist, zum Dom-
capellmeister in prag ernannt worden.“

Constantia Gawurek (?)

oester reichischer Zuschauer 8 (18.  1.  1836) 80 – 81
‚notizenblatt. Zur Kunstgeschichte. 
constantia Gawurek, die sängerin böhmens auf  der großen fran-
zösischen opernbühne.‘
Verfasser: l  prag.
sängerinnenporträt.

Franz Gläser (1798–1861)

Anmerkung: Die an der Kommission für Musikforschung der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften geführte Datenbank „Daten zur erforschung 
der Musik in österreich (DeMos)“ (Zugriffsdatum: 11.  04.  2011) erfasst 77 
Einträge zu dem in Horní Jiřetín (obergeorgenthal im saatzer Kreis) gebore-
nen tonsetzer, der eine internationale Musikerkarriere einschlug. Ab 1818 war 
er Kapellmeister am Josephstädter theater, ab 1827 am theater an der Wien, 
ging dann an das Königstädtische theater in berlin und 1839 an das natio-
naltheater in Kopenhagen. er komponierte mehr als 120 bühnenwerke, dar-
unter 19 opern. Vgl. OEML; WURZBACH. hinweise auf  Kompositionswerke 
von franz Gläser s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum), (→ 
Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → Hopp, F. E., S. 279  f.; →Tremler, 
W., s. 370); (→ Kap. „Böhmische Stoffe“/ „Dramen – Liberetti – Choreogra-
phien“: → Holtei, K. v., s. 805). 

sigmund Goldschmidt (1815–1877)

humorist  252 (19.  12.  1839) 1013
‚Album. neuigkeits-plauderer. (neues aus prag.)‘
(1013) „(. .). unter den jüngeren prager Komponisten nimmt sieg-
mund Goldschmidt unstreitig den ersten rang ein. sein Lied: « Der 
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todte tänzer », welches von hrn. strakaty in einem concerte vor-
trefflich gesungen, außerordentliches furore machte, ist in prag 
fast volksthümlich geworden. in allen Gesellschaften hört man es 
singen und überall wandern Abschriften dieses Liedes herum. nach 
dem urtheile aller Musikverständigen ist in ihm ein zweiter schu-
bert zu erwarten.“

humorist  38 (13.  2.  1846) 156
‚conversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(156) „Der deutsche pianist hr. siegmund Goldschmidt, ein gebor-
ner prager, hat in den salons erard eine sehr glänzende musikali-
sche Soirée gegeben. Fast alle musikalischen, artistischen und lite-
rarischen notabilitäten waren anwesend, unter dem sehr gewählten 
Auditorium bemerkte man spontini, Kalkbrenner, chopin, h. herz, 
J. Janin, th. Gautier, Victor hugo und fast alle feuilletonisten von 
bedeutung. hr. Goldschmidt spielte durchaus nur stücke von seiner 
Komposition und ward von dem publikum mit dem lebhaftesten 
beifall ausgezeichnet. seine Komposition, unter denen besonders 
die beiden etuden in sexten und oktaven Aufsehen machten, er-
scheinen in paris bei dem Verleger tropenas.“

humorist  46 (23.  2.  1846) 188
‚conversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(188) „Der prager pianist siegmund Goldschmidt gibt in paris mit 
außerordentlichem erfolge concerte, in denen er durchaus nur ei-
gene Kompositionen spielt; er ist der Lion der diesjährigen Musik-
saison und wird von den Journalen mit thalberg verglichen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 14 und 15 (4.  2.  1847) 
61 – 62; 17 (9.  2.  1847) 70 – 71
‚revue im stich erschienener Musikalien. claviercompositionen.‘
Verfasser: F  gErnErth

(61) „nach langer Dürre wieder einmal grünes Land auf  dem felde 
der claviercomposition. bei schuberth et comp. hamburg und 
Leipzig sind erschienen: (. .) « Douze etudes pour le piano par 
s.  Goldschmidt »; ferner « Sonate pour le Piano dediée à Mr. J. Mo-
scheles » op. 5 und « seconde sonate pour le piano » op. 8, beide von 
dem obgenannten Verfasser. (. .).“
Ausführliche beurteilung der Kompositionen.
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Giovanni Batt ista Gordigiani  (1795–1871)

Wiener Zeitschrift  36 (24.  3.  1835) 287 – 288
‚Musicalische Literatur. (. .).
Regina coeli laetare. Salve Regina. Pater noster. Salve mundi Domina. 
für vier stingstimmen und orgel von J  B  gordigiani. partitur 
und stimmen. eigenthum des Verlegers. prag bey Marco berra. 
(für jedes der 4 nummern besonders ist der preis 24,- kr. c. M.) 
(. .).‘

humorist  39 (24.  2.  1841) 160; 40 (25.  2.  1841) 163 – 164; 41 (26.  2.   
1841) 167
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(160) „seit einiger Zeit sind mehrere Kompositionen in der Musika-
lienhandlung des Joh. hoffmann veröffentlich worden, welche sich 
höchst vorteilhaft von den unzähligen ephemeren erscheinungen 
auszeichnen und einer nähern beachtung würdig sind. (. .). « Die 
post im Walde » von Gordigiani, eine sehr liebliche Liederkomposi-
tion, besonders anmuthig an der stelle, wo das Waldhorn in der 
terz die begleitung bildet. (. .).“

Wiener Zeitschrift  136 (10.  7.  1845) 544
‚feuilleton. Literarisches.‘
Verfasser: G.
(544) „Der liebliche Liederdichter professor Gordigiani in prag, hat 
den « pigmalion » als opernstoff  behandelt, und soll demselben eine 
humoristische seite abgewonnen haben, die er dem Vernehmen nach 
mit eben so viel Geist und Geschmack, als wahrhaft dramatischem 
Geschick bearbeitet, und nicht minder charakteristisch als melodi-
ös musikalisch ausgeführt hat.“

Wiener Zeitschrift  172 (29.  8.  1845) 687 – 688
‚feuilleton. theatralisches.‘
(687) „professor Gordigiani in prag hat den sand’schen roman: 
« consuelo » als oper bearbeitet, und bereits zwei Akte derselben 
nebst einem Vorspiele in Musik gesetzt. Kenner versichern, daß 
diese composition das herz und den Verstand nicht minder als das 
ohr anspreche.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 121 (9.  10.  1847) 488
‚notizen. (prag.)‘
Quelle: (O. u. W.)
(488) „hr. Gordigiani, prof. des Gesanges am hiesigen Konservato-
rium, hat nach George sand’s trefflichem roman « teverino » eine 
gleichnamige oper komponirt, die ohne Zweifel hier zur Aufführung 
kommen wird.“

Carol ine Grünbaum (1814–1868)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 36 (25.  3.  1841) 152
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 28. März‘
(152) „1814 wurde zu prag caroline Grünbaum, erste sängerinn an 
der königl. hofbühne zu berlin, geboren.“

Adalbert  Gyrowetz (1763–1850)

theater-Zeitung 1 (1.  7.  1806) 10 – 11
‚Mirina, Königin der Amazonen. ein Melodrama in drey Akten, von 
holBEin. Die Musik ist von herrn Kapellmeister gyroWEtz. Vorge-
stellt im k. k. priv. theater an der Wien, den 27. May zum ersten 
Mahl.‘
Verfasser: -Er
theaterkritik.

Zeitung für theater,  Musik und poesie  21 (6.  6.  1807) 
142 – 143
‚Ida. eine oper in 4 Aufzügen von Franz von holBEin. Musik von 
gyroWEtz  (ueber ihre Darstellung am 25. April im theater an der 
Wien.)‘
besprechung der Aufführung.

intel l igenzblatt  zu den Annalen (Juli 1808) 22 – 23
‚theaternachrichten. (. .).
Harlekins Verwandlungen. pantomime in zwey Aufzügen von Coral
ly und laFarguE. Mit Musik von gyroWEtz.‘
(19) „theater an der Wien. (. .). 30. [Mai]. Zum erstenmahl: « harle-
kins Verwandlungen ». (. .).“
s.  22  f.: Kritik von Werk und Aufführung.
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theater-Zeitung 89 (5.  11.  1812) 354
‚K. k. hoftheater nächst dem Kärnterthor.
Das Winterquartier in Amerika. ein singspiel in einem Aufzuge. Die 
Musik von herrn Kapellmeister gyroWEtz, (zum ersten Mahl am 
30. oktober 1812 aufgeführt.)‘
Verfasser: f. e.
besprechung der Aufführung.

Allgemeine Musikalische Zeitung 12 (10.  2.  1819) 93 – 96
‚theater.‘
(94) „theater nächst dem Kärnthnerthore. Am 7. d. M. zum ersten 
Mahle « Aladin, oder: das nothwendige », ein singspiel, von J. f. 
castelli, die Musik von herrn Gyrowetz, capellmeister der k. k. 
hoftheater. (. .).“
Ausführliche besprechung der Aufführung.

Allgemeine Musikalische Zeitung 50 (23.  6.  1819) 403
‚Literarische Anzeigen. 
Sonate in D, für das Pianoforte m. Begl. einer Violine (oder Flöte) von 
a  gyroWEtz, 61. Werk. Wien, bey s. A. steiner und comp. preis 
3,- fl. W. W.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

conver sationsblatt  26 (2.  3.  1820) 238 – 240
‚Allgemeine novellistik.‘
Verfasser: WilhElM BluM

(239) „Der rühmlich bekannte tonsetzer hr. Adalbert Gyrowetz 
gab am 27. februar 1820 im k. k. großen redouten-saale eine mu-
sicalische Academie, welche von einem sehr zahlreichen und gewähl-
ten publicum besucht wurde. (. .).“
es folgte eine Konzertkritik.

Allgemeine Musikalische Zeitung 19 (4.  3.  1820) 148 – 150
‚concerte.
Musikalische Akademie, gegeben von herrn Adalbert Gyrowetz, am 
27. febr. im k. k. grossen redouten-saale.‘
Konzertkritik.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (21.  2.  1829) 29
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(29) „Am 19. febr. 1763 wurde Adalbert Gyrowetz zu budweis in 
böhmen geboren.“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (9.  1.  1830) 5
‚Drey Sonaten für Pianoforte, Violine und Violoncello, von adalBErt 
gyroWEtz. – 60. Werk. nr. 1. 2. 3. à 1 fl. 30 kr. c. M. Wien, bey 
tobias haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 40 (2.  10.  1830) 160
‚notizen.‘
(160) „Gyrowetz arbeitet gegenwärtig an einer neuen großen oper, 
wozu der text von frau von Weissenthurn herrührt.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 33 (18.  8.  1831) 131 –  
132
‚notizen. Wien.‘
(132) „unser braver mit recht allgemein beliebter capellmeister 
Gyrowetz tritt von der bühne ab. Am 10. wurde im hofopernthea-
ter zu seinem Vortheile eine neue oper von ihm (wir wollen nicht 
hoffen sein schwanengesang) « felix und Adele » gegeben. sowohl 
das buch, welches frau von Weissenthurn aus besonderer freund-
schaft für den braven Mann verfaßte, als auch die Musik haben 
stürmischen beyfall erhalten. Gyrowetz bewies, daß er – wenn auch 
an Jahren schon vorgerückt – doch immer noch eine frische, jugend-
liche, blüthenreiche einbildungskraft besitze. (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (1.  9.  1831) 137
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(137) „1804. im october dieses Jahres wurde auf  dem hofopern-
theater in Wien zum ersten Mahle die oper « selico » von Gyrowetz 
gegeben.“

Mitthei lungen aus Wien 2 (April 1835) 46 – 52
‚Das musikalische Wien. Adalbert Gyrowetz, Kapellmeister der k. 
k. hoftheater. (biographische skizze, nach autobiographischen no-
tizen bearbeitet von FrEyhErrn von lannoy.)‘

oester reichischer Zuschauer 30 (9.  12.  1835) 277 – 279
‚notizenblatt. biographien der Zeitgenossen.
Adalbert Gyrowetz, pensionirter k. k. hoftheater-capellmeister.‘
Verfasser: hErzEnskron

porträtskizze.
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Allgemeine theaterzeitung 238 (28.  11.  1836) 956
‚Aus der Musikwelt.‘
(956) „Der hofcapellmeister Gyrowetz ist so eben damit beschäf-
tigt, einen cyklus von Liedern aus Vogl’s « Lyrischen blättern » in 
Musik zu setzen.“
Anmerkung: Die rede ist von Johann nepomuk Vogl (1802 – 1866).

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 49 (8.  12.  1836) 196
‚Ergreifet die Gelegenheit! Eine Fürsprache an die Wiener.‘
Verfasser: J  F  CastElli
einladung zu einem Konzert für Adalbert Gyrowetz.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 22 (20.  2.  1841) 92
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 19. februar‘
(92) „1763 wurde Adalbert Gyrowetz, gew. capellmeister am k. k. 
hofoperntheater, einer der fruchtbarsten tondichter, zu böhmisch-
budweis geboren.“

Allgemeine theaterzeitung 55 (5.  3.  1842) 248
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 5. März.‘
(248) „Am 5. März 1815 hatten der kaiserliche hof  und die fremden 
in Wien anwesenden Monarchen, eine prachtvolle schlittenfahrt in 
den prater unternommen, worauf  sie im großen Gebäude des Au-
gartens speisten. nach beendigung des Mahles wurde in einem ei-
gens errichteten saale die oper « Agnes sorel » von Gyrowetz zur 
production gebracht.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 147 (7.  12.  1844) 587
‚Local-revue. Konzert-salon.
Donnerstag den 5. d. M. deklamatorisch-musikalische Akademie 
von Adalbert Gyrowetz, pens. Kapellmeister der beiden k. k. hof-
theater, im Vereinssaale.‘
Verfasser. dr  Mo 
Kritik.

i l lustrirte theaterzeitung 282 (25.  11.  1845) 1136
‚feuilleton. Musikalischer telegraph. (hr. hofcapellmeister Gyro-
wec,)‘
(1136) „der würdige Wiener Musikveteran, schreibt soeben seine bio-
graphie, welche gewiß höchst interessante erlebnisse und Kunst-
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anschauungen enthalten wird, da er alle phasen der tonkunst von 
Mozart, der ihn in der musikalischen Welt einführte, bis auf  unsere 
Zeit miterlebt hat.“

oester reichisches Morgenblatt 149 (13.  12.  1845) 596
‚feuilleton. omnibus. (Adalbert Gyrowetz,)‘
(596) „der Veteran der in Wien lebenden tonsetzer, ist soeben be-
schäftigt seine biographie zu schrieben, von welcher wir uns viel 
interessantes versprechen, da er ein Zeitgenosse Gluck’s, händel’s 
und Mozart’s gewesen.“

oester reichisches Morgenblatt 8 (19.  1.  1846) 32
‚feuilleton. omnibus. (Gyrowetz.)‘
(32) „Dem Hamb. Corresp. zu folge arbeitet Gyrowetz, außer Wei-
gel der einzige Lebende, der noch als Augenzeuge von der blüte der 
neapolitanischen schule sprechen kann, an seiner biographie.“

sammler 48 (24.  3.  1846) 192
‚Zum besten des 83jähr. Kapellmeisters A. Gyrowetz‘
Verfasser: arnold

(192) „fand ein privatkonzert sonnabend den 21. d. M. im Musik-
vereinssaale statt, welches zu den interessantesten der saison ge-
hört. (. .).“
Kritik.

Wiener Zeitschrift  48 (25.  3.  1846) 384
‚humanistisches Konzert.‘
(384) „Zu Gunsten des ältesten hier lebenden Komponisten und 
Kapellmeisters, Adalbert Gyrowetz, dem eine ältere Generation 
viele musikalische Genüsse dankt und dessen alten tagen eben 
nicht die Glückssonne lächelt, veranstalteten, wie alljährlich, auch 
dieses Jahr seine freunde eine privat-Akademie, sonnabend, den 
21. März, um 7 uhr Abends im Musikvereins-saale. (. .).“
Über das programm, welches zur Aufführung kam.

oester reichisches Morgenblatt 24 (24.  2.  1847) 96
‚Localzeitung. (Gyrowetz.)‘
(96) „Am 19. februar erlebte der älteste componist in europa, der 
rühmlichst bekannte capellmeister Adalbert Gyrowetz, seinen 84. 
Geburtstag.“
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Wiener bote zu den sonntagsblätter n 30 (25.  7.  1847) 258
‚für Musik. (Gyrowetz)
(358) „hat soeben seine interessante biographie, zu der wir ihn an-
zuregen so glücklich waren, beendet, in welcher die reichen erleb-
nisse und erfolge des ehrwürdigen 85jährigen tonmeisters, die Mu-
sikzustände von der Mozartschen epoche bis auf  die Gegenwart, 
und die bedeutendsten persönlichkeiten derselben am Auge des 
Lesers vorüberziehen. Die biographie erscheint auf  subskription 
und wird das lithographirte porträt Gyrowetz’s von bisenius als 
willkommene beilage enthalten.“
Anmerkung: es dürfte sich um Ludwig August frankl (1810 – 1894), den her-
ausgeber der Sonntagsblätter, gehandelt haben, welcher die Autobiographie 
angeregt hatte. 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 90 (29.  7.  1847) 364
‚notizen. Gyrowetz,‘
(364) „der nestor der deutschen tondichter, hat seine Autobiogra-
phie vollendet, die höchst interessante Mittheilungen über die Mu-
sikzustände der letzten 60 Jahre enthält, und in Kurzem, mit dem 
lithographirten porträte Gyrowetz’s von bisenius geziert, auf  sub-
scription erscheinen wird. Man subscribirt darauf  in Diabelli’s 
Kunsthandlung.“

humorist  225 (20.  9.  1847) 900
‚Wiener tags-courier.‘
(900) „Der 83jährige Kapellmeister Gyrowetz ist so eben damit 
beschäftigt, zwei bergmannslieder von J. n. Vogl für dessen bei 
haas in Wien erscheinende « Lieder aus der teufe » zu komponi-
ren.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 113 (21.  9.  1847) 456
‚notizen.‘
(456) „hr. Kapellmeister Gyrowetz ist so eben damit beschäftigt, 
zwei bergmannslieder von Dr. J. n. Vogl für dessen bei haas in Wien 
zu erscheinenden « Lieder aus der teufe » zu componiren.“

Allgemeine theaterzeitung 301 (17.  12.  1847) 1202
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues? Gyrowetz biogra-
phie.‘
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(1202) „Der greise capellmeister Gyrowetz hat vor kurzem die be-
schreibung des an erfahrungen jeder Art ebenso reichen, als inter-
essanten Lebens beendet, und wird dasselbe schon im Jänner des 
kommenden Jahres im Drucke herauskommen. Die erlebnisse eines 
Mannes, der bereits das 85ste Jahr zurücklegt und während dieser 
seltenen Dauer, mit den berühmtesten Zeitgenossen in berührung 
kam, werden eine höchst anregende Lecture bieten. Das Werk er-
scheint auf  eigene Kosten des Verfassers, in der Lechnerschen 
buchhandlung liegt ein pränumerationsbogen auf. Wir zweifeln 
nicht, dass die Wiener nicht versäumen werden, dem ebenso ausge-
zeichneten Künstler wie achtungswerthen Manne durch recht häu-
fige pränumeration ihre theilnahme zu zollen.“

oester reichisches Morgenblatt 152 (20.  12.  1847) 608
‚feuilleton. Localzeitung. (Die selbstbiographie des greisen capell-
meisters Gyrowetz)‘
(608) „bei Lechner in Wien wird mit kommenden Monat an das 
Licht treten.“
Anmerkung: nach Katalogangaben erschien das buch in einem anderen Ver-
lag: Biographie des Adalbert Gyrowetz (Wien: Mechitharisten-buchdr., 1848). 
(ÖNB)

František Václav Habermann  (1706–1783)

Allgemeine theaterzeitung 83 (7.  4.  1842) 371
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 7. April.‘
(371) „Am 7. April starb zu eger in böhmen franz Joh. haber-
mann, Musikdirector an der Decanatkirche daselbst. er wurde 1706 
zu Königswart in böhmen geboren. sein talent als tondichter hat-
te er in italien und frankreich durch studium guter Vorbilder zur 
besonderen entwicklung gebracht. seine schüler waren die Grafen 
herzan, Morzin, pachta ec., freiherr Marzell von hennet, capell-
meister Dussek, die compositeure Mysliweczek und caj. Vogel. er 
schrieb eine oper zur Krönung der Kaiserin Maria theresia in prag, 
welche mit großem beifall aufgenommen wurde. unter andern sind 
von ihm herausgekommen: Zwölf  Messen und sechs Litaneien. Vie-
le seiner compositionen, als sonaten, symphonien, Vespern, requi-
ems, Messen ec. liegen noch im Manuscripte. Zwei große oratorien 
wurden in prag aufgeführt und erhielten alle Anerkennung. im 
contrapuncte bestand seine meiste stärke.“
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Karel  Habermann (1712–1766)

Allgemeine theaterzeitung 54 (4.  4.  1842) 243
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 4. März.‘
(243) „Am 4. März 1766 starb in prag Karl habermann, ein guter 
Musikcompositeur und Künstler auf  der posaune. er wurde 1712 
zu Königswarth in böhmen geboren. seine Messen und offertorien 
haben einen classischen Werth. sein meisterhaftes spiel auf  der 
posaune legte den Grund, daß dieses instrument in böhmen allent-
halben bei Kirchenmusiken Anwendung gefunden hatte.“

Carl  Joseph Habern

Wiener Allgemeine Musikzeitung 87 (22.  7.  1845) 348
‚notizen. (Von carl Jos. habern)‘
(348) „sind soeben zwei Gesänge u. z. « Der haidenritt » von otto 
prechtler und « trinklied » von tromlitz bei hoffmann in prag neu 
erschienen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 102 (25.  8.  1846) 406
‚revue im stich erschienener Musikalien.
Deux Marches caractéristiques (Le deuil et la vie joyeuse) pour le pia-
no à quatre mains, composées par CharlEs JosEph haBErn, oeuv. 
23. prague chez Jean hoffmann.‘
Verfasser : EMil MayEr
beurteilung der Komposition.

Vinzenz Hauschka (1766–1840)

Mitthei lungen aus Wien 1 (März 1835) 196 – 200
‚Das musikalische Wien. (. .). Vincenz hauschka.‘
(196) „Geboren in Mies, in böhmen, am 21. Jänner 1766, (. .) kam 
in seinem achten Jahre (. .) in die Domkirche nach prag als sänger-
knabe. (. .). 
(200) Von seinen compositionen sind im stich herausgekommen. 
(. .). im Manuskripte. (. .).“
Die Werke werden genannt.
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Václav Hause  (1764–1847)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 18 (5.  5.  1831) 70
‚Vorzügliche Übungen für Contrabaß, von WEnzEl hausE. prag bey 
Marco berra. preis 48 kr. c. M.‘
beurteilung der Komposition.
(70) „Ganz unbezweifelt die werthvollsten studien, welche wir für 
dieses instrument besitzen, und in jeder hinsicht nicht genug zu 
empfehlen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 26 (2.  3.  1847) 108
‚notizenblatt. todesfall.‘
Verfasser: philokalEs

(108) „Vor einig tagen starb zu prag der allgemein hochverehrte 
Musikveteran Wenzel hause, emeritirter professor des contrabas-
ses am prager conservatorium. Über sein ausgezeichnetes Wirken 
als Lehrer und ausübender Künstler ist unter den prager Musikern 
nur eine stimme. Der ehrenmann ist zwar aus der Welt geschieden, 
allein er hat in seiner « schule des contrabasses » der nachwelt ein 
schönes, bleibendes Andenken hinterlassen. unter den vielen aus-
gezeichneten Schülern des Verewigten nenne ich nur die HH. Hrabé 
und Drechsler, zu prag und unsere beiden hiesigen trefflichen con-
trabassisten, professor slama und hrn. Janausch, Mitglieder unse-
res hofoperntheaterorchesters, und glaube hiemit schon genug ge-
sagt zu haben. – Requiescat!“

Antonín Fil ip  Heinrich  (1781–1861)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 31 (12.  3.  1842) 128
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. März‘
(128) „1781 wurde zu schönbüchel in böhmen Ant. phil. heinrichs 
(sic) geboren. Der Wechsel der Geldverhältnisse nahm auch ihn hart 
mit, weßwegen er nach Amerika ging und längere Zeit in Kentucky 
sehr ärmlich lebte, bis er seiner musikalischen Kenntnisse wegen 
allgemein beliebt wurde und hiedurch gereizt, in dieser Wildniß ins 
componiren gerieth, nach London ging, 1834 aber nach Wien sich 
begab, wo er zur preisausschreibung eine für 34 stimmen gesetzte 
symphonie schrieb, die jedoch wegen Verspätung des termins – 
nicht mehr angenommen wurde.“
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Jan Theobald Held (1772–1851)

Allgemeine Musikalische Zeitung 49 (5.  12.  1818) 456
‚Kurze Anzeige. (. .).
Des Amtmanns Tochter; nach dem Alt-englischen, von C  rEinhard, 
für eine singstimme mit pianoforte, von J  hEld. herausgegeben 
von J  W  hassEk. prag, bey f. W. enders. (Zweyte Auflage.)‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Josef  Heller  (1800–1855)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 75 (24.  6.  1845) 300
‚notizen. (Die oper ‹ Zamora ›),‘
(300) „von der diese blätter bereits erwähnung machten, ist zur 
benefice des sängers am 21. d. M. in prag gegeben worden; über 
den erfolg werden wir nächstens berichten. hr. Joseph heller, k. k. 
Kameralsektretär in prag, ist der Dichter und componist.“

sammler 104 (1.  7.  1845) 416
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
Verfasser: Carlo
einheimische produkte hätten es auf  der bühne schwer.
(41) „Dem k. k. Kameralbeamten hrn. Jos. heller ist es eingefallen 
seine selbst textirte und komponirte oper: « Zamora, oder: Die Ver-
lobung » betitelt, auf  der prager bühne aufführen zu lassen, gesagt, 
gethan. (. .). “
Über die Aufführung. 

František Matěj  Hilmar  (1803–1881)

Allgemeine theaterzeitung 215 (26.  10.  1839) 1051 – 1053
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (polka, böhmische 
tänze.)‘
(1052) „in Kopidlno (einem städtchen in böhmen) lebt ein schul-
lehrer, welcher der eigentliche und originelle componist jener böh-
mischen tänze ‚polka‘ ist, und die hr. pergler – wie es bei der 
« esmeralda-polka » der fall ist – für seine Arbeit ausgab, und ver-
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kaufte. unser musikalischer schullehrer heißt hr. hilmar, und be-
reits ist von ihm in der betriebsamen und thätigen Kunst- und 
Musikalienhandlung des hrn. Joh. hoffmann in prag « esmeralda-
polka »; « polka à la Lutzer » und « prager Wettrenn-polka » erschie-
nen, die sich des lebhaften beifalls, ihrer originellen national-tanz-
weisen wegen, erfreuen. Außer diesen tanz-Musiken sind ebenfalls 
in der genannten prager Musikalienhandlung « neue polka » und 
« Amazonen-polka » von A. e. titl ausgegeben worden, die den 
tanzfreunden bestens empfohlen werden können.“

Rudolf  Hirsch (1816–1872)

Anmerkung:  hinweise auf  die schriftstellerische tätigkeit und journalisti-
schen beiträge von rudolf  hirsch in den Wiener unterhaltungsblättern, s. 
teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten 
über Schriftsteller“: → Hirsch, R., S.  260−274).

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). 
hirsch, r., « Zapfenstreich für eine baßstimme mit begleitung des 
pianoforte. » op. 5. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 3 und 4 (6.  1. und 9.  1.  1844) 
12
‚Spruch für’s Haus. Spruch beim Wein. Altdeutsche Sprüche. Gedichte 
von l  halirsCh für baß mit pianoforte von rudolF hirsCh. prag 
bei Joh. hoffmann.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (22.  2.  1844) 91
‚revue im stich erschienener Musikalien.‘
Verfasser: g  prinz

(91) „1. « schilflied ». Gedicht von n. Lenau für eine singstimme mit 
pianofortebegleitung von r. hirsch. 16. Werk. Wien bei tobias 
haslinger. (. .).
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2. « Myrthen ». 4 Gedichte von A. v. sternberg, für eine singstimme 
mit begleitung des pianoforte von r. hirsch. 22. Werk, daselbst 
erschienen. (. .).“
beurteilung der Kompositionen.

Antonín Hodík  (1822–1910)

sammler 53 (2.  4.  1846) 212
‚Mannigfaltiges. hr. hodik,‘
(212) „fürstl. Lobkowitz’scher Kammervirtuos, hat auf  seiner 
Kunstreise zwei Konzerte im theater zu Lemberg veranstaltet und 
ungetheilten beifall eingeerntet. Derselbe setzt seinen Weg über 
Moskau nach st. petersburg fort.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 68 (6.  6.  1846) 272
‚notizenblatt. (hr. hodik),‘
(272) „fürstl. Lobkowitz’scher Kammervirtuose, veranstaltete auf  
seiner Kunstreise nach dem östlichen europa zu Kiew ein Konzert, 
welches dem Künstler allgemeine bewunderung erwarb und in lu-
crativer beziehung von dem besten erfolge begleitet war.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 44 (13.  4.  1847) 180; 54 
(6.  5.  1847) 220
‚correspondenzen. Aus Kiew. (Am 1. April 1847.)‘
Verfasser: stn 
(180) „eine der vorzüglichsten erscheinungen war auch der fürst 
Lobkowitz’sche Kammervirtuose hr. hodik, welcher am 26. l. Mts. 
sein erstes Konzert gab. (. .). Die erste von ihm vorgetragene piece 
war: « Variationen über ein tirolerthema » von böhm (. .). Die zwei-
te piece war eine phantasie über beethoven’s « sehnsuchtswalzer » 
von demselben tonsetzer für die von ihm neu konstruirte flöte 
componirt. (. .). Die 3. piece endlich, welche hr. hodik vorgetragen, 
war Adagio und Variationes brillantes über ein thema aus « norma » 
von fürstenau. (. .).“
s.  220: Weiterer bericht aus Kiew vom 20. April 1847, verfasst von „M. r.“ 
über das zweite, am Vortag stattgefundene Konzert von hrn. hodik.

humorist  107 (5.  5.  1847) 428
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
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(428) „Man erfährt aus Kiev, daß der Kammer-Virtuose sr. Durch-
laucht des herrn ferdinand fürsten v. Lobkowitz, herr hodik, 
daselbst viel Aufsehen erregt, und was selten der fall ist, schon sein 
zweites concert gegeben hat, welches in erfolg und Zuspruch jenen 
des berühmten pianisten Liszt nichts nachgab. – hodik gehört 
unstreitig zu den flöten-Virtuosen ersten ranges, seine bravour 
wird von wenigen übertroffen. schade, daß die vorhandenen Kom-
positionen für die flöte größtentheils alles musikalischen interesse 
bar sind (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 118 (2.  10.  1847) 476
‚notizen.‘
(476) „Der flötist hodik, fürstl. Lobkowitz’scher Kammervirtuos, 
gibt im westl. rußland fortwährend Konzerte mit dem entschie-
densten beifall. Am 15. d. M. hatte derselbe eines zu Kamenez-
podolsky veranstaltet, welches so glänzend ausfiel, daß er aufgefor-
dert wurde, ein zweites zu geben, wobei es ihm unstreitig weder an 
ruhm noch an rubeln fehlen wird. (. .).“

Karol  Hodytz (1806–1892)

Wiener Zeitschrift  136 (10.  7.  1845) 543
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: G.
(543) „herr hoditz, ein schüler tomaschek’s und Gründer einer 
privat-Musikschule in prag (. .) gab als compte rendu der fort-
schritte seiner schüler ein concert. (. .).“

Johann Hoffmann (1814–1849)

Anmerkung:  nachfolgend werden hinweise auf  notizen über den Musikver-
leger und in dessen Verlag erschienene Musikalia angeführt; dort erschienene 
Kompositionen von einheimischen Komponisten werden auch unter deren je-
weiligem namen genannt.

Allgemeine theaterzeitung 27 und 28 (1.  2. und 2.  2.  1841) 
124
‚feuilleton. Aus der Musikwelt. (‹ Das hussittenlied. ›)‘
Verfasser: kss 
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(124) „Von fr. Liszt ist in dem Musikalien-Verlage des Joh. hoff-
mann in prag, in einer sehr eleganten Ausgabe erschienen: « das 
hussittenlied » aus dem 15. Jahrhundert in einer fantasie für das 
pianoforte mit vorgedrucktem slavischen und deutschen texte. (. .). 
Diese interessante tonpiece ist sr. excell. dem herrn oberst-burg-
grafen v. chotek gewidmet, und auch in der hiesigen Kunsthand-
lung des h. f. Müller am Kohlmarkt in Wien zu haben.“

humorist  39 (24.  2.  1841) 160; 40 (25.  2.  1841) 163 – 164; 41 
(26.  2.  1841) 167
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(160) „seit einiger Zeit sind mehrere Kompositionen in der Musika-
lienhandlung des Joh. hoffmann veröffentlicht worden, welche sich 
höchst vorteilhaft von den unzähligen ephemeren erscheinungen 
auszeichnen und einer nähern beachtung würdig sind. « hussiten-
lied » überschrieben von f. Liszt. eine ungebundene Kraft voll be-
geisterung für irdisches und himmlisches enthält diese Melodie, die 
aus einer sturmbewegten Zeit böhmens stammt, und die Grundele-
mente Kampfeslust und bitte zu dem Landespatron st. Wenzel 
enthält. Liszt erhielt hier ein feld, das seiner individualität voll-
kommen zusagt, die er auch auf ’s Aeußerste entwickelt hat. bril-
lant und sehr – sehr effektvoll ist diese Komposition, die im con-
certsaal und im salon Glück machen wird, doch ist sie im finale 
wieder ganz im charakter der Manier Liszt’s, d. h. überladen. 
(. .).“
Angezeigt wird weiters das erscheinen von haumanns Air varié für Violine.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 76 und 77 (27.  6. und 
29.  6.  1843) 323 – 324
‚Musikalischer telegraph. Verzeichnis neu erschienener Musikalien, 
sämmtlich zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in 
Wien.‘
(323) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: budin-
ski, fr., « echo retraite » für das pianoforte. – burgmüller, h., 
« Rondino pour le Piano sur des thèmes de l’opéra: ‹ Les diamans de 
la couronne › ». cah. 1. – Doppler, J., « La rose. rondino pour le 
piano des thèmes favoris de l’opéra: ‹ les Hugenots › de Meyerbeer », 
Œuvre 58, 1. – hall, L., « caprice-etude pour le piano ». Œuvre 3. 
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– Liehmann, J., salon-Quadrille für das pianoforte. – Labitzky, J., 
« Gruss aus der heimath ». 3 polka. 91. Werk. – Müller, f., « Le Gen-
til. rondo pour le piano. » oeuvre 1. – redler, G., « La petite co-
quette. rondo brillant et facile pour le piano. » oeuvre 43. – toma-
schek, W. J., « Altböhmische Lieder aus der Königinhofer hand-
schrift mit begleitung des pianoforte ». 82. Werk. (. .).“ 

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .).“
Genannt werden titel von W. A. Mozart, c. Donizetti, J. Labitzky, r. hirsch, 
fr. skraup, emil theimer, K. schimak, fr. Kawan, J. swoboda, sowie: Sbjrka 
Českých pjsnj für eine Singstimme m. Begl. d. Pfte. 1 – 4.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 551
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in 
Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .).“
Genannt werden titel von J. Liehmann, bar. v. trautvetter, J. hampl, G. 
Donizetti, G. pacini, r. hirsch, Jos. Labitzky, r. v. neuberg, fr. skraup, Joh. 
skraup sowie die sammlungen Venec und Kytka. 

Al lgemeine Wiener Musikzeitung 90 (27.  7.  1844) 359; 106 
(3.  9.  1844) 423
‚Miscellen. Die polka.‘
Verfasser: dr  Führa
Zusammenstellung von 175 polka-titeln, erschienen bei hoffmann in prag und 
bei schott’s söhnen in Mainz, erhältlich bei pietro Mechetti qm. carlo in 
Wien. 

Wiener Zeitschrift  177 (4.  9.  1847) 708
‚feuilleton. neues aus prag.‘
(708) „hr. Joh. hoffmann, Musikalienhändler, erhielt von sr. Maje-
stät als ehrende Anerkennung seiner Verdienste, bei Übersendung 
der glänzend ausgestatteten sammlung böhmischer nationallieder, 
welche ihre Majestät huldvoll in der privat-bibliothek aufzuneh-
men geruhte, die goldene Medaille.“
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Franz Andreas Holly (1747–1783)

Allgemeine theaterzeitung 106 und 107 (4.  5. und 5.  5.  1842) 
474
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 4. Mai.‘
(474) „Am 4. Mai 1783 starb zu breslau franz And. holly, Musik-
director bei der Wäserschen theatergesellschaft, und damals be-
kannter operncompositeur. er wurde 1747 zu böhmisch-Luba ge-
boren. Zuerst war er Musikdirector bei brunians theater in prag, 
hierauf  wurde er in derselben eigenschaft bei der Kochschen Ge-
sellschaft in berlin angestellt. Zahlreich sind die operetten, welche 
er in Musik gesetzt hatte, die aber schon sämmtlich von der bühne 
durch neuere erscheinungen verdrängt wurden.“

Wenzel  Emanuel  Horak (1800–1871)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 106 (3.  9.  1846) 427 – 428
‚Local-revue. sendschreiben an hrn. W. e. horak, Verfasser des 
in Leipzig bei siegel und stoll erschienenen Werkchens, unter der 
Aufschrift: ‹ Die Mehrdeutigkeit der harmonie nach leicht faßli-
chen, aus der harmonischen progreßion entlehnten Grundsät-
zen. ›‘
Verfasser: „alExandEr drEysChoCk, Johann pyChovski, Carl JEltsCh, 
xavEr tränklEr. prag am 28. August 1846.“
(427) „Wir unterzeichnete, als dankbare schüler und treue Anhän-
ger unsers Meisters tomaschek, fordern sie auf, uns den rechtstitel 
zu nennen, aus welchem sie berechtigt zu sein glaubten, unseres 
Meisters neu begründeten Ansichten über das Wesen der harmonie 
unter ihrem namen dem Drucke übergeben zu dürfen? – (. .).“

Jan Evangel ista Hořalka  (1798–1860)

Allgemeine Musikalische Zeitung 71 (5.  9.  1821) 563 – 566
‚Anzeige neuer clavier-compositionen, nebst einigen bemerkungen 
über den jetzt herrschenden Geschmack. 
Rondeau pour le Pianoforte et Violon, composé et dedié à Mademoisel-
le Babette Conti, par J  horzalka. Œuvre Viii. à Vienne, chez Ar-
taria et comp.‘
beurteilung der Komposition.
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Wiener Musikalische Zeitung 85 (23.  10.  1824) 337 – 338 
‚Musikalische Literatur.
Grand Polonaise pour le Pianoforte à quatre mains, composée et 
dediée à Madame la Comtesse Antoinette de Bathyany (sic), née 
comtesse de bolza par J  E  horzalka. Œuvre 14. Vienne chez 
Artaria et comp. pr. 1,- fl. c. M.‘
Verfasser : d. r. [die redaktion]
beurteilung des stückes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 12 (21.  3.  1829) 47
‚Rondeau sentimental pour le Pianoforte, par J. e. HoržAlkA. oeuv. 24. 
– 45 kr. c. M. Vienne, chez tobie haslinger.‘
beurteilung des stückes.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 80 (6.  7.  1843) 335
‚revue in stich erschienener Musikalien. 
Der Carneval von Venedig. Mit neuen Variationen für das pianoforte 
von J  E  horzalka. op. 50. Wien bei Ant. Diabelli.‘
Verfasser: lEWinsky
beurteilung der Komposition.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 73 (18.  6.  1844) 290
‚revue in stich erschienener Musikalien. (. .).
2. Fantaisie pastorale pour le Piano par J  E  horzalka. (Œuvre 54.) 
– Wien bei fr. Glöggl.‘
Verfasser: E 
beurteilung der Komposition.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 119 (3.  10.  1844) 475 – 476
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
Der Alpengänger. – Meine Bäume. – Meine Berge. – An Lilienfeld. – Ge-
bet. – Fünf  Gedichte. in Musik gesetzt, und dem hochgefeierten sän-
ger derselben sr. excellenz Johann Ladislaus pyrker, patriarch-
erzbischof  von erlau ec. ec. gewidmet von Johann Ev  horzalka. 
53. Werk. Wien bei f. Glöggl.‘
Verfasser: g  prinz
beurteilung der Komposition.
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sammler 182 (12.  11.  1844) 735
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: W.
(735) „hr. J. e. horzalka, als Komponist vortheilhaft bekannt, 
veranstaltet am 21. d. M. im Vereinssaale ein Konzert.“

sammler 188 (23.  11.  1844) 759
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: M  MarkBrEitEr

besprechung des Konzertes von J. e. horzalka vom 21. d. M.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 141 (23.  11.  1844) 563
‚Local-revue. Konzert-salon.
Am 21. november 1844 Konzert des J. e. horzalka im Vereinssaale.‘
Verfasser: dr  Mo 
Konzertkritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 122 (12.  10.  1847) 492
‚notizen.‘
(492) „Der rühmlich bekannte Komponist und Virtuos herr J. e. 
horzalka wird gegen ende november ein Konzert veranstalten, in 
welchem er mehre seiner neuesten Kompositionen, namentlich ein 
nonett für pianoforte, streichquartette, flöte, Klarinett, horn und 
fagott, dann Variationen für pianoforte und Violoncell und eine 
phantasie über ein Motiv aus der « Vielka » für das pianoforte zu 4 
händen aufzuführen gedenkt. (. .).“

humorist  248 (16.  10.  1847) 992
‚Wiener tags-courier.‘
(992) „Der rühmlichst bekannte Komponist herr horzalka wird im 
Laufe des nächsten Monates ein concert geben, in welchem ver-
schiedene von ihm komponirte neue piecen zur Ausführung ge-
bracht werden.“

Anton Hübel  († 1846) (?)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 83 (11.  7.  1846) 332
‚notizenblatt. todesfall.‘
(332) „in brünn starb der daselbst allgemein bekannte clavierleh-
rer Anton hübel.“
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Phil ippe v.  Hubovsky  (?) 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (20.  2.  1840) 29
‚Anzeige und beurtheilung neuer musikalischer Werke. 
Erinnerung an Gräfenberg. Walzer für das pianoforte. componirt 
von huBovzky. 22. Werk. Wien, bey tobias haslinger. preis 45 kr. 
c. M.‘

Friedrich František Hůrka  (1762–1805)

intel l igenzblatt  zu den Annalen (februar 1807) 61 – 71
‚nekrologie.‘
s.  70: nachricht, dass in der nacht vom 9./10.  12.  1805 zu berlin der königl. 
Kammersänger friedrich franz hurka im 44. Lebensjahr verstorben sei. Ge-
boren worden sei er zu Merklin, unweit von pilsen in böhmen. es folgt (bis 
s.  71) seine Vita. Von ihm gebe es auch gelungene Kompositionen.

oester reichischer Zuschauer 95 (8.  8.  1838) 960
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Gedächtnisnotiz. Am 8. August 1761 (sic) sei friedrich franz hurka zu Merklin 
in böhmen geboren worden; er sei ein beliebter sänger und tondichter gewesen; 
sein Werdegang wird skizziert. Gestorben sei er am 10. Dezember 1805.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (23.  2.  1841) 96
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 23. februar‘
(96) „1762 wurde friedrich franz hurka, einer der berühmtesten 
tenoristen des vorigen Jahrhunderts, auch Liedercomponist, Ge-
sanglehrer und Violoncellist, zu Merklin, bei prag, geboren.“

Johann Baptist  Hüttner (1793–1839 [1840])

Wiener Zeitschrift  33 (17.  3.  1835) 263 – 264
‚Musikalische Literatur. (. .).
Duo concertant pour Violon et Violoncelle, composé et dédié à son 
ami J. b. hüttner, par l  partak. prix 1 fl. 15 kr. A. d. c. prague 
chez Marco berra. (. .).‘
beurteilung der Komposition.



75notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten, Musikverleger

Wiener Zeitschrift  33 (17.  3.  1835) 264
‚Musikalische Literatur. (. .).
Fantaisie sur des Airs Russes pour le Violoncelle, deux Violons et 
Alto, composée et dédiée à Monsieur J. B. Hüttner, professeur du 
conservatoire de prague par J  J  dotzauEr, premier Violoncelle de 
la chapelle du roi de saxe. Œuvre 128. Propriété de l’Editeur. Prix 
1 fl. 45 kr. prague chez Marco berra.‘
beurteilung der Komposition.

Leopold Jansa (1795–1875)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (14.  2.  1829) 26
‚Duo concertant für pianoforte und Violin(e) von lEopold Jansa, 42. 
Werk. fl. 1 30 kr. c. M. (Dieses Duo ist auch für pianoforte und 
Violoncell zu haben.) Wien bey Jos. czerny.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 14 (4.  4.  1829) 58
‚Grande Polonaise concertante pour Pianoforte et Violon par l  Jansa. 
oevre 30. fl. 1 40 kr. Vienne, chez Jos. czerny.‘

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 552
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien. 
bei c. f. peters in Leipzig sind neu erschienen:‘
(552) „Jansa, L. , « 6 Duos pour 2 Violons ». op. 64. nr. 1. 2. 3. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 155 (27.  12.  1845) 624
‚Local-revue. Konzert-saison.
Dritte Quartettsoirée des Hrn. Prof. Jansa, am 21. Dez. im Musik-
vereinssale.‘
Verfasser: philokalEs
Konzertkritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 3 und 4 (6.  1. und 8.  1.  1846) 
12
‚Local-revue. Konzert-salon.
Vierte Quartettsoirée des Hrn. Prof. Jansa am 4. Jänner 1846.‘ 
Verfasser: philokalEs
Konzertkritik.
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 114 (23.  9.  1847) 460
‚notizen.‘
(460) „Jansa’s Quartett-productionen werden auch in dieser saison 
wieder, und zwar am 28. november beginnen, eine nachricht, wel-
che gewiß allen freunden guter Kammermusik zur freude gerei-
chen wird. (. .).“
Die namen der mitspielenden Musiker werden angeführt. Geplant seien sechs 
Konzerte.

Michael  Januš

Allgemeine Musikalische Zeitung 51 (19.  12.  1818) 472
‚Kurze Anzeigen. (. .).
Unterhaltungsstücke für eine Flöte von MiCh  JanusCh; 1. und 2. heft. 
prag, bey M. berra. (preis 3,- fl. W. W.).‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Alois  Jelen (1801–1857)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 3 (7.  1.  1843) 12
‚notizen.‘
(12) „Donnerstag den 29. December, als am Vorabende des tages, 
an welchem se. excellenz der hr. oberstburggraf  von böhmen carl 
Graf  chotek, in staatsdienste trat, wurde daselbst eine große fei-
erlichkeit begangen, wobei von der sophien-Akademie eine von Di-
rektor Gelen componirte cantate aufgeführt wurde.“

humorist  230 (25.  9.  1846) 927
‚Konversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(927) „Der Direktor der sophien-Akademie in prag, herr A. Gelen, 
als vortrefflicher Dirigent und Kompositeur mehrerer zu Volksge-
sängen gewordener böhmischer chöre bekannt, befindet sich seit 
einigen tagen in Wien.“

Ignác Emanuel  Jel ínek  (1821–1880)

Allgemeine theaterzeitung 140 (23.  11.  1843) 592
‚notizen. (hr. ignaz Gelinek,)‘
(592) „absolvirter Zögling des prager conservatoriums und Mit-
glied des theaterorchesters, hat die erledigte stelle als professor des 
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contrabasses in dem unter dem protectorate sr. Durchlaucht des 
hrn. ferd. fürsten von Lobkovitz stehenden Musikinstituts in 
prag erhalten.“

Josef  Jel ínek  (1758–1825)

Allgemeine musikalische Zeitung 79 (21.  10.  1819) 635 – 636
‚Musikalischer Anzeiger. Verzeichnis der neuigkeiten, welche bey 
den Musikhändlern s. A. steiner und comp. in Wien am Graben nr. 
612 angekommen und zu haben sind:‘
Angezeigt wird u. a. das Werk: 
(635) „Gelinek, (Abbé) « rondo turque p. 1 pianof. » (Leipzig) 30,- 
kr. in c. M.“ 

Josef  Jel ínek  (1758–1825)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 49 (5.  12.  1829) 193
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(173) „Am 3. Dec. 1785 (sic) wurde Jos. Gelineck zu selcz in böhmen 
geboren.“

Fr.  Joachym

Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (27.  7.  1844) 359; 106 
(3.  9.  1844) 423
‚Miscellen. Die polka.‘
Verfasser: dr  Führa
Zusammenstellung von 175 polka-titeln, erschienen bei hoffmann in prag und 
bei schott’s söhnen in Mainz, erhältlich bei pietro Mechetti qm. carlo in Wien. 
Darunter auch:
(359) „fr. Joachym: « padurbitzer Wettrennen- detto hirschenjagd-
polka » (. .).“

Josef  Kail  (1795–1871)

sammler 127 (10.  8.  1846) 507
‚telegraf  alles neuen, interessanten und pikanten. Artistisches 
Museum für theater, Musik, Kunst und Literatur.‘
(507) „professor Kail am prager Konservatorium hat eine posaune 
mit einem tonumfange von vier oktaven und sechs tonwechseln 
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erfunden. sie vereinigt daher sämmtliche register der baß-, tenor- 
und Altposaune, und soll auch sehr leicht zu blasen und zu hand-
haben sein. Gewiß sehr nutzbringend für Kapellen.“

Jan (Křtitel)  Václav Kalivoda  (1801–1866)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 21 (23.  5.  1829) 83
‚notizen.‘
(83) „in prag ist eine neue oper von Keller: « christine », Musik von 
dem fürstl. fürstenbergischen capellmeister Kaliwoda, gegeben 
worden. Der stoff  ist aus Zschokkes « prinzessin von Wolfenbüttel » 
genommen, und soll nicht so gut seyn, als die Musik, welche sehr 
beyfällig aufgenommen wurde.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (13.  2.  1830) 26
‚Douze Walses modernes et brillantes pour le Pianoforte par J  W  kalli
Woda. op. 12. Dresde, Guillaume paul. prix 36,- kr.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 27 (3.  7.  1830) 107
‚Trois Rondeaux pour le Piano-Forte composées par J  W  kalliWoda. 
op. 19. nro. 1. 2. 3. prix 12,- gr. 16,- gr. und 20,- gr. Leipzig, au 
bureau de Musique de c. f. peters.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 46 (17.  11.  1831) 183
‚Trois grandes Marches pour le Pianoforte à quatre mains, composées 
par J  W  kalliWoda. oeuv. 26. pr. 16,- gr. Leipsic chez breitkopf  
et härtel.‘
Kurze beurteilung der Komposition.
(183) „Zwar Märsche nur, aber solche, wie sie allein ein Meister von 
Geist und phantasie zu geben vermag. sie werden spielern und 
hörern ein gleiches Vergnügen gewähren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 11 (12.  3.  1835) 42
‚Souvenir de Danse pour le Pianoforte, par J  W  kalliWoda. oeuv. 31. 
Leipzig, chez peters. pr. 16,- gr.‘
Kurze beurteilung der Komposition.
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Allgemeine theaterzeitung 249 (16.  10.  1840) 1143 – 1144
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (prager Album.)‘
(1141) „hoffmanns Musikalienverlag brachte uns in letzter Zeit 
zwei werthvolle musikalische spenden; nämlich: « husarenlied » von 
Lenau für eine singstimme mit begleitung des pianoforte, compo-
nirt vom capellmeister Kalliwoda (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 552
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien. 
bei c. f. peters in Leipzig sind neu erschienen:‘
(552) „Kalliwoda, J. W., « ouverture solonelle (9me) à gr. orch. (c.) ». 
op. 126. « La même arr. pour piano à 4 mains. » « Grand polka et 
Ländler pour piano ». op. 127. « Variations concertantes pour piano, 
Violon, Alto et Violoncelle. » op. 129. » (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 31 (12.  3.  1845) 123
‚feuilleton. Viertes Gesellschafts-concert.‘
Verfasser: l
(123) „Dasselbe fand statt im großen redoutensaale sonntag den 
9. März. es wurde eröffnet mit J. V. Kalliwoda’s « symphonie in f » 
vom compositeur der Gesellschaft der Musikfreunde gewidmet. 
(. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 44 (13.  4.  1847) 179 – 180; 
46 (17.  4.  1847) 187
‚correnspondenzen. Aus prag.‘
Verfasser: oBolus

(179) „Zweites Konzert des conservatoriums am 21. März im platt-
eis-saale. erste Abtheilung. 1. Konzert-ouverture in b von Kalli-
woda (neu). (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 127 (23.  10.  1847) 507
‚feuilleton. tagesereignisse. (fünfundzwanzigjährige Dienstfeier.)‘
(507) „Der fürstlich fürstenbergische hofcapellmeister Kalliwoda 
beging am 15. october die feier seiner 25jährigen Dienstführung 
mit der seiner 25jährigen ehelichen Verbindung. (. .).“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 129 (28.  10.  1847) 520
‚notizen.‘
(520) „Der fürstlich fürstenberg’sche hofkapellmeister Kalliwoda 
beging am 15. oktober die feier seiner 25jährigen Dienstführung 
mit der seiner 25jährigen ehelichen Verbindung. Die Mitglieder der 
fürstlichen hofkapelle haben ihre theilnahme an diesem schönen 
feste und die Anerkennung der hohen Verdienste ihres verehrten 
Meisters durch ueberreichung eines pokals ausgesprochen. Mögen 
die guten Wünsche, die denselben begleiteten, vom himmel zur 
glücklichen Erfüllung geführt werden!“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 138 (18.  11.  1847) 556
‚notizen. (prag.)‘
Quelle: (Bohemia.)
(556) „seit einigen tagen weilt der fürstl. fürstenberg’sche Kapell-
meister Kaliwoda aus Donaueschingen – unser Landsmann und ein 
schüler des prager Konservatoriums – in prag, um die proben einer 
von ihm komponirten oper, die in etwa 14 tagen zur Aufführung 
kommen soll, zu leiten. Die oper führt den titel: « blanda », ist 
dreiaktig und zu einem im nachlasse fr. Kind’s gefundenen text 
komponirt. frl. Großer und die herren emminger und Kunz haben 
die hauptrollen darin.“

Ferdinand Kauer (1751–1831)

Anmerkung: Die an der Kommission für Musikforschung der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften geführte Datenbank „Daten zur erforschung 
der Musik in österreich (DEMOS)“ erfasst 29 Erwähnungen des in Dyákovičky 
bei Znoymo (Klein-thaya) geborenen tonsetzers, der in Wien als Kapellmei-
ster, Komponist und Musikdirektor tätig war. nach WURZBACH könne die 
Zahl seiner Werke – über 200 opern und singspiele; etwa 20 Kammerstücke, 
symphonien, trios, Quartette und Konzerte – kaum ermittelt werden. sein 
Leben beendete er in Armut. „Wie viele tausend und tausende haben die 
theater mit seinen Arbeiten verdient, wie viele frohe Abende hat er den freun-
den des scherzes und der heiteren Laune bereitet, und er mußte im Alter am 
hungertuche nagen und, unbekümmert um die noth des verlassenen Greises, 
tollte die Menge an ihm vorüber, neuaufgehenden, oft schwächeren Gestirnen 
als das seine war, zujubelnd und zujauchzend.“ WURZBACH bd. 11 (1864), 
s.  41 – 43, Zitat s.  41. Vgl. auch OEML. hinweise auf  Kompositionswerke von 
ferdinand Kauer s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum), 
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(→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → Hopp, F. E., S.  279); (→ Kap. 
„Böhmische Stoffe“ / „Dramen – Liberetti – Choreographien“: → Lenz, J., 
s.  808). 

Alois  Khayll  (1791–1866)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 51 (19.  12.  1829) 202
‚Variations brillantes pour un Thême connu pour la Flûte avec accompa-
gnement de Pianoforte composées par alois khayll. Œuvre 5. pris 1 
fl. 15 kr. Vienne chez Joseph czerny.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Joseph Khayll  (1781–1829)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 34 (22.  8.  1829) 133
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(133) „Am 20. Aug. 1781 wurde Jos. Khayll, k. k. hof- und Kam-
mer-oboist, in böhmen geboren.“

Raphael  Georg Kiesewetter  (1773–1850)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1841) 436
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 29. August‘
(436) „1773 wurde zu holleschau in Mähren raphael Georg Kiese-
wetter, k. k. hofrath des hofkriegsrathes, geboren. früher als aus-
übender Kunstdilettant beliebt, ist er auch als musikalischer Ge-
lehrter rühmlichst bekannt. sein haus ist der sammelplatz der 
größten Künstler, und eine auserlesene sammlung alter Musikalien, 
die er zeitweise selbst aufführen läßt, verschafft sowohl diesen, als 
auch den übrigen Kunstverehrern einen wahren hochgenuß. Ganz 
besonders verdienstlich sind seine forschungen im Gebiete der Mu-
sikgeschichte und ihrer Literatur.“

Johann Friedrich Kitt l  (1806–1868)

Anmerkung:  Weitere hinweise auf  beiträge über J. f. Kittl s. teil i des Bo-
hemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ „Nachrichten über Schriftstel-
ler“: → Horn, U., S.  290  f.; → Ritter von Rittersberg, L., S.  465). 
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 3 (7.  1.  1841) 12
‚revue in stich erschienener compositionen.
Sechs Lieder von Joh  FriEdr  kittl, bei Anton Diabelli in Wien.‘
Verfasser: A. s.
beurteilung der Komposition.

Wiener Zeitschrift  130 (1.  7.  1842) 1040
‚notizenblatt. eine neue symphonie.‘
(1040) „Der bekannte prager compositeur J. f. Kittl hat in dem 
concerte für die blindenanstalt (in prag, G. M.-K.) eine neue sr. kö-
nigl. hoheit dem herzoge von Lucca zugeeignete symphonie in 
D-dur aufführen lassen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 155 und 156 (27.  12. und 
29.  12.  1842) 628
‚notizen. Auszeichnung.‘
(628) „Der vortheilhaft bekannte componist hr. J. f. Kittel in prag 
hat in folge der Aufführung seiner Jagdsymphonie in einem Muse-
ums-concerte in salzburg das Diplom eines ehrenmitgliedes des 
Dom-Musikvereines und Mozarteums in salzburg erhalten.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 3 (7.  1.  1843) 12
‚notizen.‘
(12) „Der bekannte componist Kittl in prag soll an die stelle des 
verstorbenen Dionys Weber als Direktor des conservatoriums kom-
men.“

Wiener Zeitschrift  5 (7.  1.  1843) 40
‚notizenblatt. Kittl’s ‹ Jagdsymphonie ›‘
(40) „wurde am 6. December von dem Dom-Musikvereine und Mo-
zarteum in salzburg gegeben, mit stürmischem beyfall gekrönt und 
dem componisten das Diplom als ehrenmitglied des Dom-Musik-
vereines und Mozarteums übersendet.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 62 und 63 (25.  5. und 27.  5.   
1843) 268
‚notizen. (J. f. Kittl)‘
(268) „ist Musikconservatoriums-Director in prag, und Mildner 
professor der Violine daselbst geworden; für die erstere stelle sollen 
sich 11, und für die zweite 5 competenten gemeldet haben.“
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sonntagsblätter 32 (11.  8.  1844) 752
‚Lokalzeitung. herr Kittel,‘
(752) „Direktor des Konservatoriums zu prag, ritter des Ludwig-
ordens, ist am 6. d. M. hier eingetroffen und hat am 7. schon seine 
reise nach Venedig, Mailand, florenz fortgesetzt. Zu unserem be-
dauern schenkte er uns so kurz das Vergnügen seiner Anwesenheit, 
wie ihm überhaupt nur sehr kurze Zeit für die reise gegönnt ist; er 
muß das schöne, tonreiche italien fast nach dem Grundsatze: ‚Wir 
und die todten reisen schnell‘ durchfliegen.“

Allgemeine theaterzeitung 207 (28.  8.  1844) 856
‚Musikalischer telegraph. (Kittl,)‘
(856) „der berühmte componist und Director des conservatoriums 
zu prag ist auf  seiner reise nach Genua, in Venedig an einem roth-
laufe am fuße erkrankt, und componirt nun in der Lagunenstadt 
Gondellieder, welche sein reisegefährte uffo horn soeben daselbst 
dichtete.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 107 (5.  9.  1844) 428
‚notizen. (herr Kittl, Direktor des prager-conservatoriums),‘
(428) „gab uns durch einen freund zu wissen, daß er seit 17. v. M. 
in Venedig (an einem rothlaufe am fuße) krank liege und Gondel-
lieder schreibe, die uffo horn dort frisch dichtet.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 118 (1.  10.  1844) 472
‚notizen. (s. f. Kittl),‘
(472) „der Direktor des prager conservatoriums, wäre auf  seiner 
jetzigen reise durch italien und die schweiz auf  dem großen st. 
bernhardsberge beinahe verunglückt, indem er bei dem ritte zum 
hospice nur durch die Geistesgegenwart und stärke des führers 
von einem tödlichen sturze in den Abgrund gerettet wurde.“

Allgemeine theaterzeitung 250 (17.  10.  1844) 1028
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus prag, den 30. 
september.)‘
Verfasser: WEnzEl storCh

(1028) „(. .). Die herren uffo horn und Kittel sind von ihrer reise 
nach italien wieder hier angekommen.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 150 (14.  12.  1844) 599 – 600; 
151 (17.  12.  1844) 603; 152 (19.  12.  1844) 607; 154 und 155 (24.  12. 
und 26.  12.  1844) 616 – 617
‚neue Messe von J. f. Kittl.‘
Verfasser: philokalEs

(599) „Am 31. october, bei Gelegenheit der eröffnung des Lehrkur-
ses am prager conservatorium, wurde in der Dominikanerkirche 
ein festliches hochamt abgehalten, und eine eigens für dieses fest 
componirte große Messe von der composition des hrn. Directors J. 
f. Kittl, unter der persönlichen Leitung des tondichters (. .) aufge-
führt. (. .).“

sonntagsblätter 52 (29.  12.  1844) 1224
‚Musikalische signale. J. f. Kittl,‘
(1224) „Director des prager Konservatoriums, hat für die Dedika-
zion einer neuen simfonie vom Könige von preußen die goldene 
huldigungsmedaille erhalten.“

oester reichische blätter 8 (18.  1.  1845) 64: 13 (20.  1.  1845) 
103
‚personalnachrichten. 1. Auszeichnungen und belohnungen. (. .). b) 
ausländische.‘
(64) „Kittl, J. f. , Direktor des prager Konservatoriums der Musik 
zu prag, von sr. Maj. dem Könige von preußen die goldene huldi-
gungsmedaille.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 99 (19.  8.  1845) 396
‚notizen. (hr. J. f. Kittl,)‘
(396) „Director des prager conservatoriums, macht eine reise nach 
belgien, um die dortigen musikalischen Zustände, und besonders 
die einrichtung des trefflichen brüßler conservatoriums kennen zu 
lernen.“

sammler 133 (21.  8.  1845) 531
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Gleichlautende nachricht wie in der Wiener Allgemeine Musikzeitung 
99 (19.  8.  1845) 396 (s. o.).
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 123 (14.  10.  1845) 492
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien bei pietro Mechetti qm. 
carlo in Wien, aus dem Verlage von breitkopf  & haertel in Leip-
zig.‘
(492) „Kittl, J. f., « symphonie in D-moll für großes orchester », op. 
19 (. .).“

sammler 205 (24.  12.  1845) 819
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
(819) „Die Direktion der Leipziger Gewandhaus-Konzerte hat den 
Direktor des prager Konservatoriums hrn. J. f. Kittl eingeladen, 
am 18. Dez. seine dem Könige von preußen gewidmete sinfonie (in 
D-moll) in Leipzig zu dirigiren, welcher freundlichen einladung der 
Direktor aber nicht nachkommen kann, weil ihm seine berufsge-
schäfte nicht erlauben, prag zu verlassen.“

Allgemeine theaterzeitung 87 und 88 (11.  4. und 13.  4.  1846) 
348 – 349
‚feuilleton. Musikalisches.‘
(348) „Kittls D-dur symphonie wurde im conservatoriums-concer-
te am 8. d. M. zu prag aufgeführt; alle kritischen stimmen sprachen 
sich einhellig zum Lobe dieses tonwerkes aus.“

beilage zu den sonntagsblätter n 21 (24.  5.  1846) 504
‚notizen. (hr. ritter J. f. Kittl,)‘
(504) „Direktor des prager Konservatoriums, hat für die Dedikazi-
on einer Konzertouverture in c-moll von ihrer Majestät der herzo-
gin von parma Maria Louise die goldene Medaille für Kunst und 
Wissenschaft erhalten.“

oester reichische blätter 70 (12.  6.  1846) 552
‚personalnachrichten. Auszeichnungen und belohnungen. b) Vom 
Auslande.‘
(552) „Kittl, J. f., Direktor des prager Konservatoriums, erhielt 
von ihrer Majestät der erzherzogin Maria Louise von parma die 
große goldene Medaille für Auszeichnung in Wissenschaft und Kunst 
für die Dedikation seiner großen Konzertouverture in c-moll.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 79 (2.  7.  1846) 316
‚notizenblatt. (hrn. Kittl’s)‘
(316) „« Jagd-symphonie » ist, wie die Bohemia berichtet, im großen 
theater in st. petersburg mit 80 Musikern unter großem beifall 
aufgeführt worden. Das scherzo mußte wiederholt werden.“

humorist  194 und 195 (14.  8. und 15.  8.  1846) 785
‚Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
(785) „herr Konservatoriums-Direktor J. f. Kittl tritt eine reise 
über travemünde nach st. petersburg an, um die dortigen musika-
lischen Zustände kennen zu lernen. Auf  dem rückwege berührt hr. 
Direktor Kittl stockholm und Kopenhagen.“

sonntagsblätter 33 (16.  8.  1846) 781
‚notizen. (J. f. Kittl,)‘
(781) „Direktor des prager Konservatoriums, ist diese Woche nach 
petersburg, stockholm und Kopenhagen abgereist, um die Musik-
anstalten dieser städte kennen zu lernen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 92 (3.  8.  1847) 372
‚notizen.‘
(372) „hr. J. fr. Kittl, Director des prager Konservatoriums, hat 
von der k. schwedischen Akademie der Musik das Diplom als wirk-
liches Mitglied und die allerhöchste bewilligung selbes annehmen 
zu dürfen erhalten.“

Wiener Zeitschrift  177 (4.  9.  1847) 708
‚feuilleton. Der hr. Konservatoriums-Direktor J. f. Kittel,‘
(708) „welcher von der schwedischen Akademie der Musik zu stock-
holm das Diplom als ehrenmitglied erhalten, erhielt von der k. k. 
vereinten hofkanzlei die bewilligung dasselbe anzunehmen.“

oester reichische blätter 229 (24.  9.  1847) 916
‚personalnachrichten. Auszeichnungen und belohnungen.‘
(916) „Kittl, J. f., Direktor des prager Konservatoriums, wurde 
von der k. schwedischen Akademie der Musik zu stockholm zum 
wirklichen Mitgliede ernannt.“
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Alois  (Louis) Kleinwächter (1807–1840)

Alllgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (9.  1.  1840) 7
‚heimathliches und fremdes. (prag).‘
(7) „hr. pixis gibt Quartettunterhaltungen, welche sehr anspre-
chen. in der zweyten unterhaltung wurde ein Quartett von einem 
einheimischen componisten Dr. Kleinwächter gegeben, welches mit 
dem lebhaftesten beyfall aufgenommen wurde.“

Zikmund Michael  Kolešovský  (1817–1868)

Allgemeine theaterzeitung 201 (21.  8.  1840) 846
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues? (Kirchenmusik.)‘
(846) „Am 10. August ward in der st. stephanskirche in prag das 
große requiem des chorregenten Kolleschawsky (sic) unter der Lei-
tung des componisten vor einem zahlreichen andächtigen Audito-
rium, in frommer begeisterung aufgenommen.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (27.  8.  1840) 140
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(140) „ein großes requiem von dem chorregenten der stephanskir-
che in prag, Kolleschawsky, wurde in diesem Gotteshause am 10. 
August ausgeführt, und erhielt den beyfall aller Kenner.“

Karel  Blažej  Kopřiva  (1756–1785)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 17 (9.  2.  1841) 72
‚Musikalischer salon. Geschichtlicher rückblick. 9. februar‘
(72) „1756 starb (sic) carl Koprziwa, rector und organist zu Zitolib. 
sein name wird bis auf  heutigen tag von böhmen mit ehrfurcht 
genannt.“

František Bedřich Kott  (1808–1884)

Anmerkung:  Weitere hinweise auf  beiträge über f. b. Kott s. teil i des Bo-
hemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ „Nachrichten über Schriftstel-
ler“: → Klicpera, V. K., S.  332) . 
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humorist  71 (9.  4.  1841) 287 – 288
‚Album. (eine neue böhmische oper)‘
(287) „hat hr. Kott, Mitglied des theater-orchesters in brünn, 
komponirt. Der text ist vom prof. Klicpera. es ist dies die erste 
böhmische nationaloper.“
Anmerkung: es handelt sich um das Werk Žižkův dub, aufgeführt am 2. Jänner 
1842. (OEML)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 51 (28.  4.  1846) 204
‚notizenblatt. (Der talentvolle organist der brünner Domkirche 
hr. franz Kott,)‘
Verfasser: philokalEs

(204) „ein geschätzter Mitarbeiter dieser Zeitung, dessen oper 
« Ziškuv dub » vor ungefähr 4 Jahren mit großem beifalle über die 
brünner und prager bühne ging, arbeitet an einer dreiactigen tra-
gischen oper, betitelt « Dalibor », text von Dr. perger, welche oper 
zuerst in prag zur Aufführung kommen soll. ich habe Kott’s obge-
nannte erste oper bei Gelegenheit ihrer Aufführung am brünner 
theater gehört und auch (siehe den Jahrg. 1841 der Zeitschrift 
« Moravia ») besprochen. (. .)).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 152 (19.  12.  1846) 623 –  
624
‚Zeitung für Musikvereine und Liedertafeln.‘
(623) „hr. f. Kott, organist der Domkirche zu brünn, ein tüchtiger 
durchgebildeter Musiker, der sich durch die composition der oper 
mit böhmischem Text « Zižka’s eiche » und durch mehrere andere 
piecen nicht unvortheilhaft in der Musikwelt eingeführt hat, ließ 
unlängst durch die Liedertafel in brünn einen von ihm componirten 
Kriegerchor mit begleitung von blechinstrumenten unter dem ti-
tel « die stimme von blanjk » ausführen, welcher allgemeinen beifall 
geerntet hat. Der text ist ebenfalls in böhmischer sprache von ei-
nem ausgezeichneten lebenden Dichter verfaßt. Dieß tonwerk ist 
von hohem effekte, zeugt von einer ausgezeichneten theoretischen 
Kenntniß, von Geschicklichkeit in der sinnvollen behandlung, An-
ordnung und Vertheilung der stimmen, verräth die phantasie und 
schwung und hat Adel und Wahrheit in der charakteristik.“
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Johann Anton Koželuh  (1738–1814)

Allgemeine theaterzeitung 297 (13.  12.  1842) 1308
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 13. December.‘
(1308) „Am 13. December 1738 wurde Joh. Ant. Kozeluch, ausge-
zeichneter tondichter und capellmeister an der Metropolitankirche 
zu prag, zu Welwarn in böhmen geboren. in Wien erhielt er von 
Gaßmann und ritter von Gluck unterricht in der composition. 
nach einigen Jahren begab er sich wieder in sein Vaterland zurück. 
er starb 1814 in prag. er schrieb mehrere opern, Messen, Vespern, 
requiems und ein oratorium: « Gioas re di Guida », welches 1777 
in der Kreuzherrnkirche von einem zahlreichen orchester aufge-
führt wurde.“

Leopold Anton Koželuh  (1747–1818)

Allgemeine Musikalische Zeitung 19 (9.  5.  1818) 168
‚Miscellen.‘
(168) „Am 6. May starb zu Wien in hohem Alter an den folgen 
einer Lungenentzündung der verdiente k. k. Kammer-compositeur, 
herr Leopold Kozeluch.“

sammler 56 (9.  5.  1818) 228
‚nachricht.‘
(228) „Am 6. May starb zu Wien in hohem Alter an einer Lungen-
entzündung der verdiente k. k. Kammercompositeur hr. Leopold 
Kozeluch.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 19 (9.  5.  1829) 73
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(73) „Am 6. May 1818 starb Leop. Kozeluch, k. k. Kammer-com-
positeur in Wien.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 41 (9.  10.  1830) 161
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(161) „im J. 1792 erhielt Leop. Kozeluch an Mozart’s stelle die k. 
k. hofcapellmeistersstelle mit 1 500,- Gulden Gehalt.“
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Leopold Koželuh  (1753–1814)

Allgemeine theaterzeitung 33 (8.  2.  1842) 151
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 8. februar.‘
(151) „Am 8. februar 1814 starb in Wien Leop. Kozeluch, ein aus-
gezeichneter compositeur und Verbesserer des Geschmacks in der 
claviermusik. er wurde 1753 zu Welwarn in böhmen geboren. Kai-
ser Joseph ii. wählte ihn zum Meister für die erzherzogin elisa beth, 
der ersten Gemahlin des Kaisers franz i. er wurde hierauf  zum 
Kammer-capellmeister ernannt. sehr zahlreich sind seine tondich-
tungen, worunter sich opern, cantaten, concerte für das clavier, 
30 symphonien und über 60 sonaten ec. befinden.“

Fr.  Kral  (?)

Allgemeine Musikalische Zeitung 52 (26.  12.  1818) 479
‚Kurze Anzeigen. (. .).
Variations sur un thème de l’Op. ‹ Cendrillon › par 1 Violon av. acc. 
d’un second Violon, Alte et Basse par Fr  kral. – A. prague chez M. 
berra. (preis 3,- fl. W. W.)‘
Kurze beurteilung des Werkes.

František Vincenc Krommer (1759–1831)

Allgemeine Musikalische Zeitung 2 (5.  1.  1820) 15 – 16
‚Musikalischer Anzeiger. neue Verlags-Musikalien, welche bey den 
Musikhändern s. A. steiner und comp. in Wien am Graben nr. 612 
erschienen und zu haben sind:‘
(16) „Krommer, f., « erstes trio (in es.) für pianoforte, Violine und 
Violoncello », 84. Werk, 3,- fl. c. M. oder 7,- fl. W. W.“

Allgemeine Musikalische Zeitung 5 (15.  1.  1820) 39 – 40
‚Musikalischer Anzeiger. Verzeichniss der neuigkeiten, welche bey 
den Musikhändern s. A. steiner und comp. in Wien am Graben nr. 
612 angekommen und zu haben sind:‘
(39) „Krommer, f. , « Quatuor (f.) p. fl. Vl. A. et Velle. », oev. 89. 
1 fl. 45 kr. c. M. – « Quatuor (40) (c.) p. fl. Vl. A. et Velle. », oev. 90. 
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2 fl. 30 kr. c. M. – « Quatuor (G.) p. fl. Vl. A. et Velle. », oev. 92. 2 
fl. 30 kr. c. M. – « Quatuor (D.) p. fl. Vl. A. et Velle. », oev. 93. 2 fl. 
24 kr. c. M. – Quatuor (c.) p. fl. Vl. A. et Velle. », oev. 94. 2 fl. 24 
kr. c. M. (. .) – « Quintuor pour clarinette, Violon, deux Altes et 
Violoncelle », ouev. 95. 2 fl. 45 kr.“

Allgemeine Musikalische Zeitung 40 (17.  5.  1820) 319 – 320
‚Literarische Anzeige.
Erstes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello, von Franz kroM
MEr, 84. Werk. Wien, bey s. A. steiner und comp., preis 3,- fl. c. 
M. oder 7,- fl. W. W.‘
Kurze beurteilende Anzeige.

Allgemeine Musikalische Zeitung 75 (16.  9.  1820) 599 – 600
‚Literarische Anzeige.
6tes Quintett für Flöte, Violine, 2 Violen und Violoncello. componirt 
und herrn Ant. von Kernhofer, k. k. hofrathe etc. etc. gewidmet 
von Franz kroMMEr. 101. Werk. Wien, bey s. A. steiner und comp. 
preis 3,- fl. c. M.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 77 (23.  9.  1820) 614 – 615
‚Literarische Anzeige.
Zweytes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello, von Franz 
kroMMEr, 87. Werk. Wien, bey s. A. steiner und comp., preis 3,- fl. 
c. M.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 48 (28.  11.  1829) 189
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(189) „Am 24. nov. 1759 wurde franz Krommer, k. k. Kammerca-
pellmeister, zu Kamenitz in Mähren geboren.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 143 (29.  11.  1842) 576
‚Geschichtliche rückblicke. 24. november‘
(576) „1759 wurde franz Krommer, k. k. hofkammer-capellmei-
ster und hofcompositeur, einer unserer fruchtbarsten tonsetzer, zu 
Kamenitz in Mähren geboren.“ 
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Jan Křtitel  Kuchař  (1751–1829)

Allgemeine theaterzeitung 55 (5.  3.  1842) 248
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 5. März.‘
(248) „Am 5. März 1751 wurde Johann bapt. Kucharz, vorzüglicher 
orgelspieler und compositeur, zu chotecz in böhmen geboren. er 
hatte mehrere Jahre als organist bei verschiedenen Kirchen in prag 
mit Auszeichnung gewirkt, hierauf  die stelle eines capellmeisters 
bei der prager bühne mit erfolg bekleidet. er schrieb verschiedene 
compositionen für die orgel, das pianoforte, die harmonika und 
Mandoline. Auch übersetzte er mehrere opern von Mozart für die 
böhmische bühne.“

Gottlob Kuhn (1729–1800)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 84 (15.  7.  1841) 352
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 14. Juli‘
(352) „1729 wurde Gottlob Kuhn geboren. er war ein vortrefflicher 
orgel- und clavierspieler und gleichzeitig geehrt von Kennern und 
Liebhabern der Musik. starb 1800 als organist an der Kreuzkirche 
zu hirschberg in schlesien.“

Josef  Labitzky (1802–1881)

Allgemeine theaterzeitung 139 (14.  7.  1835) 555
‚neuigkeiten. Weltpanorama. prag.‘
(555) „Der strauß an der Moldau, hr. Labitzky, gewinnt mit jedem 
tage einen größeren Antheil bei dem musikalischen publikum, und 
seine Walzercompositionen sind gegenwärtig auf  den prager belu-
stigungsorten eben so die triebfeder der harmonischen Geselligkeit, 
wie früher die tonstücke von strauß, Lanner und Morelly. (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 39 (28.  9.  1837) 154 –  
156
‚notizen.‘
(154) „Der Walzercomponist Labitzky macht in prag und im Aus-
lande großes Aufsehen. Die Königinn von Würtemberg hat die Wid-
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mung seiner neuesten tänze huldreich angenommen, welche unter 
dem titel: « paulinen-Walzer », im strengsten sinne des Wortes bey 
jedesmahliger Aufführung furore machten.“

Allgemeine theaterzeitung 149 (25.  7.  1839) 728
‚Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: A.
(728) „bekanntlich war der böhmische Walzercomponist, hr. Jo-
seph Labitzky für die Dauer von vier Monaten in der hauptstadt 
des russischen reichs unter äußerst vortheilhaften bedingungen 
engagirt, und welch glänzender, höchst lohnender Anerkennung 
sich der Karlsbader Musikdirektor dort erfreut, haben zu seiner Zeit 
die blätter mitgetheilt. Wir haben noch zu bemerken, daß hr. La-
bitzky von sr. M. dem Kaiser nikolaus, dem er « das potpourri über 
russische nationallieder » (opus 62) gewidmet, einen kostbaren bril-
lantring, von ihrer kaiserlichen hoheit der frau Großfürstin Marie 
nikolajewna für die höchstderselben gewidmeten Walzer « Anden-
ken an das Anitchkoffsche palais in st. petersburg » ebenfalls einen 
brillantring erhalten. Die drei genannten compositionen sind be-
reits in einer prachtvollen, eleganten Ausstattung bei Johann hoff-
mann in prag erschienen, und haben bei den öffentlichen produc-
tionen ungemeine sensation gemacht.“

Allgemeine theaterzeitung 251 (16.  12.  1839) 1231
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (Labitzkys porträt.)‘
(1231) „Das bild dieses böhmischen Walzerheros, dessen Weisen an 
der themse wie an der newa erklingen, erscheint nächstens in der 
Kunst- und Musikalienhandlung des Joh. hoffmann in prag.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 76 und 77 (27.  6. und 
29.  6.  1843) 323 – 324
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(323) „(. .). bei fr. hofmeister in Leipzig sind neu erschienen: (. .). 
Labitzky, Jos., « Mephisto-Galoppe » für das pianoforte. 82. Werk. 
(Auch in den üblichen Arrangements.) (. .).“ 
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(439) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). La-
bitzky, Jos. , « romanoff-Quadrille. » op. 93. « riquiqui-Galopp. » op. 
97. « Druskeniky-Mazurka. » op. 101. für das pianoforte zu zwei und 
vier händen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 108 (9.  9.  1843) 456
‚Musikalischer telegraph neuer interessanter Musikstücke, welche 
nächstens erscheinen werden: bei fr. hofmeister in Leipzig:‘
(456) „Labitzky, Jos., « catharinen-Walzer für das pianoforte. » op. 
94 für orchester, für pianoforte auf  4 händen, für pianoforte allein, 
im leichtesten Arr. für pianoforte, für flöte.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 551
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in 
Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). La-
bitzky, Jos., « Le bal à l’isle de sophie: Quadrilles pour le piano. » 
nr. 8. « Lucia di Lammermoor ». nr. 9. detto, nr. 10. « Marino falie-
ro », nr. 11. detto. » (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 143 (30.  11.  1843) 608
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(608) „bei fr. hofmeister in Leipzig sind neu erschienen: (. .) La-
bitzky, Jos., « romanoff-Quadrille für orchester. » op. 93. « Katha-
rinen-Walzer für das pianoforte. » op. 94. (Auch in den üblichen 
Arrangements.) « riquiqui-Galopp » und « Druskeniky-Mazurka für 
orchester. » op. 97 und 101.“

Wiener Zeitschrift  241 (4.  12.  1843) 1928
‚notizenblatt. capellmeister Labitzky.‘
(1928) „Der böhmische strauß, capellmeister Labitzky aus carls-
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bad, verweilte einige tage in prag und hat seinem Verleger, dem 
überaus thätigen herrn hoffmann, mehrere compositionen für den 
nächsten carneval mitgebracht. Zufällig waren compositeur und 
Verleger eines Abends im Gasthof  ‚zum schwarzen rosse‘, als ein 
Literat den Letztern fragte: ‚Apropos! ist es denn wahr, was einige 
Zeitschriften erzählen, daß sie Labitzky für jede seiner tanzmusik-
compositionen 400,- oder 4 000,- fl. zahlen?‘ – ‚Da sitzt er neben 
mir‘, entgegnete hr. hoffmann, ‚fragen sie ihn selbst.‘“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 112 (17.  9.  1844) 448; 125 
(17.  10.  1844) 500
‚notizen.‘
(448) „es wird für nächsten Winter in Leipzig nicht an Gelegenheit 
zum tanze fehlen. Labitzki allein bringt 7 nummern: « Vereini-
gungstänze », « erinnerung an Gießhübel », « Quadrille », « Montrose-
Walzer », « natalien-Walzer », « favorit-Mazurka », « Almades- », 
« Adelaiden- » und « norfolk-polka», « carlsbader-Walzer ».“
s.  500: Als bei pietro Mechetti erhältlich angezeigt.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 124 (16.  10.  1845) 496
‚notizen. (Der bekannte componist Labitzky,)‘
(496) „aus carlsbad, hat sich einige Zeit in Wien aufgehalten und 
ist nunmehr wieder nach böhmen zurückgereist.“

Wiener Zeitschrift  229 (17.  11.  1845) 920
‚feuilleton. Musikalisches. Der böhmische strauß.‘
Verfasser: pr.
(920) „hr. Labitzky in Karlsbad, ist fortwährend thätig für die 
füße und es sind neuerdings bei Marco berra in prag folgende drei 
tanz-compositionen von ihm erschienen: « burlington-Walzer », op. 
114; « Kinder-freuden », drei polka op. 115 und « Mazurka » op. 
116.“ 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 3 und 4 (6.  1. und 8.  1.  1846) 
16
‚notizen. (hr. Labitzky,)‘
(16) „der böhmische strauß, befindet sich in berlin und macht dort 
mit seinem orchester gute Geschäfte; die berliner tanzen jetzt nach 
seiner Geige.“
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Wiener elegante 16 (15.  8.  1846) 63
‚Mannigfaltiges aus der Modewelt. (Der Walzerheros böhmens)‘
(63) „Labitzky ist ein in england sehr populärer name, seine tän-
ze werden dort eben so häufig gekauft, als in Deutschland. strauß 
und Labitzky haben sich brüderlich verglichen, der eine nahm 
frankreich, der andere england in beschlag; überhaupt scheinen 
die czechischen Künstler viel Glück in england zu haben.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 121 (8.  10.  1846) 488
‚notizenblatt. (hr. Labitzky)‘
(488) „in carlsbad, böhmens strauß, soll den Antrag erhalten ha-
ben, die stelle des verstorbenen Queißer beim theater und Gewand-
haus-orchester in Leipzig einzunehmen. – Als der berühmte hof-
kapellmeister fux carl Vi. einmal das Kompliment machte, daß er 
(der Kaiser) alle Augenblicke den besten Kapellmeister abgeben 
könnte, antwortete ihm der Kaiser: ‚ich stehe mich so besser‘. – 
sollte dieß nicht auf  hrn. Labitzky angewendet werden können?“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 140 (21.  11.  1846) 568
‚notizenblatt. (J. Labitzky, Musikdirektor in Karlsbad),‘
(568) „erhielt von der Direktion der Gesellschaft ‚tunnel‘ in Leipzig 
eine äußerst schmeichelhafte einladung zur Musik-Direktion eines 
am 14. d. M. stattgefundenen festballes, welchem rufe der ge-
schätzte tanzkomponist auch folge leistete.“

Ferdinand Laub (1832–1875)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 8 (19.  1.  1847) 36
‚notizenblatt. (Der junge prager Violinist Laub,)‘
(36) „ein schüler des verdienstvollen professors c. Mildner am pra-
ger conservatorium producirte sich am vergangenen samstag (den 
16. d. M.) im theater an der Wien. er hat einen kräftigen, markigen 
ton und überwindet mit vieler bravour die bedeutendsten schwie-
rigkeiten, übrigens wäre seinem spiele mehr seele, mehr feuer zu 
wünschen. Jedenfalls ist ihm, wenn er den größeren theil des 
freundlichen beifalles, welchem ihm das publikum zollte als wohl-
wollende Aufmunterung hinnimmt, und seine studien beharrlich 
fortsetzt, ein günstiges prognostikon für die Zukunft zu stellen.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 48 (22.  4.  1847) 193 – 194
‚Local-revue. Konzert des jungen Violinspielers Laub, sonntag den 
18. d. Mts. im Musikvereins-saale.‘
Verfasser: A. s.
Ausführliche Konzertkritik.

Ferdinand Peter  Laurencin Graf  d’Armond  
(1819–1890)

Anmerkung: Der in Kremsier geborene Musikschriftsteller publizierte meist 
unter dem pseudonym „philokales“ und schreibt für die Wiener blätter. (ÖBL). 
(→ Beiträge für die Allgemeine Wiener Musikzeitung in diesem band, verfasst 
von „philokales“).

Lidel

Allgemeine Wiener Musikzeitung 36 (25.  3.  1841) 148
‚Musikalischer salon. bunterlei. (prag).‘
Verfasser: d 
(148) „Der cellist hr. Lidel hat an dem gründlichen Musiker Wen-
zel Joh. tomaschek einen eifrigen Vertheidiger gegen die Wiener 
Kritik gefunden. Jetzt wird es die Welt doch glauben, daß Lidel ein 
Künstler sey! Jedenfalls handelt der gute Tomaschek sehr politisch; 
er denkt, man muß der schwächeren partei beistand leisten und 
denen helfen, die sich selbst nicht helfen können. – in Ost und West 
liest man, ein junger Violinspieler habe einem concerte ole bull’s 
beigewohnt und sey darauf  wahnsinnig geworden.“

Josef  Lipavský  (1772–1810)

Allgemeine theaterzeitung 45 (22.  2.  1842) 204
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 22. februar.‘
(204) „Am 22. februar 1772 wurde Jos. Lipawsky, tondichter und 
Künstler auf  dem pianoforte, zu hohenmauth in böhmen, geboren. 
unter seine compositionen gehören drei opern: « Der gebesserte 
hausteufel », « bernardon » und « die nymphen der silberquelle », 
von denen die letztere im theater an der Wien mit beifall ausge-
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führt wurde. uiberdies erscheinen von ihm mehrere fugen, Lieder, 
Variationen, sonaten, rondos und polonaisen. er starb 1813 (sic) 
zu Wien.“

Matthäus Lutz (1807–1853)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 112 (18.  9.  1841) 468
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 18. september‘
(468) „1807 wurde zu eßeklen in Mähren Matthäus Lutz geboren. 
Den ersten Musikunterricht erhielt er in der pfarrschule zu Kloster-
bruck, wurde später hofsängerknabe im k. k. stadtconvicte zu 
Wien, und 1834 seiner schönen tenorstimme wegen sänger der k. 
k. hofcapelle. in mehreren großen Musikaufführungen hat er die 
solopartie mit vielem beifalle vorgetragen. Zugleich ist er Doctor 
der Arzneikunde, hat aber bis jetzt von dieser Wissenschaft keinen 
Gebrauch gemacht.“

Jenny Lutzer (1816–1877)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 27 (4.  3.  1841) 112
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 4. März.‘
(112) „1816 erblickte zu prag die gefeierte sängerin Jenny Lutzer 
das Licht der Welt. sie ist eine schülerinn des berühmten ciccima-
ra. für sie schrieb Lindpaintner seine « Genueserinn », die er ihr auch 
dedicirte. ihr eigentlicher ruf  beginnt mit dem Jahre 1835, wo sie 
in teplitz vor den versammelten Monarchen sich mit höchstem 
beifall hören ließ. – ihre stimme von a bis zum dreigestrichenen e 
ist voll, rein, und von einem wunderlieblichen Klang und schmelz, 
mit viel bravour und fertigkeit und einem immer richtigen präcio-
sen Anschlag. sie gehört unbedingt zu den ersten deutschen Ge-
sangskünstlerinnen unserer Zeit.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (28.  7.  1842) 367 – 368
‚Miscellen. Dlle. Lutzer in London. (Aus nr. 115 der Zeitschrift 
Prag.)‘
Verfasser: lsky 
Mitteilung, dass am 10. d. M. frau von rothschild in London zu ehren der 
Sängerin eine glänzende Soirée gegeben habe.
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Jiří  Macourek  (1815–nach 1863)

sammler 62 (18.  4.  1846) 247
‚Musik. eine böhmische oper wird in – turin komponirt.‘
(347) „hr. Georg Mazaurek ist nämlich dort Kapellmeister und 
schreibt eine oper: « Zizka’s Eiche » (« Zižkůw dub »), welche in Prag 
gegeben werden soll.“

Wiener Zeitschrift  114 (8.  6.  1846) 456
‚feuilleton. Musik-foyer.‘
(456) „« Die eiche Ziskas », oper von G. M. Mazaurek, Kapellmeister 
in turin, wird in prag, der Vaterstadt des Komponisten, zur Auf-
führung vorbereitet.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 11 (26.  1.  1847) 48
‚notizenblatt. (eine czechische original-oper)‘
(48) „wird am 31. d. Mts in prag zur Aufführung kommen. sie heißt: 
« Zizka’s eiche ». Das buch ist von dem rühmlichst bekannten no-
vellisten prof. W. Kliczpera. Musik von G. Macourek königl. sardi-
nischen Kapellmeister. Der componist wird sie persönlich dirigiren. 
Die Aufführung ist zum benefice des sängers strakaty.“
Anmerkung:  Weitere hinweise auf  beiträge über Klicpera s. teil i des Bohe-
mica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Klicpera, V. K., S.  329−336). 

humorist  29 (3.  2.  1847) 114
‚Konversations-Lexikon des tages. theater-telegraph.‘
(114) „Am 31. Jänner sollte in prag eine neue cechische original-
oper aufgeführt werden. « Zizka’s eiche », text von Klicpera, Musik 
von G. Macourek, k. sardinischer Kapellmeister. Der Kompositeur, 
der, wie man sieht, auch in der ferne dem Vaterlande, treu geblie-
ben, ist eigends von turin nach prag gereist, um die erste Auffüh-
rung seiner oper persönlich zu dirigiren.“

Kajetán Mara  (1719–1791)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 106 (4.  9.  1841) 440
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 4. september‘
(444) „1719 wurde zu teutschbrod in böhmen cajetan Mara gebo-
ren. Als priester des Augustiner-ordens war er zuerst Musikdirector 
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an der ordenskirche seiner Vaterstadt, späterhin an st. Wenzel in 
der neustadt zu prag, wo er zu seinem studium über 300 partituren 
von Messen großer Meister abgeschrieben haben soll. er hatte ein 
herrliches orgelspiel, zog viele tüchtige schüler, und componirte für 
Kirche und Kammer. 1788 (sic) starb er.“

Maximil ian Maretzek (1821–1897)

sammler 187 (23.  11.  1840) 748
‚notizen. Welt-theater. (brünn.)‘
(748) „Des jungen mährischen componisten Mareczek neue oper: 
« hamlet » hat eine sehr günstige Aufnahme gefunden, und wird sich 
auf  dem repertoire erhalten. Man lobt darin die original ität.“

oester reichisches Morgenblatt 24 (24.  1.  1841) 100
‚Aus der Musikwelt.‘
(100) „herr Mareczek aus brünn, dessen oper « hamlet » (text von 
ihm selbst) mit entschiedenem beifalle aufgeführt wurde, ist als 
Kapellmeister nach Agram engagirt. Der Dichter Levitschnigg 
schreibt ihm einen text zu einer neuen oper: « die niebelungen ». 
Wir rufen dem noch sehr jugendlichen Maestro ein freudiges Glück 
auf! zu.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 22 (20.  2.  1841) 92
‚Musikalischer salon. bunterlei. (brünn.)‘
(92) „Der talentvolle junge compositeur, hr. Mareczek (ein israeli-
te), der noch nicht 20 Jahre alt, auf  hiesiger bühne eine oper zur 
Aufführung brachte (« hamlet »), welche allgemein gefiel, ist von 
ostern d. J. an als capellmeister in Agram engagirt. er arbeitet an 
einer zweiten oper, deren text dem nibelungenlied entnommen 
ist.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 141 (24.  11.  1842) 568
‚notizen.‘
Quelle: (Moravia.)
(588) „Der junge componist M. Mareczek, ein geborner brünner, 
hält sich derzeit in paris auf, seine compositionen finden von seiten 
der musikalischen Autoritäten viele theilnahme.“
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humorist  295 (10.  12.  1846) 1187
‚Konversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(1187) „unser Landsmann, herr Marezek, ein gebürtiger brünner, 
der in London am Queens-theater unter des bekannten Lumley 
Direktion als Kapellmeister engagirt ist, hat Wien nach einem län-
geren Aufenthalte verlassen, um wieder auf  seinen posten zurück-
zukehren. (. .).“

Heinrich August  Marschner (1795–1861)

Anmerkung: hinweise auf  den von böhmischen eltern abstammenden Kom-
ponisten, der in Dresden und Leipzig als Kapellmeister tätig war, wurden se-
lektiv erfasst. Vgl. hinweis auf  seine oper Hans Heiling (1833), ein schlüssel-
werk der deutschen romantik, in teil i des Bohemica-bandes (Literatur und 
Schrifttum) (→ Kap. „Böhmische Stoffe.“ / „Dramen – Libretti – Choreogra-
phien“: → Devrient, E., S.  800); ( → Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Hirsch, R., S.  263). 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 84 (14.  7.  1846) 336
‚notizenblatt. (ein sohn des tondichters heinrich Marschner)‘
Quelle: (Bohemia.)
(336) „wird nächstens im Leopoldstädter theater debutiren.“

Josef  Matějka  (1728–1804)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 47 (20.  4.  1841) 196
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 20. April‘
(196) „1804 starb Joseph Matiegka, Kammermusiker des fürsten 
von fürstenberg und des damaligen erzbischofs von prag. Als 
hornbläser hat er durch fünfzig Jahre an mehreren Kirchen ge-
nannter stadt gewirkt.“

Allgemeine theaterzeitung 94 (20.  4.  1842) 419
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 20. April‘
(419) „Am 20. April 1804 starb zu prag Jos. Matiegka, ein ausge-
zeichneter Meister auf  dem Waldhorn. er wurde den 28. Jänner 
1728 zu ober-czerckwe in böhmen geboren. er hatte sich in prag 
bei verschiedenen Kirchen, und dann bei der fürstl. Lobkowitz-
schen capelle eine Art ruhm erworben, durch die musterhafte be-
handlung seines instrumentes.“
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Anton Mayer (1780–1854)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 75 (23.  6.  1842) 308
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 21. Juni‘
(308) „1780 wurde zu Dobersch in böhmen Anton Mayer, dirigiren-
der schullehrer und regenschori bei st. Mathias in Linz, geboren. 
seinen ersten Musikunterricht erhielt er von skola, ward in der 
folge im orchester des ständ. theaters angestellt, wo er bald bei 
clarinette, fagott oder englischhorn, bald bei bassethorn und 
trompete verwendet ward. er gründete einen Musikverein, gab den 
ersten impuls zur errichtung des pensionsfondes für schullehrer-
Witwen und Waisen in oberösterreich und war 1838 seiner vielen 
Verdienste wegen mit der goldenen civil-ehrenmedaille be-
schenkt.“

František Mensi  (1753–1828)

Allgemeine theaterzeitung 73 und 74 (26.  3. und 28.  3.  1842) 
333
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 27. März‘
(333) „Am 27. März 1753 wurde franz Mensi, seelsorger zu bistra 
in böhmen geboren. er war Virtuose auf  der Violine, und ein ge-
schätzter compositeur. seine kirchlichen Werke: offertorien, Gra-
dualien, Messen, fanden alle Anerkennung, und seine symphonien, 
Quartette ec. vielen beifall bei der executirung.“

František Adam Jan Miča  (1746–1811)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 5 (11.  1.  1842) 20
‚Geschichtlicher rückblick. 11. Jänner‘
(20) „1746 wurde zu Jaromeritz in Mähren franz Ad. von Mitscha 
geboren. er spielte pianoforte, Violine, Viola und Violoncell sehr 
fertig und hat außer einer Menge kleinerer stücke, bei sechzig grö-
ßere, stets mit beifall aufgenommene Werke, worunter zwei opern, 
geschrieben.“
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Josephine Michalesi  († 1847)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 12 (28.  1.  1847) 31
‚todesanzeige.‘
(52) „Zu brünn starb die verdienstvolle sängerin und Gesanglehre-
rin frau Michalesi. Director Glöggl veranstaltete eine benefice-
Vorstellung für die hinterlassene zahlreiche familie.“

Johannes Alois  Miksch (1765–1845)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 86 (20.  7.  1841) 360
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 19. Juli‘
(360) „1765 wurde zu st. Georgenthal in böhmen Johannes Aloysi-
us Miksch geboren. Zuerst ceremoniensänger der königl. capelle, 
trat er 1799 zur italienischen oper, der er durch zwanzig Jahre 
angehörte; ward hierauf  Gesangslehrer der capellknaben, dann 
chordirector der deutschen und italienischen oper und 1824 Archi-
var der musikalischen privat-bibliothek des Königs von sachsen. 
Auch als componist hat er sich die Achtung der Kunstkenner er-
worben.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 52 (30.  4.  1846) 206 – 207
‚nekrolog. (eingesandt aus Dresden).‘
(206) „einer der größten Kenner und Lehrer des Gesangs, Johannes 
Alois Miksch, ist nicht mehr. er starb den 24. september 1845, 
nachmittags gegen 3 uhr im 81. Lebensjahre nach langem Leiden. 
Geboren war er zu st. Georgenthal in böhmen am 19. Juli 1765. 
(. .).“
Ausführlich über seinen Werdegang.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 125 (18.  10.  1846) 500
‚todesanzeige.‘
(500) „in Dresden starb der berühmte Gesanglehrer und frühere 
Kammersänger Johannes Mieksch, 81 Jahre alt.“
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Ignaz Moscheles  (1794–1870)

sammler 24 (25.  2.  1817) 96
‚notitzen. tonkunst. prag.‘
(96) „Der beliebte clavierspieler Joseph (sic) Moscheles erfreute 
seine Vaterstadt prag durch zwey Kunstausstellungen, die wir un-
ter die vorzüglichsten seit längerer Zeit zu rechnen ursache haben. 
(. .).“
Die rede ist von Konzerten von ignaz Moscheles. Ausführliche Konzertkri-
tik.

Allgemeine Musikalische Zeitung 20 (15.  5.  1817) 167 
‚Kurze Anzeigen.
Varianten für Pianoforte und Violine, über einen beliebten österreichi-
schen Walzer, von J  MosChElEs. 36tes Werk. Wien, bey s. A. steiner 
und comp. preis 3 fl. 20 kr. W. W.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 27 (3.  7.  1817) 227 – 228
‚Kurze Anzeigen.
Einleitung und Bravour-Variationen für die Violine, mit Begleitung 
von 2 Violinen, Viola und Violoncello. Verfasst und dem herrn Jos. 
Mayseder gewidmet von seinem freunde ign  MosChElEs. 39tes 
Werk. Wien, bey s. A. steiner und comp. (preis 5,- fl. W. W.).‘

Allgemeine Musikalische Zeitung 15 (11.  4.  1818) 131 – 132
‚Kurze Anzeigen.
1) Les Portraits. Ballet champétre et comique de Mr  horsChElt; 
mis en Musique e dedié a Mademoiselle la Comtesse Antoinette de 
Welz par ignaCE MosChElEs. Arrangé pour le Piano-Forte par 
l’Auteur. Œuvre 40. à Vienne chez Artaria et comp.
2) ouverture du ballet: Les Portraits, pour le piano-forte à quatre 
mains, composée e dediée a Mad. la Comtesse Batthyani, née Com-
tesse bolza, par ignaCE MosChElEs. A Vienne chez Artaria et 
comp.‘
Kurze beurteilung der Werke.
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Allgemeine Musikalische Zeitung 16 (18.  4.  1818) 133 – 134
‚recension.
Grosse Sonate für das Pianoforte. Verfasst und herrn Ludwig van 
beethoven zugeeignet von ignaz MosChElEs. 41stes Werk, preis 6,- 
fl. W. W. (eigenthum der Verleger.) Wien, bey s. A. steiner und 
comp.‘

Allgemeine Musikalische Zeitung 47 (21.  11.  1818) 435 – 436 
‚Literarische Anzeige.
Flore. receuil de plus nouvelles et brillantes compositions pour le 
pianoforte, avec et sans accompagnement, par ignaCE MosChElEs. 
cahier i. conten. Grandes Variations; cahier ii. cont. Grand Rondeau 
brillant. oeuvre 42 et 43. A Vienne chez Artaria et comp. (prix à 
8,- fl. W. W.)‘

Allgemeine Musikalische Zeitung 6 (20.  1.  1819) 46 – 48
‚Literarische Anzeigen.
Flore. recueil des plus nouvelles et brillantes compositions pour le 
pianoforte, avec, et sans accompagnement par ig  MosChElEs. ca-
hier iiime conten. Grande Sonate concertante pour p. f. et flute etc. 
etc. à Vienne chez Artaria et comp. ‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 59 (21.  7.  1819) 475 – 476
‚Musikalischer Anzeiger. neue Verlags-Musikalien, welche bey s. A. 
steiner und comp. in Wien, am Graben nro. 612 im paternoster-
gässchen erschienen und zu haben sind:‘ 
(475) „ferner sind von dem « odeon », folgende Lieferungen erschie-
nen, enthaltend: (. .). Dritte Lieferung. Moscheles, J. « fantasie, Va-
riationen und finale, über ein böhmisches Volkslied, concertirend 
für pianoforte, Violine, clarinette (oder Viola) und Violoncello », 46. 
Werk. 6,- fl. W. W.“.

Allgemeine Musikalische Zeitung 74 (15.  9.  1819) 595 – 596
‚Literarische Anzeige.
‹ odeon › 3. Lief. enth. Fantasie, Variationen und Finale, über ein 
bekanntes Volkslied, concertirend für Pianoforte, Violine, Clarinette 
(oder Viola) und Violoncell, – verfasst und dem fräul. Marie von 
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eskeles gewidmet, von ignatz MosChElEs, 46. Werk. Wien, bey s. 
A. steiner und comp. (preis, 6,- fl. W. W.)‘
beurteilung des Werkes. 

Allgemeine Musikalische Zeitung 92 (17.  11.  1819) 743 – 744
‚Musikalischer Anzeiger. neue Verlags-Musikalien, welche bey s. A. 
steiner und comp. in Wien erschienen und zu haben sind:‘
Angezeigt wird u. a.: 
(743) „« odeon ». (Ausgezeichnete concert-stücke für verschiedene 
instrumente.) (. .). Dritte Lieferung. « Moscheles, J. fantasie, Varia-
tionen und finale, über ein böhmisches Volkslied; concertirend für 
pianoforte, Violine, clarinette (oder Viola) und Violoncello », 46stes 
Werk, preis 3,- fl. c. M oder 6,- fl. W. W.“.

conver sationsblatt  49 (17.  12.  1819) 582 – 584
‚novellistik.‘
Verfasser: G. b.
(588) „Am 11. d. M. gab hr. Moscheles, vor seiner Kunstreise nach 
england ec., sein Abschied-concert im großen redouten-saale 
(. .).“
es folgt eine ausführliche Konzertkritik.

Allgemeine Musikalische Zeitung 102 (22.  12.  1819) 824
‚Der Jüngling am Clavier. Gedicht von rEil  (siehe die musikalische 
beylage nr. 11.) Vertonung durch MosChElEs.‘
Anzeige des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 24 (22.  3.  1820) 190 – 191
‚Literarische Anzeigen.
Flore. cah. 4, cont. Grande Sonate pour le Pianoforte a 4 mains, comp. 
e ded. a son A. imp. Monseign. l’Archiduc rodolphe d’Autriche, 
Cardinal et Prince Archévèque d’Olmütz etc. etc. par ignaCE Mo
sChElEs; oeuv. 47. Vienne chez Artaria et comp. (. .).‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 77 (23.  9.  1820) 613 – 614
‚Literarische Anzeigen.
‹ odeon. › 6te Lieferung, enthaltend: französisches Rondo, concerti-
rend für pianoforte und Violin, mit begl. von 2 Viol., Viola, Violon-
cell und contrabass, flöte, oboe, 2 clar., 2 fag., 2 hörnern, nebst 
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2 tromp. und pauken ad libitum – von ign  MosChElEs, 48. Werk. 
Wien, bey s. A. steiner und comp. preis, 4,- fl. c. M.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 78 (27.  9.  1820) 622 – 623
‚Literarische Anzeigen.
Introduction et variations concertantes pour le pianoforte, Violon et 
Violoncello, comp. et déd. a son Ami Mons. S. Rau, par ign  
 MosChElEs. A Vienne, chez s. A. steiner et comp. prix 1 fl. 30 kr. 
c. M.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 72 (8.  9.  1821) 571 – 574; 62 
(3.  8.  1822) 493 – 494
‚novellistik. London, im Monath July.‘
(575) „Wir geben unsern Lesern der seltenheit wegen einen Ab-
druck seines concert-Zettels mit. (. .).
‚new Argyll rooms. Mr. Moscheles (from Vienna) has the honour 
to announce, that his concert under the patronage of  his serene 
higness (sic) prince esterhazy, will take place, At the above rooms, 
on Wednesday July 4, 1821. (. .).‘“
Über das programm, die im Vergleich zu Wien unterschiedliche programm-
gestaltung.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (10.  1.  1829) 5 – 6
‚La belle Union. Rondeau brillant précédé d’une Introduction, comp. p. 
1 Pianof. à 4 mains, par ign  MosChElEs. op. 71. 1 fl. 30 kr. – Leipsic 
chez h. A. probst.‘
beurteilung des stückes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (14.  2.  1829) 27
‚Fantasie dramatique pour le Pianoforte sur des Motifs des Airs les plus 
favoris chantés par Mlle. sontag, par i  MosChElEs. 54 kr. c. M. Leip-
sic, chez c. f. peters.‘
beurteilung des stückes. 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 30 (25.  7.  1829) 119
‚Introduction suivie d’un Rondo sur une Barcarole Vénetiennne, pour le 
Pianoforte par ign  MosChElEs  Œuvre 12. – 45 kr. Vienne, chez tobie 
haslinger.‘
es handle sich um ein Jugendwerk des bekannten Virtuosen.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 37 (12.  9.  1829) 147
‚Fantaisie sur des Airs favories écossais pour le Pianoforte. par ign  
MosChElEs. oeuvre 57. fl. 1,-. Vienne, chez tobie haslinger.‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 1 (2.  1.  1830) 3
‚Phantasie, Variationen und Finale über das böhmische Volkslied: ‹ To 
gsau konè, to gsau konè, to gsau konè my › – concertirend für pianofor-
te, Violine, clarinette und Vionloncell, von ignaz MosChElEs. 46. 
Werk. – preis 3,- fl. c. M. – Wien, bey tobias haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (9.  1.  1830) 6
‚Drittes Concert, in G-minor – für das Pianoforte mit Begleitung des gan-
zen Orchesters, componirt von J  MosChElEs. 58. Werk. – preis: 7,- fl. 
– Wien, bey tobias haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 4 (23.  1.  1830) 19; 8 
(20.  2.  1830) 32; 13 (27.  3.  1830) 51 – 52
‚notizen.‘
(19) „Moscheles befindet sich gegenwärtig in paris. (. .).
(51) Moscheles ist von seiner nach dem continent unternommenen 
großen Kunstreise am 16. februar wieder zu London angekom-
men.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 10 (6.  3.  1830) 38
‚Zweytes großes Concert in Es-dur für das Pianoforte mit Begleitung des 
ganzen Orchesters von J. MosChElEs. 56. Werk. – preis 6,- fl. c. M. 
Wien, bey tobias haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeines notizenblatt  zur Wiener Zeitschrift  59 
(18.  5.  1830)
‚ii. Artistisches, Musikcalisches.‘
Verfasser: Z.
„eine bande böhmischer blasinstrumente, welche der k. k. bot-
schafter am Londoner hof, fürst paul esterhazy, in einer seiner 
großen Abendgesellschaften vor dem glänzenden Kreise producirte, 
und die bald ein öffentliches concert veranstalteten, setzt ganz 
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London in eine Art von extase. es sind ihrer acht an der Zahl, und 
zwar vier Waldhornisten, drey clarinetisten und ein fagot. Vorzüg-
lich die Wiener Deutschen tänze, welche sie vortrugen. (. .).“
Die Gesellschaft – in London ‚prager Minstrels‘ genannt – sei von Moscheles 
nach London geholt worden. Von Letzterem sei erschienen: Redkowatka und 
Kalamaika, böhmische Volkstänze (country dances), welche von den ‚prager 
Minstrels‘ komponiert und für pianoforte von J. Moscheles arrangiert, in der 
egyptian hall zu London wie in Assembleen des hohen Adels vorgetragen 
worden seien.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 27 (3.  7.  1830) 106 –  
107
‚Divertimento à la Savoyarde, pour le Pianoforte et Flûte ou Violon, com-
posé par J  MosChElEs. Œuvre 78. prix 14,- gr. Leipsic chez fr. 
hofmeister.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (1.  9.  1831) 137 –  
138
‚Rondo sentimental pour le Pianoforte composé par J  MosChElEs. Leip-
zig chez h. A. probst. pr. 8,- gr.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (15.  1.  1835) 9 – 10
‚Erste Symphonie, componirt und dem Musikverein des österreichi-
schen Kaiserstaates gewidmet von ignaz MosChElEs. 81. Werk. Ar-
rangirt für das pianoforte zu 4 händen vom Verfasser. Leipzig bey 
probst. pr. 2,- thlr.‘
beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 25 (18.  6.  1835) 99
‚notizen. Moscheles‘
(99) „concert in London am 1. May war sehr besucht. Von neuen 
größern compositionen hörte man von ihm eine ouverture zu 
schiller’s « Jungfrau von orleans », die sehr gefiel. Außerdem spielte 
er ein neues « Concertino pathétique », das große Schwierigkeiten 
hatte.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 28 (9.  7.  1835) 116
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
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handlungen zu haben: Fünftes Großes Concert (in C-dur) für das Pia-
noforte, mit Begleitung des Orchesters, von ignaz MosChElEs. 87. Werk.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 50 (10.  12.  1835) 198
‚i. La Gaieté. Rondeau brillant. ii. Fantasie dramatique pour le Piano-
forte, comp. par ign  MosChElEs. Leipsic chez Kistner. prix á 12,- 
gr.‘
Kurze beurteilung der Kompositionen.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 4 (28.  1.  1836) 14 – 15; 8 
(25.  2.  1836) 30 – 32
‚notizen.‘
s.  14  f.: bericht über eine reise von ignaz Moscheles („unseres berühmten 
Landsmannes“) durch norddeutschland. s.  30  f.: bericht über sein erfolgrei-
ches Konzert in brüssel.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 4 (28.  1.  1836) 16
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Concert Fantastique (nr. 6 des Concerts) pour le 
Pianoforte avec accompagnement d’Orchestre par ignaz MosChElEs. Œu-
vre 90. prix fl. 7,- conv. M.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 16 (21.  4.  1836) 61 – 62
‚Concert fantastique pour le Pianoforte, avec accompagnement de 
l’Orchestre. Composé par ign  MosChElEs. oeuvre 90. Vienne, chez 
tob. haslinger. prix 7,- fl. c. M. La même avec accompagnement 
de Quatuor 4,- fl. c. M. La même pour le pianoforte seul 2,- fl. c. 
M.‘
Ausführliche besprechung der Kompositionen. 

oester reichischer Zuschauer 64 (29.  5.  1837) 656
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
(656) „Am 30. May 1794 wurde ignaz Moscheles, einer der vorzüg-
lichsten pianofortespieler und beliebter componist für dieses in-
strument, zu prag geboren. (. .).“
Über seine bisherigen Lebensstationen.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 25 (22.  6.  1837) 99 –  
100
‚notizen.‘
(100) „Der berühmte clavierspieler Moscheles hatte am 30. May im 
Kingstheater zu London, unter Mitwirkung der Grisi, schröder-
Devrient, Lablache’s u. s. w. ein großes concert gegeben, und dabey 
das dort noch nie gehörte concert von sebastian bach für drey 
pianoforte’s aufgeführt.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 50 (14.  12.  1837) 200
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Concert pathéthique. (nr. 7 des Concerts) com-
posé par ignaCE MosChElEs. oeuvre 93.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 41 (10.  10.  1837) 217
‚Anzeige und beurtheilung neuer musikalischer Werke.
MosChElEs, ign. Characteristische Studien für das Pianoforte, zur 
höheren Entwicklung des Vortrages und der Bravour. 95. Werk. Leip-
zig bey fr. Kistner. 1. heft; preise 2 thl. 8 gr.‘

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 46 (15.  11.  1838) 181 –  
182
‚MosChElEs, ign. Hommage caractéristique à la mémoire de Mad. Mali-
bran de Beriot, en forme de Fantaisie, pour le Pianoforte. oeuv. 94. 
Leipsic, chez fr. Kistner. prix: 10,- gr.
beurteilung der Komposition.

oester reichisches Morgenblatt 23 (22.  2.  1841) 94
‚bruckstück aus einem briefe von Moscheles. London, 8. februar 
1841.‘
Quelle: „Wir verdanken diese interessanten Zeilen einer talentvollen 
ehemaligen schülerin des großen Meisters, an welche sie gerichtet 
sind.“
inhaltlich geht es um konkrete ratschläge bezüglich der technik des Klavier-
spiels.

sonntagsblätter 13 (27.  3.  1842) 230
‚notizenblatt. Moscheles Mutter‘
(230) „ist 74 Jahre alt zu prag gestorben.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 64 und 64 (26.  5. und 
28.  5.  1842) 264
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 30. Mai‘
(264) „1794 wurde ignaz Moscheles zu prag geboren.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 139 (19.  11.  1842) 559 –  
560
‚revue im stich erschienener Musikalien.
Sérénade pour le Pianoforte par ign  MosChElEs. oeuv. 103. Leipsic 
chez fr. Kistner.‘
Verfasser: ign  lEWinsky
beurteilung der Komposition.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 6 (14.  1.  1843) 28
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
2. Sérénade pour le Piano à quatre mains, composée par ign  MosChE
lEs. – op. 103. – Leipzig bei Kistner.‘
Verfasser: dr  a  J  BEChEr
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 76 und 77 (27.  6. und 
29.  6.  1843) 323 – 324
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(324) „(. .). bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung in Wien sind neu erschienen: « 2 etudes » pour 
le piano par ign. Moscheles. oeuvre 105. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 81 (8.  7.  1843) 340
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, welche 
nächstens erscheinen und bei pietro Mechetti qm. carlo zu haben 
seyn werden.‘
(340) „« Don Pasquale. Fantaisie brillante sur des thémes favoris de 
cette opèra de Donizetti pour le piano par ign. Moscheles. » Leipzig 
bei fr. hofmeister. “
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 101 (24.  8.  1843) 424
‚notizen. (Moscheles)‘
(424) „befindet sich sammt seiner familie zu boulogne, um bäder 
zu gebrauchen. er beschäftigt sich zur Zeit mit einem großen Wer-
ke, betitelt: « studium für vier hände ».“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 133 (7.  11.  1843) 564
‚Miscelle. Moscheles in paris.‘
Verfasser: r. M.
Kurzer bericht über sein Gastspiel. 

Al lgemeine Wiener Musikzeitung 121 (8.  10.  1844) 483 – 484
‚Konzert von i. Moscheles.‘
Verfasser: F  C  Bitt
bericht über ein Konzert in frankfurt a. M. vom 25. d. M., welches dieser 
gemeinsam mit felix Mendelssohn-bartholdy gegeben habe. 

Allgemeine Wiener Musikzeitung 132 (2.  11.  1844) 528
‚notizen. (Moscheles)‘
(528) „hat vor wenig tagen nach einer Abwesenheit von 22 Jahren 
in Augsburg ein Konzert gegeben und dort, wie überall, sehr gefal-
len.“

humorist  274 (14.  11.  1844) 1099; 283 (25.  11.  1844) 1134 – 1135; 
286 (28.  11.  1844) 1147; 292 (5.  12.  1844) 1170
‚Album. Musikalisches. (Moscheles.)‘
einstimmung des publikums auf  den bevorstehenden besuch von ignaz Mo-
scheles. s.  1134  f.: Ausführlicher bericht über die Ankunft des großen Künstlers 
und sein erstes Konzert vom 23. november. s.  1147: hinweis auf  sein zweites 
Konzert, welches am 3. Dezember stattfinden werde, und (s.  1170) Konzert-
kritik.

sammler 189 (25.  11.  1844) 762; 203 (19.  12.  1844) 822 – 823
‚feuilleton. Konzerte. sonnabend den 23. november Konzert des 
J. Moscheles im Musikvereinssaale.‘
Verfasser: M  MarkBrEitEr
Konzertkritik. s.  822  f.: Über das Abschiedskonzert von J. Moscheles am 17. 
Dezember.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 142 (26.  11.  1844) 566 –  
567
‚Local-revue. Konzert-salon.
Das erste Konzert des hrn. J. Moscheles fand samstag den 23. d. 
M. im Musikvereins-saale statt.‘
Verfasser: A. s. 
Konzertkritik.

oester reichisches Morgenblatt 143 (27.  11.  1844) 571 – 572; 
147 (7.  12.  1844) 587
‚feuilleton. concert des ignaz Moscheles.‘
Verfasser: ign  lEWinsky
Moscheles sei 1823 zum letzten Mal in Wien aufgetreten. Kritik der beiden 
Konzertauftritte.

Wiener Zuschauer 144 (29.  11.  1844) 1518 – 1519
‚Konzert des J. Moscheles am 23. d. M. im saale der Gesellschaft 
der Musikfreunde.‘
Verfasser: J  n  WaldsChütz
Konzertkritik.
(1518) „seit mehr als zwanzig Jahren war Moscheles, der große 
Klaviervirtuose, nicht in Wien öffentlich aufgetreten. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 147 (7.  12.  1844) 586 – 587
‚Local-revue. Konzert-salon.
Dinstag den 3. d. M. Zweites Konzert von J. Moscheles, Abends  
10 uhr, im saale der Gesellschaft der Musikfreund.‘
Verfasser: A. s. 
Kritik.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 150 (14.  12.  1844) 600
‚Auszeichnung.‘
(600) „Der berühmte Künstler Moscheles ist zum ehrenmitgliede 
der Gesellschaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaa-
tes ernannt worden.“

oester reichische blätter 11 (25.  1.  1845) 88
‚personalnachrichten. 1844. iV. Quartal. 3. Diplome erhielten.  
b) inländische.‘
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(88) „Moscheles J., tonkünstler und tondichter aus London (geb. 
böhme), – von dem Musikverein des österreichischen Kaiserstaates 
zu Wien, e. M.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 22 (20.  2.  1845) 88
‚notizen. (Moscheles)‘
(88) „ist nach viermonatlicher Abwesenheit vom continent nach 
London zurückgekehrt.“

Zuschauer 65 (30.  5.  1845) 688
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: hErBErt

(688) „Am 30. Mai 1791 wurde der berühmte pianist und Kompo-
siteur, ignaz Moscheles, in prag geboren, wo sein Vater als israeli-
tischer handelsmann lebte. (. .)“
skizziert wird sein Werdegang.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 75 (24.  6.  1845) 300
‚notizen. (Moscheles ist professor)‘
(300) „am Leipziger conservatorium. – sollte er also doch London, 
wo er sich so wohl befand, mit Leipzig vertauscht haben?“

sammler 166 (18.  10.  1845) 663
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
(663) „Moscheles gab in baden-baden ein besuchtes Konzert. Man 
bekam nur gute Musik zu hören, und das war die ursache, daß 
einige im publikum ihre rechnung nicht dabei fanden.“

Wiener Zeitschrift  243 und 244 (6.  12. und 8.  12.  1845) 980
‚feuilleton. Musikalisches.‘
(980) „Moscheles und dessen tochter haben sich dieser tage bei 
einem hofkonzerte in saint-cloud mit außerordentlichem beifalle 
hören lassen.“

humorist  122 (22.  5.  1846) 496
‚Konversations-Lexikon des tages. Journal-echo. (Moscheles)‘
(496) „verläßt London und geht nach Leipzig, wo er eine ehrenvol-
le stellung beim dortigen Konservatorium einnehmen wird. in der 
musikalischen Welt in London, wo er so lange mit tüchtigkeit und 
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Gediegenheit wirkte, wird sein Abgang auf ’s herzlichste bedauert, 
und sämmtliche Journale sprechen den Wunsch aus, er möge seinen 
entschluß ändern, und noch weiter in London verbleiben.“

Allgemeine theaterzeitung 165 (11.  7.  1846) 660
‚feuilleton. Musikalisches. (ignaz Moscheles,)‘
Verfasser: f. c.
(660) „einer der letzten repräsentanten der gediegenen ältern 
schule des pianoforte spieles, wird nach fast 25jährigem Aufent-
halte in London nach Deutschland zurückkehren, um die stelle 
eines professors des pianoforte-spiels am Leipziger musikalischen 
conservatorium anzunehmen, wo er im Verein mit Mendelssohn 
und hauptmann gewiß den wohlthätigen einfluß auf  die musika-
lische Ausbildung der kommenden Generation ausüben wird. seine 
practische Wirksamkeit in england war von der höchsten bedeu-
tung, sein Abschieds-concert, in welchem auch pischek mitwirkte, 
soll namentlich, wie die Times berichten, durch die Aufführung für 
piano und zwei flöten interessant gewesen sein.“

humorist  165 (11.  7.  1846) 668
‚Konversations-Lexikon des tages. neuigkeitsplauderer.‘
nach 25jährigem Aufenthalt in London kehre Moscheles, einer der letzten 
repräsentanten der gediegenen, älteren schule des pianofortspiels, nach 
Deutschland (Leipzig) zurück.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 84 (14.  7.  1846) 336
‚notizenblatt. (unser Landsmann Moscheles)‘
(336) „verläßt London, um sich in Leipzig niederzulassen, in wel-
chem sterndale-bennet, pischek, frau pleyel, frau corradori-Al-
lan u. a. m. ihn unterstützten; dieser für die Konzertgeber höchst 
ehrenvolle Abschied zeigte, wie ungern ihn die engländer verlie-
ren.“

Wiener Zeitschrift  148 (25.  7.  1846) 592
‚feuilleton. Musik-foyer.‘
(592) „Moscheles will Amerika (sic) verlassen und sich nach Leipzig 
übersiedeln.“

Allgemeine theaterzeitung 258 (28.  10.  1846) 1032
‚correspondenz-nachrichten. Musikalischer telegraph.‘
Verfasser: s.
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(1032) „Moscheles befindet sich jetzt in Leipzig. Leipziger briefe im 
Wochenblatte sagen: er wolle « nathan den Weisen » als Libretto 
verarbeiten lassen und als oper von seiner composition auf  die 
bühne bringen. soll das ein Witz sein?“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 92 (3.  8.  1847) 372
‚notizen.‘
(372) „Moscheles kommt zuverlässig im herbste wieder nach Wien, 
wird jedoch nie mehr (nach seinen Worten) hier konzertiren, wir 
wollen aber doch hoffen.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 46 (14.  11.  1847) 407 –  
410
‚Mendelssohn-bartholdy. (beilage zu den ‹ sonntagsblättern. › seine 
letzten tage und stunden geschildert von J. MosChElEs. (Aus einem 
briefe an hrn. professor fischhof  in Wien.)‘
Auszug aus dem schreiben.

Franz Xaver Wolfgang Mozart  (1791–1844)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 93 (3.  8.  1844) 372; 111 
(14.  9.  1844) 441 – 443
‚todesanzeigen.‘
Verfasser: „aloys FuChs, Mitglied der k. k. hofkapelle.“
(372) „Der unterzeichnete erfüllet hiemit die traurige pflicht, allen 
nähern freunden und bekannten des, seit mehreren Jahren hier 
domizilirenden tonkünstlers herrn Wolfgang Amadeus Mozart 
(sohn), die betrübende nachricht mitzutheilen, daß derselbe Dins-
tags am 30. Juli 1844, zu carlsbad in böhmen, nach kurzer Krank-
heit gestorben ist. (. .).“
es folgt ein kurzer nachruf; s.  441  ff.: biographische skizze vom Verfasser der 
todesnachricht.
Anmerkung: Weitere hinweise auf  nachrichten über böhmische Kurorte s. teil 
iV des Bohemica-bandes (Landeskunde) (→ „Geographie und Statistik“ / „Bä-
der und Gesundbrunnen“).

oester reichische blätter 65 (13.  11.  1844) 520
‚personal-nachrichten. 1844. iii. Quartal. 4. nekrologe.‘
(520) „Mozart, Wolfgang Amadeus, sohn des grossen Mozart, ton-
setzer und tonkünstler. Gestorben 30. Juli zu Karlsbad (wohin er 
sich eben von Wien zur Kur begeben), 42 J. (sic) alt.“
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Adolf  Müller  (1801–1886)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1841) 131 – 132
‚Musikalischer salon. K. k. priv. theater in der Leopoldstadt.
Am 13. März zum Vortheile des herrn Lang: Leopoldstadt und Jäger-
zeil, Zeitbild in 3 Abtheilungen. Musik von capellmeister adolF 
MüllEr.‘
Verfasser: MEyEr
besprechung der Aufführung.
Anmerkung: Weitere hinweise s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und 
Schrifttum), (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → Hopp, F. E., S.  279  f.; 
→Tremler, W., S.  370).

Wenzel  Müller  (1759–1835)

Anmerkung: hinweise auf  das umfangreiche kompositorische Werk von Wen-
zel Müller, aus trnávka na Mor. (tyrnau in Mähren) gebürtig, dessen Wiener 
Karriere 1786 begann, als ihn K. Marinelli ans Leopoldstädter theater enga-
gierte – er schuf  Musik zu ca. 250 opern, singspielen, pantomimen, schau-
spielen, feenmärchen, Zauberspielen, possen, balletten, parodien etc. – konn-
ten nicht vollumfänglich erfasst werden. (Vgl. den beitrag zu ihm in: OEML 
bd. 3 (2004), s.  1499  f. bzw. aktualisierte on-line-Version des Artikels: http://
www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=yes; Zugriffsdatum: 14.  7.  2009). Weitere 
hinweise auf  Kompositionswerke von W. Müller s. teil i des Bohemica-bandes 
(Literatur und Schrifttum), (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → 
Štěpánek, J. N., S.  558); (→ Kap. „Böhmische Stoffe“ / „Dramen – Liberetti 
– Choreographien“: → Hafner, Ph., S.  804). 

theater-Zeitung 73 (19.  6.  1813) 281 – 282
‚K. k. priv. theater an der Wien.
Die Schwestern von Prag. ein singspiel in 2 Akten, nach dem Lust-
spiele des weil. haFnEr, von pErinEt. Musik von Kapellmeister 
WEnzl MüllEr. (Am 16ten Juny zum Debut des k. k. hofschauspie-
lers, herrn baumann aufgeführt.)‘
besprechung der Aufführung.

theater-Zeitung 37 (20.  4.  1815) 146 – 147
‚K. K. privil. theater in der Josephstadt.‘
(147) „Am 8ten April. « Die teufelsmühle am Wienerberge » (. .).“
Kurze besprechung der Aufführung.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 39 (26.  9.  1829) 153
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(153) „Am 26. sept. 1767 (sic) wurde Wenzel Müller, capellmeister 
am k. k. priv. Leopoldstädter theater zu türnau in Mähren gebo-
ren. er hat von 1783 bis 1828, 199 dramatische compositionen 
geliefert.“

Wiener Zeitschrift  23 (21.  2.  1839) 183 – 184
‚correspondenz-nachrichten. prag, im februar 1839.‘
(183) „unter den urweltlichen dramatisch-komischen pflanzen, 
welche seit einiger Zeit auf  unserer bühne neu in die scene gesetzt 
wurden, erschien auch des wackeren Wenzel Müller bedeutendstes 
Werk: « Die schwestern von prag », von welchem man noch die An-
ekdote erzählt, Mozart habe, als er den compositeur nach der ersten 
Aufführung auf  der straße begegnete, ihm zugerufen: ‚Wenzele, 
Wenzele! um das Finale beneide ich dich!‘ (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 116 (28.  9.  1841) 488
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 26. september‘
(488) „1767 (sic) wurde zu tyrnau in Mähren der allgemein geliebte 
deutsche Volkscomponist Wenzel Müller geboren. Durch beinahe 
ein halbes säculum als capellmeister des theaters in der Leopold-
stadt zu Wien angestellt, hat er mehr als 200 opern, singspiele und 
pantomimmen (sic) geschrieben, ohne all der übrigen großen und 
kleinen Werke zu gedenken. er starb 1835.“

Josef  Mysl iveček  (1737–1781)

oester reichischer Zuschauer 30 (9.  3.  1838) 300
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: b.
Gedächtnisnotiz. porträt des tonsetzers Joseph Misliweczek, geb. am 9. März 
1737 zu prag, verstorben in rom im 44. Lebensjahr. seine schüler hätten ihn 
in der Kirche st. Lorenzo in Lucina prächtig begraben lassen und ihm ein 
Monument aus Marmor errichtet.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 60
‚Geschichtliche rückblicke. 4. februar‘
(60) „1781 starb zu rom auf  dem strohlager einer splitternackten 
bodenkammer der in seiner blüthezeit vergötterte Meister der Mu-
sik Joseph Misliweczek, um dessen besitz alle hauptstädte italiens 
buhlten und sich beneideten, der mit ehrenbezeigungen und reich-
lichen belohnungen überschüttet wurde, in folge seines sybariti-
schen Lebenswandes, im schönsten Mannesalter, abgezehrt, körper-
lich verunstaltet, ohne hilfe, ohne beistand.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 30 (10.  3.  1842) 124
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 9. März‘
(124) „1737 wurde in einem Dorfe unweit prag Jos. Misliweczek 
geboren. Von profession ein Müller, wendete er seine freien stunden 
der Violine zu, die er sehr fertig spielte, überließ aber bald seinem 
Zwillingsbruder die Wirthschaft, studirte bei habermann und se-
gert in prag die composition und ging 1763 nach Venedig, wo er 
durch ein volles Jahrzehnt den ruf  eines vergötterten Meisters 
unter dem namen benatorini behauptete. seine letzte oper war in 
Mailand 1780 dargestellt worden.“

Geschwister  Neruda (Amálie  Nerudová  (1834–1890); 
Vilemína Nerudová  (1839–1911);  Alois  Neruda  

(1837–1899)) 

sonntagsblätter 21 (25.  5.  1845) 495
‚Musikberichte. (Wilhelmine neruda)‘
(495) „ist, wie herr F  v  donnEh in der Moravia berichtet, ein 
sechsjähriges Kind, die tochter des Domorganisten in brünn, das 
nächstens als Violinvirtuosin auftreten wird; ihre zehnjährige schwe-
ster wird sie am Klaviere begleiten. unsere neunjährige ,tondichte-
rin‘ Konstanzchen sollte den schwestern doch ein Duo dichten.“

Wiener Zeitschrift  13 (18.  1.  1847) 51 – 52
‚feuilleton. Wien. Konzert der Wilhelmine neruda.‘
Verfasser: c. e. b.
Konzertkritik.
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 40 und 41 (3.  4. und 6.  4.   
1847) 166 – 167; 54 (6.  5.  1847) 220
‚correspondenzen. Aus olmütz.‘
(166) „nun kam plötzlich das Geschwisterpaar Wilhelmine und 
Amalie neruda, beide aus brünn gebürtig, und somit unsere Lands-
männinen nach olmütz, um Konzerte zu geben. (. .). Was übrigens 
ihre künstlerische Ausbildung anbelangt, so bürgt der name des 
hrn. prof. L. Jansa hinreichend hierfür, der das seltene talent an 
ihnen entdeckt, geweckt und mit väterlicher Zärtlichkeit gepflegt 
(167) hat. (. .). Am 3. März wurden wir mit einem Duett aus der 
oper « stradella » in böhmischer sprache erfreut. hr. Mayer als Mal-
voglio und Hr. Appé als barbarino hielten sich wacker. (. .).“
s.  220: Das Geschwisterpaar neruda trete in berlin auf.

humorist  188 (7.  8.  1847) 752
‚Wiener tags-courier.‘
(752) „Die nerudas haben in baden am vorigen Mittwoch ein con-
cert veranstaltet, und den ungetheilten beifall geerntet. Die kleine 
Wilhelmine neruda excellirte besonders, und riß zum allgemeinen 
beifalle hin. ein näheres darüber nächstens.“

humorist  189 (9.  8.  1847) 756
‚Wiener tags-courier.‘
(756) „Die Geschwister neruda sind gestern nach prag zu concer-
ten abgereist.“

humorist  224 (18.  9.  1847) 896; 281 (24.  11.  1847) 1124
‚Wiener tags-courier.‘
(896) „Die Geschwister neruda, welchen auch außer der concert-
saison das Kunstreisen wohlbehagt, haben zuletzt in Zittau concer-
tirt. uebrigens sind ihrer jetzt drei, denn auch ein zehnjähriger 
Violoncellist, die Mittelperson zwischen Amalia und Wilhelmine, 
concertirt mit.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 113 (21.  9.  1847) 456
‚notizen.‘
(456) „Die Geschwister neruda, welchen auch außer der Konzert-
saison das Kunstreisen wohlbehagt, haben zuletzt in Zittau concer-
tirt. Übrigens sind ihrer jetzt drei; denn auch der zehnjährige Vio-
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loncellist, die Mittelperson zwischen Amalia und Wilhelmine, con-
certirt mit.“

humorist  248 (16.  10.  1847) 992
‚Wiener tags-courier.‘
(992) „Die Geschwister neruda erregen in breslau den allgemein-
sten beifall und die freudigste theilnahme; die öffentliche stimme 
ist nur ein Lob über die Leistungen dieser Kinder, und besonders 
die Geigenspielerin Wilhelmine von den Kennern für ein vorzüglich-
stes talent erklärt. Die familie neruda hat ihre Vorstellungen so-
wohl im theater als im Musiksaale der dortigen universität gege-
ben, wird nur noch ein oder zwei concerte veranstalten, und sodann 
breslau verlassen. (. .).“

humorist  267 (8.  11.  1847) 1068
‚Wiener tags-courier.‘
(1068) „Die Geschwister neruda haben am 1. und 2. november ihr 
zweites und drittes concert im prager theater gegeben. Die kleine 
Wilhelmine riß in beiden produktionen das publikum wieder zu 
stürmischem beifalle hin.“

August  Neuwirth (1754–1826)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 80 (6.  7.  1841) 336
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 6. Juli‘
(336) „1754 wurde zu iglau in Mähren August neuwirth, Doctor 
der Medicin ec. geboren. in seinen Mußestunden übte er Musik, war 
Zeitgenosse und freund Jos. haydn’s, besitzer einer auserlesenen 
sammlung musikalischer Werke und instrumente und begründer 
des Kirchenmusik-Vereins in der Wiener Vorstadt st. ulrich, wo-
selbst er auch 1826 starb.“

Jan František Nowak († 1771)

Allgemeine theaterzeitung 266 (7.  11.  1841) 1175
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 7. november.‘
(1175) „Am 7. november 1771 starb zu prag Johann franz nowak, 
capellmeister an der Domkirche zu st. Veit. er war in böhmen 
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geboren. unter seinen compositionen, die sich alle durch den treff-
lichen contrapunct auszeichnen, ist besonders eine « Missa requi-
em » zu nennen.“

František Pecháček  (1763–1816)

Allgemeine Musikalische Zeitung 40 (19.  5.  1821) 316 – 318
‚novellistik.‘
schilderung einer musikalischen Veranstaltung im k. k. Augarten am ersten 
Mai in der früh, bei welchem Anlass der beliebte Violinspieler franz pechat-
schek aufgetreten sei.

Peter Pergler  

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 39 (26.  9.  1839) 212
‚Ankündigung.
im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musikali-
enhandlungen zu haben: Die beliebte und neue Polka. Böhmischer 
Nationaltanz von pEtEr pErglEr. (. .). Abschieds-Polka. Zweyter böh-
mischer Nationaltanz von pEtEr pErglEr. (. .).‘
Verlagsankündigung.

Karel  František Pič  (1786–1858)

Wiener Zeitschrift  35 (21.  3.  1835) 279 – 280
‚Musicalische Literatur.
Museum für Orgelspieler. Sammlung gediegener und effectvoller Orgel-
compositionen älterer und neuerer Zeit. prag bey Marco berra. erster 
und zweyter band.‘
Ausführliche rezension.
Anmerkung: im online-Katalog der Musiksammlung der österreichischen na-
tionalbibliothek wird lediglich der dritte band Karl franz pitsch zugeschrie-
ben. (Zugriffsdatum: 6. Juni 2010).

Allgemeine theaterzeitung 249 (16.  10.  1840) 1143 – 1144
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (prager Album.)‘
(1141) „hoffmanns Musikalienverlag brachte uns in letzter Zeit 
zwei werthvolle musikalische spenden (. .). Das zweite Musikwerk 
sind pitschs « präludien für die orgel » (. .).“
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Jan Křtitel  Pišek  (1814–1873)

Allgemeine theaterzeitung 306 und 307 (23.  12. und 25.  12.   
1843) 1331
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. Aus stuttgart.‘
Verfasser: dr  W 
(1331) „Der berühmte baritonist pischek (ein geborner böhme) (. .), 
wurde für die hiesige hofbühne unter folgenden glänzenden bedin-
gungen angestellt. (. .).“
Angeführt werden auch seine rollen. 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 99 (19.  8.  1845) 396
‚notizen. (pischek)‘
(396) „hat von dem Könige von preußen eine einladung nach dem 
stolzenfels am rhein erhalten, um daselbst mit der Lind und hr. 
tichatschek während der Anwesenheit der engl. Majestäten zu sin-
gen. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 155 (27.  12.  1845) 624
,notiz. (Der sänger pischek)‘
(624) „ist all dieser tage in Wien angekommen; wir freuen uns sehr 
auf  die Leistungen dieses ausgezeichneten Künstlers, pischek hat 
Wien als ein unbedeutender sänger verlassen, als ein berühmter 
Künstler kehrt er wieder.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 7 (15.  1.  1846) 26 – 27
‚K. k. priv. theater an der Wien.
Czaar und Zimmermann. Komische oper von lortzing, erstes De-
but des hrn. pischek, königl. würtemberg’scher hofsänger, als pe-
ter Michaelow. Dinstag den 13. d. M.‘
Verfasser: A. s.
theaterkritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 7 (15.  1.  1846) 27
‚correspondenzen. (Gitschin.)‘
Quelle: Bohemia vom 30. v. M.
hr. pischek, der Kunstheros der baritonisten, habe auf  seinem Weg nach Wien 
in Gitschin bei einem Verwandten station gemacht. 
(27) „Die vorgetragenen piecen, welche er selbst meisterhaft auf  
dem piano begleitete, waren: « heimatlied », Arie aus spohr’s 
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« Faust »; « Hussitenlied » (böhmisch); « Milenka a Růženka »; die gro-
ße Arie des figaro aus « barbier von sevilla » (italienisch); « rhein-
sehnsucht »; « Kde domow můj », (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 24 (18.  1.  1846) 95 – 96; 35 (10.  2.   
1846) 140
‚feuilleton. Musikalisches. (pischek in Wien.)‘
Verfasser: hy 
Der sänger werde als König der baritonisten bezeichnet.
Anmerkung: es wurden nicht alle notizen über pischeks Auftritte in Wien 
erfasst.

Allgemeine theaterzeitung 24 (18.  1.  1846) 96
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
Verfasser: st 
(96) „so eben ist pischeks porträt, von Kriehubers Meisterhand, in 
der k. k. hof- und pr. Kunst- und Musikalienhandlung Mechetti 
erschienen, und kann in bezug auf  geistreiche Auffassung, frappi-
rende Aehnlichkeit und feinheit der technischen Ausführung den 
besten porträt-schöpfungen unseres bisher unerreichten Kriehu-
bers angereiht werden.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 9 (20.  1.  1846) 36
‚notizen. (pischek)‘
(36) „hat bei seinem vorjährigen Aufenthalte in englands haupt-
stadt vom 7. Mai – 11. Juli nicht weniger als 70 Male öffentlich sich 
producirt. – Gibt es wohl einen schlagenderen beweis für die be-
liebtheit, deren sich pischek in London erfreuen durfte?“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 10 (22.  1.  1846) 38 – 39
‚Local-revue. K. k. priv. theater an der Wien. 
Dinstag, den 20. d. M. Das Nachtlager in Granada, oper von Conra
din krEutzEr. Viertes Auftreten des hrn. pischek, königl. würtem-
bergischen hofopernsänger.‘
Verfasser: A. s.
besprechung der Aufführung.

Allgemeine theaterzeitung 20 (23.  1.  1846) 78
‚f. pischek. ein skizze von l  raudnitz.‘
Über die künstlerische Laufbahn des sängers.
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 11 (24.  1.  1846) 41 – 43
‚pischek.*)‘
Verfasser: c. G. 
biographische skizze.
(41) „Johann baptist pischek wurde am 14. oktober 1814 in Msche-
no, einem kleinen Landstädtchen in böhmen, etwa 6 Meilen von 
prag geboren. (. .).“
„*) soeben ist pischek’s lithographirtes porträt von Kriehuber in 
der k. k. hof- Kunst- und Musikalienhandlung pietro Mechetti qm. 
carlo erschienen. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 14 (31.  1.  1846) 54 – 55
‚Local-revue. K. k. priv. theater an der Wien.
Mittwoch den 28. d. M. Die Puritaner von BEllini. hr. pischek, 
königl. würtembergischer hofopernsänger u. frln. v. Marra als Gä-
ste.‘
Verfasser: A. s.
besprechung der Aufführung.

Wiener elegante 3 (1.  2.  1846) 11 – 12
‚toiletten-plauderer.‘
Verfasser: Br 
(11) „herr pischek königl. würtemb. hofopernsänger ist jetzt der 
Mann der Mode Wiens, ja er hat diese saison allen Kunstnotabili-
täten den rang abgewonnen. er trat bereits zweimal im theater 
an der Wien mit den glänzendsten erfolgen auf, und zwar den 13. 
v. M. als czar in Lortzing’s oper: « czar und Zimmermann », und 
den 20. d. M. als prinzregent in Kreutzers « nachtlager in Granada » 
(. .).“

humorist  40 (16.  2.  1846) 163; 41 (17.  2.  1846) 167; 43 (19.  2.  1846) 
175
‚conversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(167) « Das festmahl, das die böhmen ihrem Landsmann pischek 
gaben, war vom schönsten patriotischen Geiste beseelt. Den ersten 
toast brachte der greise 84jährige Gyrowetz, dann folgten trink-
sprüche in böhmischer, illyrischer und serbischer sprache, es wurde 
Aller und Alles, was einem patriotischen herzen theuer ist, dabei 
gedacht, und die Gesellschaft bot das überraschende bild slavischer 
einigkeit. Das Arrangement war überraschend schön. – ich behal-
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te mir noch einige weitere Worte über die Kehrseite des festessens 
vor.“

Allgemeine theaterzeitung 41 (17.  2.  1846) 163
‚Wiener tagsblatt. pischek-feier. Geschildert von WiEst.‘
eingehender bericht über die feier, welche am 14. februar stattgefunden 
habe. 

bei lage zu den sonntagsblätter n 8 (22.  2.  1846) 191 – 192; 12 
(22.  3.  1846) 277
‚Lokalzeitung. (Zu ehren des sängers pischek)‘
(191) „veranstalten seine Landsleute ein festessen beim ‚goldenen 
Lamm‘ in der Leopoldstadt. Dem sänger wurde ein silberner pokal 
und in sammt gebundene slavische Lieder als erinnerungszeichen 
von seinen freunden übergeben; in jedem sind nach dem berichte der 
Theaterzeitung die Worte eingravirt: ,Dem sänger pischek, geboren 
zu Mscheno 1814. stirbt nie,‘ eingraviert. Also ein ‚ewiger böhme‘.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 18 (3.  5.  1846) 431
‚notizen. (pischek’s statuette)‘
(431) „von dem durch seine schönen reliefs in elfenbein rühmlich 
bekannten plastiker schrödl, zeichnet sich durch frappante Aehn-
lichkeit und Lebendigkeit der Auffassung, sowie durch den mäßigen 
preis aus. exemplare in Gips sind in dem novitätensalon der 
theyer’schen handlung (Kärnthnerstraße nr. 905, 2. stock) aus-
gestellt.“

oester reichische blätter 70 (12.  6.  1846) 552
‚personalnachrichten. Auszeichnungen und belohnungen. b) Von 
Vereinen und privaten.‘
(552) „pischek, der gefeierte sänger, erhielt während seiner Anwe-
senheit in Wien drei silberne ehrenbecher.“

humorist  204 (26.  8.  1846) 824
‚Konversations-Lexikon des tages. theater-telegraph.‘
(1120) „pischek ist für das Queenstheater (bei Lumley) für nächste 
saison angestellt, man hofft auch auf  Jenny Lind. Lumley wird für 
ein neues orchester sorgen, und wo möglich ein noch besseres, als 
das frühere bestellen.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 17 (9.  2.  1847) 72
‚notizenblatt. (pischek)‘
(72) „soll beim König von Würtemberg um seine entlassung ange-
sucht haben. er will alljährlich 3 Monate in Wien, 3 in petersburg 
und 3 in London zubringen, die übrige Zeit aber seiner erholung 
widmen. Man glaubt jedoch nicht, daß seine entlassung angenom-
men werden wird.“

humorist  37 (12.  2.  1847) 146
‚theater-telegraph.‘
(146) „pischek ist nun wirklich um seine entlassung bei dem Köni-
ge von Würtemberg eingeschritten. erhält pischek seine entlas-
sung, so gedenkt er für die folge immer drei Monate in London, 
drei Monate in Wien (?), drei Monate in st. petersburg zuzubringen, 
und drei Monate der erholung zu widmen. hätte pischek vielleicht 
noch drei Monate – für die amerikanischen staaten? Diese einthei-
lung, um binnen einigen Jahren ein reicher Künstler zu werden – ist 
jedenfalls eine vortreffliche.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 105 (2.  9.  1847) 424
‚notizen. prag.‘
Quelle: (Bohemia.)
(416) „Am 26. v. M. nachmittags fand auf  der schützeninsel ein 
Diner zu ehren pischek’s statt. unter den theilnehmenden reprä-
sentierten palacky, presl, hanka, prof. Kaubek, Wocel, prof. sme-
tana (aus pilsen) ec. unsere heimische Gelehrtenwelt, die brüder 
skraup, strakaty, der compositeur heller, Jelen, Mayr, reichl, Dr. 
Ambros, Musikalienhändler hoffmann unsere Musik; auch an re-
präsentanten der prager Journalistik fehlte es nicht. Der toaste 
wurden viele und warme ausgebracht, die heiterkeit des festmah-
les blieb bis zum ende ungetrübt. Während der tafel – die im 
freien servirt war – spielte die Musikkapelle des löbl. 1. Artillerie-
regimentes; sie hatte sich der ehrenden Auszeichnung zu erfreuen, 
daß pischek fast nach jeder der vorgetragenen nummern das signal 
zum Applaus gab.“

oester reichische blätter 257 (27.  10.  1847) 1023 – 1024
‚personalnachtichten. Auszeichungen und belohnungen.‘
Quelle: (Prager Zeit. 135.)
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(1024) „Mehre Kunstfreunde und literarische notabilitäten in prag 
gaben dem scheidenden Landsmanne und Gesangskünstler pischek 
zu ehren ein festessen, bei welchem die vorzüglichsten repräsen-
tanten der Wissenschaft und Musik versammelt waren, als: palacky, 
presl, Kaubek, smettana, hanka, Dr. brauner, Jelen, skraup se. 
und jun. u. A. Während des festmahles spielte die bande des dort 
garnisonirenden ersten feldartillerie-regiments. Abends war bese-
da, die von Damen vorzüglich besucht war, und wo pischek mehre 
Gesangspiecen vortrug.“

Friedrich Wilhelm Pixis  (1785–1842)

Allgemeine theaterzeitung 174 (30.  8.  1832) 695; 183 (12.  9.   
1832) 752; 193 (26.  9.  1832) 770 – 771
‚neuigkeiten. Aus der Musikwelt.‘
(695) „Der Kompositeur f. W. pixis, aus prag, Mad. podhorsky, 
dieser Juwel der prager-oper, und Dem. elise barth, eine geschätz-
te Klavierspielerinn ebenfalls aus prag, werden in Kurzem in Wien 
ein Konzert veranstalten. Den Musikfreunden steht durch das Zu-
sammenwirken so trefflicher Künstler, ein wahrer Genuß bevor.“
s.  752: Mitteilung, dass das Konzert am 23. september im großen redouten-
saal stattfinden werde. s.  770  f.: Konzertkritik. Verfasser: f. A. kannE.

sammler 170 (24.  10.  1842) 706
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: D.
(706) „brieflicher Mittheilung zu folge ist zu prag am 20. okober 
Morgens der professor des prager conservatoriums friedrich pixis, 
mit tod abgegangen.“

Antonín Plachý  (1760–1826)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 60
‚bitte der redaktion.‘
Die redaktion ersucht um Material über eine reihe von vergessenen ton-
künstlern.
(60) „plachy. Anfangs des laufenden Jahrhunderts rector an der 
(Wallfahrts- und) pfarrkirche in Dub in Mähren, nächst Kremsier. 
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er war einer der tüchtigsten orgelspieler Mährens, und als compo-
siteur in der Kirchenmusik geehrt. Wir besitzen von ihm eine so-
pran-Arie mit orgelconcertant, für das fest petri und pauli, mit 
dem textanfang: ‚haec est dies, quam, petrus etc.‘“

Václav Plachý  (1785–1858)

Allgemeine Musikalische Zeitung 4 (13.  1.  1819) 31 – 32
‚Musikalischer Anzeiger. neue Musikalien, von verschiedenen Ver-
legern, welche bey s. A. steiner und comp. zu haben sind.‘
Angezeigt wird u. a. das Werk: 
(31) „(inländische Musikwerke.) plachy, W. « sonate (b.) p. 1 piano-
forte », oe. 6., 1 fl. 30 kr. W. W.“

Allgemeine Musikalische Zeitung 5 (16.  1.  1819) 40
‚Literarische Anzeigen. (. .).
Variation sur un théme favori de l’Opera ‹ Fidelio › pour le Pianoforte, 
dediées à Monsieur Louis van Beethoven par W  plaChy. Œuvre 5. A 
Vienne et pest au Magazin de J. riedl.‘ 
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 93 (20.  11.  1819) 752
‚Literarische Anzeige.
Rondeau (D-dur) pour le Pianoforte, comp. et dédié a Mad. A. Streicher 
née Stein par W  plaChy. Œuvre 2. à Vienne chez J. riedl. preis  
1 fl. 30 kr. W. W.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 2 (5.  1.  1820) 15 – 16
‚Musikalischer Anzeiger. neue Verlags-Musikalien, welche bey den 
Musikhändern s. A. steiner und comp. in Wien am Graben nr. 612 
erschienen und zu haben sind:‘
(16) „plachy, W., « der Abschied der troubadours, eine romance 
von blangini. Variationen concertirend für pianoforte und Violin », 
20. Werk, 1. fl. 30 kr. c. M. oder 3,- fl. W. W.“
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Allgemeine Musikalische Zeitung 6 (19.  1.  1820) 48
‚Literarische Anzeige.
Der Abschied der Troubadours, eine Romanze von Blangini. Variatio-
nen concertirend für Pianoforte und Violin, verfasst und dem Fräulein 
A. Steinmayer gewidmet von W  plaChy. 10. Werk. Wien, bey s. A. 
steiner und comp. preis 1 fl. 30 kr. c. M. oder 3,- fl. W. W.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 33 (15.  8.  1829) 131
‚Variations brillantes sur un motif  favori de M. Paganini, pour le Piano-
forte par W  plaChy. Œuvre 45. 48 kr. Vienne, chez Joseph czerny.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 34 (22.  8.  1829) 135
‚Variations pour le Pianoforte à 4 mains sur la Cavatine: Di tanti palpi-
ti, del Opéra (de l’opéra): ‹ Tancredi ›, par W  plaChy. Œuvre 1. 2me 

Édition. 1,- fl. Vienne, chez tobie haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition. es habe auch illegale nachdrucke gege-
ben.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (29.  8.  1829) 137 –  
138
‚Deux Airs de l’Opéra: ‹ Oberon ›, arrangés en Rondeaux pour le Pianofor-
te par W  plaChy. Œuvre 49. nr. 1 et 2 à 30 kr. Vienne, chez Joseph 
czerny.‘
beurteilung der stücke.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (29.  8.  1829) 137 –  
138
‚‹ Der Schütze › (ein österreichisches Volkslied). Variationen für das Pia-
noforte von WEnzEl plaChy. 13. Werk. – 40 kr. Wien, bei tobias has-
linger.‘
beurteilung der stücke.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 39 (16.  9.  1829) 155
‚‹ Norsk Vise ›. Variationen über ein dänisches Volkslied, für das Pianofor-
te von WEnzEl plaChy. 11. Werk. 45 kr. Wien, bey tobias haslin-
ger.‘
Kurze beurteilung des Werkes. 
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 38 (19.  9.  1829) 151 –  
152
‚‹ Der Abschied der Troubadours ›, eine Romanze von Blangini, Variatio-
nen concertirend für Pianoforte und Violin(e) von W  plaChy. 10. Werk. 
1 fl. 30 kr. Wien, bey tobias haslinger.‘
beurteilung des Musikstückes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 42 (17.  10.  1829) 167
‚Danse Cosaque favorite. Variations pour le Pianoforte par W  plaChy. 
Œuvre 12. – 40 kr. à Vienne, chez tobie haslinger.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (13.  2.  1830) 26
‚Deux petites Fantaisies en rondeaux sur des Airs favoris pour le Piano-
forte, par W  plaChy. Œuvre 4. – 45 kr. Vienne, chez tobie haslin-
ger.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (20.  2.  1830) 29
‚Variations sur l’air favori ‹ De quoi vous plaignez-vous etc.› pour le Pia-
noforte par W  plaChy. oeuvre 43. – 30 kr. Vienne, chez Jos. czer-
ny.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (20.  2.  1830) 29
‚Rondeau pour le Pianoforte par W  plaChy. oeuvre 2. – 45 kr. Vienne, 
chez tobie haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 35 (31.  8.  1837) 140
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Die ersten Uebungs-Stücke am Pianoforte mit 
Bezeichnung des Fingersatzes von WEnzEl plaChy. 79. Werk. 1., 2. und 
3. heft, jedes kostet 30 kr. c. M.‘

oester reichisches Morgenblatt 93 (3.  8.  1840) 372
‚Musik. (Von plachy)‘
(372) „ist herausgekommen: « Divertissement sur l’air favori: ‹ o 
beau pays ›, aus der oper: ‹ Les hugenots › von Mayerbeer, für pia-
noforte ».“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 6 (14.  1.  1841) 24
‚Musikalischer telegraph. bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, ist eben neu erschienen:‘
(24) „plachy, W., « 3 Morceaux de salon pour le piano 1, 2, 3 à kr. 
45 ».“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 106 (4.  9.  1841) 444
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 4. september‘
(44) „1785 wurde Wenzeslaus plachi, als clavierspieler und orga-
nisator wie componist vortheilhaft bekannt, zu Klapatowitz in 
Mähren geboren.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 103 (27.  8.  1842) 420; 104 
(30.  8.  1842) 424
‚Musikalischer telegraph.
bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hofmusikalienhändler ist neu 
erschienen:‘
(420) „Plachy W., « Délices des Opéras de G. Donizetti. petites 
fantasies faciles et brillantes pour le piano. » oe. 95 (. .).“
Angeführt werden nr. 5 – 12, sowie
(424) „« rondine sur l’air favori de L. ricci, chanté par Mme. Ta-
dolini, pour le piano. » oe. 96 (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 77 und 78 (27.  6. und 
29.  6.  1844) 312; 100 (20.  8.  1844) 398 – 399
‚Musikalischer telegraph. neue pianofortemusik im Verlage von 
pietro Mechetti qm. carlo in Wien.‘
(312) „Plachy, W., « Bonbonnière musicale. Mélodies favorites, tran-
scrites dans un style brillant. » op. 97. nro. 5. « capriccio sur un 
motif  favori de l’opéra ‹ La Fille du régiment › de Gaet. Donizetti. » 
Nro 6. « Romance de l’opéra ‹ Guido et Ginevra › de F. Hálevy, va-
riée. » (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 60 und 61 (20.  5. und 
22.  5.  1845) 244 
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien erschienen bei pietro 
Mechetti qm. carlo in Wien, k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung.‘
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(244) „plachy, W. « Divertissement p. le piano s. des motifs de 
l’Opéra ‹ Dom Sébastien › de C. Donizetti. (bonbonnière musicale.) » 
oe. 97. nr. 8. (. .).“ 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 146 (6.  12.  1845) 588
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien aus dem Verlage von 
pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof-Kunst- und Musikalienhand-
lung in Wien.‘
(588) „plachy, W., « bonbonnière musicale. Melodies favorites tran-
scrites pour le piano. » oe. 97. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 72 (16.  6.  1846) 288; 107 
und 108 (5.  9. und 8.  9.  1846) 436
‚Musikalischer telegraph. neue Musikalien im Verlage von pietro 
Mechetti qm. carlo, k. k. hof-Kunst- und Musikalienhandlung in 
Wien.‘
(436) „plachy, W. , « Mélodrama. Suite de Morceaux pour le Piano 
à l’usage de la Jeunesse. » oeuv. 100. “

Wiener Allgemeine Musikzeitung 92 (3.  8.  1847) 372
‚notizen.‘
(372) „Wenzel plachy, der verdienstvolle claviertonsetzer für die 
Jugend schreibt gegenwärtig etuden für pianoforte, d. h. kurze 
Übungen in leichtem style, in der Absicht: den schülern alle ton-
arten auf  eine faßliche und angenehme Art stufenweise vorzufüh-
ren, um ihnen den schreck vor den stark gefärbten etuden zu er-
sparen.“

Gotthard Pokorný  (1733–1802)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 138 (17.  11.  1842) 556
‚Geschichtliche rückblicke. 16. november‘
(556) „1733 wurde zu böhmisch-brod Gotthard pokorny geboren. 
er war ein tüchtiger orgel- und Violinspieler.“
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Johann Pokorny († 1847) (?)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 134 (9.  11.  1847) 540
‚notizen.‘
(540) „Am 28. v. M. starb hier der bruder des theaterdirektors 
herrn pokorny, herr Joh. pokorny, früher Kapellmeister zu preß-
burg, an einem längeren Lungenleiden.“

Amand Polster  (1800–1887)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 109 (11.  9.  1841) 456
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. september‘
(456) „1800 wurde zu eisgrub in Mähren Amand polster geboren. 
benedictiner zu Mölk ist er zugleich chordirector des stiftes, ein 
tüchtiger Musiker in jeder beziehung. Meister auf  der Violine und 
noch mehr als bassist entzückt er durch seine metallreine stimme 
verbunden mit seinem seelenvollen Ausdruck seine Zuhörer.“

František Pospíši l

Allgemeine Wiener Musikzeitung 102 (24.  8.  1844) 408
‚notizen. (franz pospischill)‘
(408) „unser Landsmann, (die Revista nennt ihn einen Wiener (?)) 
hat für die Accademia filarmonica in rom eine cantate geschrie-
ben, die am 13. v. M. daselbst produzirt und mit allgemeinem bei-
falle aufgenommen wurde; – er gab hievon ein exemplar an die 
Accademia di s. cecilia, und erhielt hiefür von derselben die silber-
ne ehrenmedaille. Die Dichtung obiger cantate ist von peter 
Obderžalek, und wurde in’s italienische übertragen von Marchese 
Dom. capranica.“

oester reichische blätter 62 (2.  11.  1844) 495 – 496
‚personal-nachrichten. 1844. iii. Quartal. 3. Diploms-Verleihun-
gen. b.) Ausländische.‘
(496) „pospischill, franz, Kompositeur aus böhmen, in rom, die 
silberne ehrenmedaille von der Accademia di s. cecilia zu rom.“
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Anton Edvard Pratté  (1799–1875)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 125 (14.  10.  1847) 495
‚notizen.‘
Quelle: (Bohemia.)
(495) „Aus hayda wird uns über ein Konzert berichtet, welches der 
schwedische Pedalharfen-Virtuos Herr Anton Pratté am 29. sep-
tember daselbst mit großem beifalle gab. Den ertrag bestimmte 
der Konzertgeber zum besten der Armen in hayda, welches seine 
Vaterstadt ist, da er daselbst bei einer Durchreise seines Vaters 
geboren wurde.“

Václav Praupner  (1745–1807)

intel l igenzblatt  zu den Annalen (oktober 1808) 157 – 165
‚nekrolog.‘
(164) „Am 2. Aprill 1807 starb zu prag herr Wenzel praupner, 
Musikdirektor und chorregent an der hauptkirche am thein im 62. 
Jahre. (. .). Mancher berühmte tonkünstler böhmens, einst Zögling 
dieses trefflichen Lehrers, verdankt seine bildung der Künstler 
(165) strenge des Verstorbenen. (. .). Durchgängig compositeurs im 
musikalischen fache; so wie es vorzüglich unsere übrigen geschick-
ten prager chorregenten: Kozeluch, an der Metropolitankirche; 
Maschek, bey st. niklas; Kucharz, am strahof; Kutschera, bei st. 
heinrich, und noch einige andere chorregenten der hauptstadt 
prag sind. Wahrlich, hier ist die Wiege der meisten, theils noch le-
benden, theils vor kurzem verstorbenen großen Musikcompositeurs 
im österreichischen Kaiserthum. ein Vanhal, ein pichler, die bey-
den Wranitzky, die Kozeluch und Maschek in Wien. ein Dussik, 
Gelinek, Krommer, Girowetz, Weber, Witassek, tomaschek, rösler, 
ryba, bayer, rumler, Lipawsky u. s. w. erhielten alle einen großen 
theil ihrer musikalischen bildung in prag, und verherrlichen durch 
ihre Werke den musikalischen ruhm böhmens.“

Johann Prochaska (1813–1879)

Allgemeine theaterzeitung 249 (16.  10.  1840) 1143 – 1144
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (prager Album.)‘
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(1141) „hoffmanns Musikalienverlag brachte uns in letzter Zeit (. .) 
« Lustlager-Galop » und « henrietten-Galop », beide von dem capell-
meister des infanterie-regiments Latour, hrn. prochaska, erschie-
nen.“

Giovanni Punto  (eigentl .  Johann Wenzel  st ich)  
(1746–1803)

intel l igenzblatt  7 zu den Annalen (März 1803) 59 – 60
‚V. nekrologie.‘
s.  60: nachricht, dass am 16. hornung 1803 in prag der berühmte Virtuose 
auf  dem Waldhorn, punto – sein wirklicher name sei stich gewesen – gestor-
ben sei. Auf  die Welt gekommen sei er 1748 (sic) auf  der thunischen herr-
schaft schuchitz im czaslauerkreise.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 21 (17.  2.  1842) 84
‚Musikalischer salon. Geschichtlicher rückblick. 16. februar‘
(84) „1803 starb zu prag der große Waldhornist Joh. Wenzel stich. 
seine Kunst setzte selbst beethoven in erstaunen, der ihm zu  Gefallen 
eine claviersonate mit horn schrieb. seine hofconcerte sind wohl in 
berücksichtigung der Zeit die dankbarsten, die je für dieses instru-
ment geschrieben worden sind. pseudonym: Giovanni  punto.“

Jan Nepomucene Pychowski  (1818–1900)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 126 (20.  10.  1846) 08
‚notizenblatt. (hr. pichowsky,)‘
(508) „einer der vorzüglicheren schüler des berühmten tonmeisters 
tomaschek in prag, ist nach Wien gekommen, um nunmehr sich 
hier zu stabilisiren. Daß hr. pichowsky ein tüchtiger Musiker im 
Allgemeinen, läßt sich wohl erwarten, da er aus einer so ausgezeich-
neten schule hervorgegangen und nach dem Zeugnisse seines be-
rühmten Lehrers einer seiner besten schüler gewesen, er ist aber 
auch ein vortrefflicher clavierspieler und sehr talentvoller compo-
nist. hr. pichowski hat sich selbst als Musiklehrer in prag bereits 
einen guten namen gemacht.“
beilage zu den sonntagsblätter n 43 (25.  10.  1846) 1025
‚Wiener bote. (herr pychowski,)‘
(1025) „einer der talentvollsten schüler Meister tomaschek’s, befin-
det sich in Wien, um bei geeignetem Anlasse seine Komposizionen, 
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die dem ernsten stile angehören, zur Anhörung zu bringen, und 
auch unterricht im Klavierspiele und Kontrapunkte zu erthei-
len.“

Johann Raab (1807–1888)

sammler 162 (10.  10.  1842) 673
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Quelle: (Prag.)
(673) „Der rühmlichst bekannte ständische tanzmeister, herr 
raab, der zuerst die ‚böhmische polka‘ in paris einführte, worauf  
sich dieser nationale tanz über ganz europa verbreitete, hat dem 
Vernehmen nach einen Gesellschaftstanz ersonnen, welcher sich der 
Quadrille nähert. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 7 (16.  1.  1843) 28
‚feuilleton. omnibus. (‚slowanka‘)‘
(28) „nennt sich ein neuer böhmischer nationaltanz, welchen der 
tanzmeister raab in prag für den heurigen carneval componir-
te.“

humorist  184 (15.  9.  1843) 744
‚Album. Musikalisches. (‚slowanka‘).‘
(744) „Wir haben auch hier die Musik der ‚slowanka‘ böhmens am 
1. d. M. durch das Lanner’sche orchester-personale zum ersten 
Male öffentlich vorgetragen, und unter stürmischem beifalle wie-
derholen hören. tanz und Musik sind von dem königl. ständ. Land-
schafts-tanzlehrer herrn Johann raab in prag. Wir finden in der 
Musik die klangvollen Melodien slavischer national-Lieder, deren 
weiche und einschmeichelnde töne das ohr angenehm berühren, 
und ungeachtet der abwechselnden tempi, die an Mazur, polka und 
reydowak erinnern, zu einem runden, nationellen Ganzen glücklich 
verbunden sind. (. .).“

humorist  162 (6.  7.  1844) 647
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Die ‚slowanka.‘)‘
Quelle: (Bohemia.)
(647) „Der tanzmeister raab soll auch für die ‚slowanka‘, diesen 
angeblichen böhmischen nationaltanz, proselythen in paris gewor-
ben haben.“
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Ratkowsky 

Wiener Allgemeine Musikzeitung 141 (24.  11.  1846) 574
‚Zeitung für Musikvereine und Liedertafeln.‘
(574) „hr. ratkowsky, der erste baritonist des troppauer theaters, 
ein Liebling des dortigen theaterpublikums, früher ein Mitglied des 
Wiener Männergesangvereines, hat nunmehr auch in troppau eine 
Liedertafel gegründet, welche sich schon mehrmals mit beifall pro-
duzirt und bereits zu einer Zahl von 25 sängern angewachsen ist, 
die sich immer noch vermehrt und zu den schönsten hoffnungen 
für die Zukunft berechtigen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 73 (19.  6.  1847) 296
‚notizenblatt. (hr. ratkowsky,)‘
(296) „Mitglied der oper in troppau und begründer des dortigen 
Männergesangvereines, den er nach den Directiven des hiesigen 
Gesangvereines, dessen Mitglied er früher gewesen, ins Leben rief, 
befindet sich seit einigen tagen in Wien, wird jedoch bald wieder 
nach troppau zurückkehren. hr. ratkowsky, ein gebildeter sänger 
mit sehr schönen stimm-Mitteln (er ist ein bariton) dürfte wohl 
bald bei einer größeren opernbühne eine seinen seltenen Vorzügen 
entsprechende stelle erhalten.“

Gottfr ied Rieger (1764–1855)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 21 (23.  5.  1839) 137 –  
138
‚Anzeige und beurtheilung neuer musikalischer Werke. 
Theoretisch-practische Anzeigung, die Generalbaß- und Harmonie-
Lehre in 6 Monathen gründlich und leicht zu erlernen, von gottFriEd 
riEgEr, capellen-Director, dann befugter Generalbaß- und harmo-
nie-Lehrer. brünn, 1839. eigenthum des Verfassers, und in dessen 
Wohnung, nonnengasse nr. 215 zu haben; so wie in commission bey 
seidel und comp.‘
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Ludwig (Ludvík) Ritter  von Rittersberg   
(z  Rittersberku) (1809–1858)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 13 (30.  3.  1837) 54 – 56
‚notizen.‘
(55) „hr. Ludwig ritter von rittersberg, sohn des bekannten, viel-
seitig strebsamen Literators, hat eine französische Dichtung: « Der 
paria », zu einem operntexte benützt und diesen in Musik gesetzt. 
(. .). Die production dieser oper im prager conservatorium war so 
trefflich, daß sie die vollste Anerkennung verdient.“

Jan Jozef  Rösler  (1771–1812)

intel l igenzblatt  zu den Annalen (April 1812) 91 – 95
‚iii. nekrolog.‘
(91) „Am 25ten Jäner d. J. starb Joseph rösler, Kapellmeister sr. 
Durchlaucht des fürsten Jos. v. Lobkowitz, in dem blühendsten 
Alter von 38 Jahren. er war einer der genialsten tonsetzer böh-
mens; das bewiesen, nebst mehrern andern musikalischen Kompo-
sitionen, insbesondere seine opern: « die schweizer familie », und 
« elisene ». (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 4 (24.  1.  1829) 13
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(13) „Am 21. Jän. 1812 starb Jos. rößler, fürstl. Lobkowitz’scher 
capellmeister zu prag.“

Allgemeine theaterzeitung 18 (21.  1.  1843) 75 – 76
‚feuilleton. oesterreichisch-historisches tagsblatt.‘
(75) „Am 21. Jänner 1812 starb in prag, Joseph rösler, capellmei-
ster beim fürsten Lobkowitz, und tondichter.“

Allgemeine theaterzeitung 24 (28.  1.  1843) 99
‚feuilleton. oesterreichisch-historisches tagsblatt.‘
(99) „Am 29. Jänner 1812 starb in prag Jos. rösler, fürstl. Lobko-
witzscher capellmeister und talentvoller compositeur. er wurde 
1774 (sic) zu prag geboren. Zu seinen tondichtungen gehören: « La 
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forza dell’amore, ossia teresa e claudio », eine oper, welche auch in 
deutscher uibersetzung erschienen, dann Quartetten, Lieder ec.“

Jan Nepomuk Josef  Rulík  (1744–1812)

Allgemeine theaterzeitung 129 (31.  5.  1842) 596
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 6. Juni‘
(596) „Am 6. Juni 1812 starb in prag Joh. nep. rulik, choralsänger 
und Violinspieler an der Metropolitankirche zu st. Veit. er wurde 
den 20. februar 1744, zu Zleb in böhmen, geboren. er hat viele 
musikalische compositionen und mehrere geschätzte schriften pa-
triotischer tendenz herausgegeben.“

Václav Apoll inarius Ružička  (1757–1823)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 108 (9.  9.  1841) 452
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 8. september‘
(452) „1758 wurde Wenzeslaus ruziczka zu Jarmeritz in Mähren 
geboren. in seinem 14. Jahre von seinem Vater nach Wien geschickt, 
um sich durch Musik sein brot zu verdienen, gewann er in der fol-
ge durch seine Musikkenntnisse und besonders als Generalbassist 
auf  der orgel auch den hofmusikgrafen, der ihn in die kaiserl. 
hofcapelle aufnahm, und woselbst er durch 40 Jahre mit ehren 
diente.“

oester reichische blätter 93 (5.  8.  1845) 728
‚Aus Zeitschriften. Artistische Zustände.‘
(728) „Der berühmte rakoczy-Marsch, die nationalmelodie der 
Ungarn, wurde von dem Böhmen Ružička komponirt, der als Re-
gens-chori in Weßprim auch die erste ungarische oper schrieb, 
« Béla futása ». So berichtete das Temeswarer Wochenblatt und diese 
notiz wurde bereits eine wahre Zeitungsente, da erklärt der « hon-
derü », daß er diesen Marsch lange bevor sich Ružička in Siebenbür-
gen niederließ, von einem alten einäugigen tordaer Zigeuner na-
mens csurcsuj spielen hörte. nachträglich aber brachte die « pan-
nonia » (68) die notiz, daß ‚rusitzka‘ ein ungar war, in bösing vor 
50 Jahren geboren. so behauptet ein schulkollege von ihm, ‚der sich 
auf  die familienverhältnisse ziemlich genau erinnert.‘“
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Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815)

Allgemeine Musikalische Zeitung 7 (13.  2.  1817) 53 – 55
‚notizen. Musikhandel und Musikverlag in prag.‘
Verfasser: *g**** *
(55) „ein « Lehrbuch der Musik » von ryba, in böhmischer sprache, 
ist seiner Vollendung nahe, und wird vorzüglich allen schullehrern 
in böhmen, Mähren und ungarn, von der slavischen Zunge, sehr 
willkommen seyn. « Zwölf  Lieder für Kinder », ebenfalls in böhmi-
scher sprache, mit begleitung des pianoforte, werden diesem Lehr-
buche folgen.“
Anmerkung: 1817 erscheint in prag bei K. V. enders von J. s. J. ryba das 
Werk: Počátečnj a wsseobecnj základowé ke wssemu Vměnj hudebnému. 
(SKČR)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (29.  10.  1842) 528
‚Geschichtliche rückblicke. 26. october‘
(528) „1765 wurde zu przesticz in böhmen Johann Jacob ryba 
geboren. Mit glühendem eifer erlernte er Violin und orgel; ward 
1788 rector der schule zu roczental (sic), als welcher er auch nach 
27jähriger berufserfüllung starb, eine reichhaltige bibliothek eige-
ner compositionen hinterlassend.“

sandmann († 1840) (?)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 16 (6.  2.  1841) 67
‚Musikalischer salon. (Warschau.)‘
Quelle: (O. W.)
(67) „sandmann, ein hier in Warschau lebender componist, von 
Geburt ein böhme, der seine erste bildung in prag erhalten hat, ist 
in den letzten tagen des verwichenen Jahres im 32. Jahre seines 
Alters gestorben. (. .).“
Zu den hinterlassenen Werken zählten
„einige Messen und eine symphonie obenan, die, obgleich mehr-
mahls in Warschau aufgeführt, bisher keinen Verleger fanden, wie 
denn nur einzelne Lieder und kleine clavierstücke von diesem ton-
setzer gedruckt erschienen sind.“
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Joseph Rudolph sawerthal  (1819–1893)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 35 und 36 (22.  3. und 
25.  3.  1845) 140 – 141
‚Aufruf  an talentvolle Musiker, mit besonderer rücksicht auf  die 
absolvirten Zöglinge des ständischen conservatoriums der Musik zu 
prag.‘
Verfasser: „JosEph saWErthal, Kapellmeister im k. k. 6. curassier-regimen-
te Graf  Wallmoden-Gimborn.“
Der professor der Literärgegenstände der höheren Abteilung am ständischen 
conservatorium der tonkunst in prag, hr. Johann Albert beutel, möchte 
guten Musikern durch seine beziehungen aus ihren meist armseligen, beengen-
den Verhältnissen heraushelfen, sie mögen sich bei ihm melden.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 44 und 45 (11.  4. und 
14.  4.  1846) 176 – 177; 46 (16.  4.  1846) 181 – 182, 53 (2.  5.  1846) 
209 – 210; 55 (7.  5.  1846) 217 – 218; 57 (12.  5.  1846) 225 – 226; 64 
(28.  5.  1846) 254 – 255; 65 und 66 (30.  5. und 2.  6.  1846) 259 – 260; 68 
(6.  6.  1846) 269 – 270; 102 (25.  8.  1846) 405 – 406
‚Über einige regimentskapellen in ungarn (und österreich). rei-
sebericht von Jos  saWErthal, Militär-Kapellmeister.‘
skizze.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 79 (2.  7.  1846) 315 – 316
‚correspondenzen. (Mehadia am 24. Juni 1846.)‘
(315) „Auf  Veranlassung sr. exc. des commandirenden hrn. Gene-
ralen freiherrn csorich von Monte creto befindet sich der Militär-
kapellmeister hr. sawerthal seit 14 tagen hier, um die Musik zu 
reorganisiren, und gab bereits ein Konzert im hierortigen saale, das 
von der elite der badesaison besucht war, besonders waren es Da-
men, die dasselbe mit ihrem freundlichen besuche beehrten, und 
mehrere derselben aus der haute-volée unterstützten den Veranstal-
ter bei seiner production auf  das freunlichste; unter andern spielte 
eine Dame Kullak’s « paraphrase über Lucrezia borgia » ganz su-
perb und der russische consul von orsawa sang eine elegie von Jos. 
(316) Genisotta, einem russischen componisten. sawerthal selbst 
blies auf  dem chromatischen Waldhorn drei piecen eigener compo-
sition und erfreute sich des lebhaftesten Beifalls. In der haute-volée 
finden sehr häufig musikalische Soiréen statt.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 125 (17.  10.  1846) 501 – 502; 
126 (20.  10.  1846) 505 – 506
‚Aufruf  an sämmtliche Kapellmeister der k. k. österr. Armee zur 
Gründung eines pensionsfondes. ein Wort zu seiner Zeit von Jos  
saWErthal.‘
(506) „Meine Adresse ist: Jos. rud. sawerthal, Kapellmeister im 
löbl. K. k. erzherzog Leopold 53. Linien-infanterieregiment zu 
temesvàr im banate.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 13 (30.  1.  1847) 53 – 54; 14 
und 15 (2.  2. und 4.  2.  1847) 58 – 59
‚Zu betreff  des pensionsvereins der Militär-Kapellmeister von Jos  
saWErthal.‘
bericht.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 28 (6.  3.  1847) 116
‚notizenblatt. (Der Militär-Kapellmeister J. r. sawerthal)‘
(116) „hat von dem commandanten seines regimentes hrn. ober-
sten J. Luberth von Auenthal wieder einen längeren urlaub erhal-
ten, damit er in Wien die Geschäfte in betreff  der einrichtung des 
pensions-institutes für Militär-Kapellmeister besorgen könne. hr. 
sawerthal ist dieser tage hier eingetroffen. es wollen daher alle 
briefe an ihn in betreff  dieser Angelegenheit hierher addressirt 
werden.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 48 (22.  4.  1847) 196
‚notizenblatt. (Kapellmeister sawerthal,)‘
(196) „dem musikalischen publikum bekannt als begründer des 
pensionsinstituts für die Kapellmeister der k. k. österreichischen 
Armee und ihrer Witwen ist dieser tage wieder von hier nach te-
mesvár seinem stationsplatze abgereist.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 95 (10.  8.  1847) 384
‚notizen.‘
(384) „hr. J. sawerthal, Kapellmeister im k. k. 53. erzherzog Leo-
pold Linien-infantrieregiment, hat ein singspiel: « Die Alpenhirtin », 
text von peter protics nach serbischen nationalmelodien compo-
nirt, welches in temeswar aufgeführt wurde und einen sehr glän-
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zenden succeß erlangte. Als man es auf  allgemeines Verlangen zum 
zweitenmale und zwar zu des componisten benefiz gab, wollte der 
beifallssturm des zum brechen vollen hauses nicht früher enden, 
bis hr. sawerthal auf  die bühne trat, wo sodann von der entgegen-
gesetzten seite ein junger edelmann erschien, und ihm mit feierli-
chen Worten in des dortigen illirischen publikums namen auf  einer 
kostbaren silbernen blumentasse einen prächtigen mit edelsteinen 
besetzten, und einer serbischen innschrift versehenen silbernen 
Taktirstab überreichte. ‚Boh zivj!‘ erscholl aus jedem Munde. Die 
serbischen Zeitungen sind voll seines Lobes.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 110 (14.  9.  1847) 444
‚notizen. temeswar.‘
(444) „hr. Kapellmeister J. sawerthal geht mit seinem regimente 
nach fiume. Das publikum bedauert seinen Abgang allgemein und 
Alles giebt ihm die freundschaftlichsten beweise, wie lieb man ihn 
hat. er kann mit der Überzeugung scheiden, daß sein Andenken 
hier lange nicht erlöschen wird.“

Jakub schel ler  (1751–1803)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 59 (18.  5.  1841) 248
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 16. Mai‘
(248) „1758 (sic) wurde zu schettal bei rackonitz in böhmen der 
Violinvirtuose Jacob scheller geboren.“

Martin schlesinger (1751–1818)

Allgemeine Musikalische Zeitung 35 (29.  8.  1818) 320 – 321
‚nekrolog.‘
(320) „Am 12. August l. J. raffte uns ein nervenfieber den verdienst-
vollen excell. Gräflich erdödyschen Kammervirtuosen, hrn. Mar-
tin schlesinger, hinweg. (. .).“
Der Verblichene war 1751 zu Wildenschwert im chrudimer Kreise böhmens 
geboren worden.
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Florian schmidt (1803–1872)

Archiv für Geschichte 13 (30.  1.  1828) 65 – 67
‚Kunstnachrichten aus reichenberg. Von C  J  CzoErnig.‘
berichtet wird über die Gründung eines musikalischen Vereines unter der Lei-
tung der Musiklehrer florian schmidt und Joseph proksch.

Julius schulhoff  (1825–1899)

Wiener Zeitschrift  130 (1.  7.  1842) 1039
‚notizenblatt. ein neuer pianist in prag.‘
(1039) „Der würdige prager Mentor des pianofortes tomaschek hat 
schon wieder einen trefflichen schüler geliefert. hr. Julius schulhof  
weihte die ersten blüthen seines Kunststudiums der Wohlthätig-
keit, indem er in dem concerte für die blindenanstalt mit zwey 
concertsätzen von chopin und einer romanze und etude von thal-
berg debutirte. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 120 (7.  10.  1847) 482 – 483
‚beurtheilung neu erschienener Kompositionen. (. .).
2. Mazurkas pour le Piano dediées à M. S. Richault par J  sChulhoFF. 
op. 9. Mayence, Anvers et bruxelles chez les fils de b. schott.
3. Nocturne pour le Piano, dediée à Mme Hermance Mercier, par J  sChul
hoFF. op. 11. Mayence, Anvers et bruxelles chez les fils de b. 
schott.‘
beurteilung der Kompositionen.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 123 (14.  10.  1847) 494
‚beurtheilung neu erschienener Kompositionen. (. .).
Le Tournoi. Grande Étude composée et dediée à Ch. Alkan par J  
sChulhoFF. opus 12. Mayence chez les fils de b. schott.‘
beurteilung der Komposition.

simon sechter (1788–1867)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 1 (2.  1.  1841) 2
‚ein Wink für chorregenten. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 12 (28.  1.  1841) 46
‚ein paar Worte über deutsche Musik. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 15 (4.  2.  1841) 57
‚Musik vom religiösen standpuncte aus betrachtet. Von siMon sECh
tEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 20 (16.  2.  1841) 82
‚Über das orgelspiel bei den Kirchengesängen. Von siMon sECh
tEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (23.  2.  1841) 94
‚An die Musik-Dilettanen. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1841) 129 – 130
‚Über die composition katholischer Kirchenlieder für das Volk. Von 
siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 39 (1.  4.  1841) 162
‚Über den Vortrag der fugen. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 42 (8.  4.  1841) 174
‚Über den Geschmack. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 52 (1.  5.  1841) 216; 56 
(11.  5.  1841) 232; 60 (20.  5.  1841) 252; 63 (27.  5.  1841) 264; 66 
(3.  6.  1841) 275; 67 (5.  6.  1841) 279; 90 (29.  7.  1841) 380; 92 (3.  8.  1841) 
387; 93 (5.  8.  1841) 391; 100 (26.  8.  1841) 427 – 428; 108 (9.  9.  1841) 
451; 118 (2.  10.  1841) 495; 125 (19.  10.  1841) 524; 126 (21.  10.  1841) 
527; 25 und 26 (28.  2. und 2.  3.  1843) 105; 40 (4.  4.  1843) 168; 14 
(1.  2.  1845) 56; 37 (27.  3.  1845) 147 – 148; 41 (5.  4.  1845) 164; 90 
(29.  7.  1845) 360 
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‚Musikalischer salon. Aphorismen. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.
s.  216 /1841/: „i. Über Mangel an Vertrauen beim unterricht.“ s.  232 
/1841/: „ii. Vom unvergänglichen in der Musik.“ „iii. Über die 
Verachtung der compositionsregeln.“ s.  252 /1841/: „iV. Verschiede-
ne Zwecke des Musiklernens.“ s.  264 /1841/: „V. Kammermusik.“ 
s.  275/1841/: „Vi. besonnenheit in der Musik.“ „Vii. „seelenvolle 
stimmen.“ s.  279 /1841/: „Viii. Die stille Musik.“ s.  380 /1841/: „iX. 
Voreiliges urtheil.“ s.  387 /1841/: „X. Zweierlei rüstungen.“ s.  391 
/1841/: „Xi. An die unzeitigen bravourspieler.“ s.  420 /1841/: „Xii. 
Die stiefschwestern.“ s.  427  f. /1841/: „Xiii. Die richtige Mitte.“ s.  451 
/1841/: „XiV. Über musikalische Lehrbücher.“ s.  495 /1841/: „XV. 
Über einfache compositionen.“ s.  524 /1841/: „XVi. Grundcharacter 
eines componisten.“ s.  527 /1841/: „XVii. Durchkreuzung der re-
geln.“ „XViii. Übergang vom negativen zum positiven.“ s.  168 
/1843/: „Über den Grund.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1841) 434 – 435
‚Musikalischer salon. einiges über tonverhältnisse. Von siMon sECh
tEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 122 (12.  10.  1841) 512
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. october‘
(512) „1788 wurde zu friedberg in böhmen simon sechter, k. k. 
hoforganist, geboren. Von dem dortigen chorregenten J. Marandt 
in den Anfangsgründen der Musik unterrichtet, begab er sich 1804 
nach Wien mit dem festen entschluß, sich ganz der tonkunst zu 
widmen. L. Kozeluch und hartmann ertheilten ihm hier einigen 
unterricht im clavierspiele, bis er nach sieben Jahren Musikmeister 
in dem k. k. blindeninstitute ward. Durch die empfehlung des 
Kunstverständigen Abbé M. Stadler wurde er 1824 in die k. k. hof-
capelle aufgenommen, unterrichtete seit dieser Zeit polihymens 
Kunstjünger. nur der kleinste theil seiner ungemein zahlreichen 
compositionen ist im Druck erschienen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 148 (11.  12.  1841) 619; 155 
(28.  12.  1841) 647
‚Musikalischer salon. sendschreiben an den redacteur.‘
Verfasser: siMon sEChtEr

Musiktheoretische reflexionen.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (30.  8.  1842) 424
‚Musikalischer telegraph.
bei pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hofmusikalienhändler ist neu 
erschienen: 
(424) „sechter, s., « Zweite kleine Landmesse für 2 singstimmen mit 
begleitung der orgel. » 64. Werk 1 fl. 30 kr. – « Der hirt am felsen, 
Gedicht von G. seidl für Gesang und pianoforte », 65. Werk, 30 kr. 
(. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 151 (17.  12.  1842) 605
‚etwas über die form der Musikstücke.‘
Verfasser: siMon sEChtEr

Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 9 (21.  1.  1843) 40
‚revue im stich erschienener Musikalien. bei pietro Mechetti qm. 
carlo ist erschienen. Te Deum und Graduale für eine Singstimme oder 
Unisono für Chor und Begleitung der Orgel von siMon sEChtEr, k. k. 
erstem hoforganisten und ritter des herzoglich Luccaischen Ver-
dienstordens. 66. Werk.‘
Verfasser: kr 
beurteilung der Komposition.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 106 (5.  9.  1843) 447
‚Literatur.
Abhandlung von der Fuge, nach den Grundsätzen und Beispielen der be-
sten in- und ausländischen Meister entworfen von FriEdr  Wilh  Mar
purg. neu bearbeitet, mit erläuternden Anmerkungen und beispie-
len vermehrt von s  sEChtEr, erstem organisten der k. k. hofcapel-
le in Wien. Wien bei Ant. Diabelli und comp.‘
rezension.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 6 (13.  1.  1844) 21
‚ueber ausgeschriebene orgelstimmen von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 6 (13.  1.  1844) 24
‚notizen. (hr. simon sechter)‘
(24) „hat einen psalm (LXXiX) für Männerchor componirt, und 
ihn dem hiesigen Männer-Gesangverein gewidmet. Derselbe wird 
demnach bald zur Aufführung kommen.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 99 (19.  8.  1845) 396; 100 
(21.  8.  1845) 400; 58 (14.  5.  1846) 232; 42 (8.  4.  1847) 172; 65 u. 66 
(1.  6.  1847) 268
‚Musikalischer salon. Aphorisme. Von siMon sEChtEr.‘
Musiktheoretische reflexionen

Wiener Allgemeine Musikzeitung 153 und 154 (23.  12. und 
25.  12.  1845) 616
‚revue im stich erschienener Musikalien.
79. Psalm in Musik gesetzt für vierstimmigen Männerchor von siMon 
sEChtEr, k. k. hoforganist. erstes heft des Liederbuches des Wie-
ner Männergesangvereines. Wien bei f. Glöggl.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 55 (7.  5.  1846) 218; 57 
(12.  5.  1846) 228
‚Litteris et Artibus. sonnett bei Gelegenheit der von sr. k. k. Majestät 
dem herrn simon sechter (. .) verliehenen großen goldenen Medail-
le für Künste und Wissenschaften.‘
Verfasser: J  J  hannusCh
Gelegenheitsgedicht. s.  228: Mitteilung, dass simon sechter und emil titl vom 
Dommusikverein und Mozarteum in salzburg zu ehrenmitgliedern ernannt 
worden seien.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 71 (13.  6.  1846) 284
‚Musikalischer telegraph. Gesangsquartette und chöre für Männer-
gesang-Vereine sind im Verlage der Kunst- und Musikalienhandlung 
des f. Glöggl in Wien erschienen:‘
(284) „(. .). sechter, s. « 79. psalm für 4 Männerstimmen. partitur 
und stimmen. » (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 131 (31.  10.  1846) 525 – 526; 
132 (3.  11.  1846) 529 – 530; 133 (5.  11.  1846) 536
‘Local-revue. Kirchenmusik. 
Missa solemnis in C-dur von siMon sEChtEr. Aufgeführt am 18. 
oktober in der k. k. hofburgkapelle.‘ 
Verfasser: philokalEs
umfangreiche besprechung der Aufführung.
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Josef  seeger (1716–1782)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 48 (22.  4.  1841) 200
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 22. April‘
(200) „1782 starb der berühmte organist am Dome und an der 
Klosterkirche der Kreuzherren zu prag, Joseph seeger, etwa 62 
Jahre alt. Von seinen schülern nennen wir J. A. Kozeluch, Misli-
weczek (benatorini), brixi, W. praupner, V. Maschek, J. D. (sic) 
Dussik, f. Duschek und J. Wittassek.“

Jan simonides (Montanus) (ca.  1535–1587)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 154 (24.  12.  1842) 620
‚notizen. Geschichtliche Augenblicke. 25. December.‘
(620) „1587 starb Johann simonides, Musikdirector zu Kuttenberg, 
einer der berühmtesten böhmischen Musiker des 16. Jahrhun-
derts.“

František Škroup (1801–1862)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  františek Škroup s. teil i des Bohemica-
bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Chmelenský, J. K., S.  77−79; → Gerle, W. A., S.  222  f.; → Klácel, F. M., 
s.  328); (→ Kap. „Zeitungen und Zeitschriften“, S.  984, 990.) Das berühmt 
gewordene Lied: Kde domov můj, wird 1841 in einem nebensatz erwähnt an-
lässlich des Gastspieles des sängers faucal, welcher das Lied: Die Geliebte, text 
von františek Matouš Klácel (1808 – 1882), Musik von Ludwig van beethoven, 
in Wildenschwert in böhmen zur Aufführung gebracht habe (Zitat teilband i, 
s.  328).

Wiener Zeitschrift  81 (6.  7.  1833) 666 – 668
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Juny 1833.‘
(667) „Zum Vortheile des hrn. Dams kam skraup’s oper: « udalrich 
und bozena », welche wegen der Krankheit des hrn. Drska lange 
geruht hatte, wieder auf  das repertoire, und der beneficant (udal-
rich) theilte mit Dlle. Lutzer (bozena) und hrn. podhorsky (boro-
win) den reichen beyfall des Abends.“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (12.  1.  1837) 6 – 7
‚notizen.‘
(6) „Die neue oper von skraup: « Die Geisterbraut », text von f. V. 
ernst nach Washington-irving, hat in prag nicht gefallen, und ist 
schon mit der ersten Aufführung wieder vom repertoire verschwun-
den.“

Allgemeine theaterzeitung 170 (25.  8.  1838) 757
‚neuigkeiten. prager Zustände. (fortsetzung.)‘
Verfasser: MarEngo

(757) „Der « Kranz der vaterländischen Lieder », redigirt vom capell-
meister skraup, bringt in seinem letzten hefte compositionen von 
Wocel, Karas und rosenkranz zu den Liedertexten von nowotny, 
Marek . (. .).“
Anmerkung: Die rede ist vom 4. band des Jahrbuches Wěnec ze zpěwů wla-
stenských, erschienen 1837 (1838?) in der erzbischöflichen Druckerei von Josef  
fetterle in prag. (ÖNB-Musiksammlung; SKČR)

sammler 192 (1.  12.  1840) 768
‚notizen. Welt-theater. (brünn.)‘
(768) „Die nationaloper scraup’s « Drátenyk » hat durch die echt 
nationelle und characteristische färbung der einfachen, lieblichen 
und gemüthlichen Musik sehr angesprochen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1843) 132
‚notizen. (prag.)‘
(132) „hr. fr. skraup hat einstweilen die orchester-Direction am 
dortigen conservatorium übernommen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). 
skraup, fr., « Mutterliebe, für eine singstimme mit begleitung des 
pianoforte. » op. 4. « Wanderlieder für eine singstimme mit beglei-
tung des pianoforte. » op. 5. « Der Wolkenhimmel, für eine singst. 
m. begl. d. pfte. » op. 18. 3 Lieder für eine singst. m. begl. d. pfte. 
op. 23. romanze: (« Du liebes bächlein, kennst wohl mein herz ») 
für eine singst. m. begl. d. pfte. (. .).“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 551
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in 
Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). 
skraup, fr., 4 böhmische Gesänge mit begl. des pianoforte, op. 26, 
1 – 4. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 12 (28.  1.  1847) 51 – 52
‚correspondenzen. Musikalisches aus prag. V. Abonnement-Kon-
zert für Kammermusik, am 15. Jänner 1847.‘
Verfasser: oBolus
Konzertkritik; zur Aufführung gekommen sei auch das Streichquartett in C-moll 
von f. skraup.

oester reichische blätter 138 (10.  6.  1847) 547 – 548
‚personalnachrichten. Auszeichnungen und belohnungen. a) inlän-
dische.‘
(548) „skraup, sen., Domkapellmeister zu prag, hat von sr. kaiserl. 
hoheit dem erzherzog stefan für die Widmung einer Messe eine 
sehr werthvolle busennadel bekommen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 109 (11.  9.  1847) 440
‚notizen. prag.‘
(440) „Kapellmeister skraup’s oper « udalrich und Božena », soll in 
der Wintersaison in böhmischer sprache zur Aufführung kom-
men.“

Wiener Zeitschrift  204 (12.  10.  1847) 815
‚feuilleton. provinz-Kaleidoskop. prag.‘
(815) „skraups oper: « Drahomira » naht der Vollendung.“

Jan Nepomuk Škroup (1811–1892)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  Jan nepomuk Škroup s. teil i des Bohemi-
ca-bandes (Literatur und Schrifttum), (→ Kap. „Nachrichten über Schriftstel-
ler“: → Pečirka, J., S.  435; → Svoboda, V. A., S.  608); (→ Kap. „Übersetzun-
gen“ / „ins tschechische übersetzte Werke“ / „Deutschsprachige Werke, stük-
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ke und Libretti“ : → Hopp, F. E., S.  773; → Saphir, M. G., S.  781). Gemeinsam 
mit der Aufführung von saphirs: Solo-Lustspiel, in tschechischer Übersetzung, 
sei im März 1845 auch ein Akt aus der oper: Die Schweden in Prag, von skraup 
d. J. in prag zur Aufführung gelangt.

humorist  12 (16.  1.  1840) 47 – 48
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(47) „Drei Gedichte von Vogl komponirt von J. skraup. Dieser 
Kompositeur hat uns schon recht angenehme spenden mitgetheilt, 
und seine Lieder zu böhmischen texten ertönen so wie des gefeier-
ten Methfessel Kompositionen in den Kehlen des Landvolkes. 
(. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 130 (31.  10.  1843) 551
‚Musikalischer telegraph. Verzeichniß von neu erschienenen Musi-
kalien zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- 
Kunst- und Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in 
Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). 
skraup, Joh., 2 Jägerlieder für 4stimmigen Männerchor. 5. Werk. 
- « Die letzte revue » für 1 singstimme mit begl. des pianoforte.,  
1. band, 2. band, 1. Lief. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 39 (30.  3.  1844) 156
‚Auszeichnung.‘
(156) „hr. Joh. n. skraup jun. wurde zum provisorischen Director 
der sophienakademie ernannt.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 12 (28.  1.  1845) 48
‚notizen. (in einem von dem prager sänger strakaty)‘
(48) „zusammengestellten Quodlibet, das er zu einem benefice im 
stöger’schen theater in prag aufführt, wird auch der erste Akt aus 
der böhmischen Originaloper « Die Schweden in Prag » von Pečjrka, 
Musik von J. n. skraup, gegeben werden.“

sammler 29 (20.  2.  1845) 114
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(114) „Der Kapellmeister Joh. nep. skraup hat eine neue vaterlän-
dische oper vollendet: «Die schweden vor prag. » Das Libretto (in 
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czechischer sprache) lieferte der Literat hr. peczirka. Kürzlich 
wurde der erste Akt dieses interessanten nationalwerkes im thea-
ter in der rosengasse, wo jetzt wieder die Vorstellungen in böhmi-
scher sprache stattfinden, bei der benefizvorstellung des sängers 
strakaty aufgeführt.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 46 (17.  4.  1845) 184
‚Auszeichnung.‘
(184) „hr. Joh. n. skraup, Musikdirector der sophienakademie in 
prag, ist zum Domkapellmeister an der Metropolitankirche zu st. 
Veit ernannt worden.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 11 (14.  3.  1847) 97
‚Aus der Gesellschaft. (fremde in Wien.)‘
(97) „(. .). Kapellmeister skraup aus prag (. .).“

Joseph Slavík  (1806–1833)

sammler 42 (8.  4.  1826) 168
‚notitzen. concert-Anzeige.‘
(168) „hr. J. A. slawik, Zögling des prager conservatoriums, wird 
die ehre haben, sonntags den 9. April im landständischen saale um 
die Mittagsstunde ein concert zu geben, worin er sich auf  der Vio-
line hören lassen wird. Mad. Grünbaum und fräulein salomon, 
dann hr. Anschütz werden in demselben mitwirken. billets zu 3,- fl. 
W. W. sind in der Kunst- und Musikhandlung der h. h. steiner und 
comp. zu bekommen.“

Allgemeine theaterzeitung 160 (10.  8.  1833) 641 – 642
‚slavik.‘
nachruf  auf  Joseph slavik, geb. zu Gienitz in böhmen im J. 1806, gestorben 
am 30. Mai 1833.
(641) „es dürfte unsern Lesern interessant seyn zu erfahren, daß in 
dem nächsten heft der, mit Geist und umsicht von hrn. pietznigg 
herausgegebenen « Mittheilungen aus Wien » eine gediegene, mit 
sachkenntniß abgefaßte biographie und beurtheilung slavik’s, von 
dessen freund und Kunstverwandten J. n. hofzinser, erscheinen 
wird.“
Anmerkung: ein beitrag über slavík ist in den Mittheilungen aus Wien nicht 
erschienen.
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Josef  Krist ián Smrčka  (1766–1793)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 51 (29.  4.  1841) 212
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 28. April‘
(212) „1793 starb zu London der 27jährige Violoncellvirtuose Jo-
seph chr. smrczka, der mit dem Violinisten tost 1788 ganz Deutsch-
land durch sein spiel entzückte und von weil. Kaiser Joseph zum 
k. k. Kammer-Violoncellisten ernannt wurde. sein Lehrer war der 
würdige Domcapellmeister Johann Kozeluch.“

Matěj  Sojka  (1740–1817)

Allgemeine theaterzeitung 100 (27.  4.  1842) 444
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 27. April.‘
(444) „Am 27. April 1733 (sic) wurde Matth. sogka, ausgezeichneter 
compositeur zu Willimow in böhmen geboren. er studirte unter J. 
s. bach und Jos. seger die composition, und Albrechtsberger er-
kannte seine Meisterschaft im orgelspiele. er starb 1820 (sic) in 
seinem Geburtsorte, woselbst er als Wirthschaftsbeamter lebte und 
in den freien stunden unentgeltlich unterricht in der tonkunst 
ertheilte. er hat 40 Messen, 100 offertorien, Graduale ec., im Gan-
zen gegen 300 compositionen geliefert.“

Joseph Nicolaus spoth (1773–1851)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 7 (15.  1.  1842) 25 – 26
‚Gallerie jetzt lebender, um die tonkunst verdienter schulmänner 
und chorregenten. Als beitrag zur vaterländischen Kunstgeschich-
te. Xii. Joseph nicolaus spoth.‘
Am 4. Dezember 1773 im Markt Zerhowitz in böhmen geboren wirke dieser 
nun als schullehrer und organist zu Groß-Mariataferl in niederösterreich. sein 
Wirken wird gewürdigt, seine Werke werden angeführt.
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Ivan Osipovič Šrámek  (1814[1815?]–1874)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 124 (16.  10.  1847) 500
‚notizen.‘
(500) „Kapellmeister schrameck in riga hat eine oper vollendet 
« die beiden testamente », text von rieckhoff, die dort bald zur 
Aufführung kommen soll.“

Johann Karl  stamitz (1702–1763)(?)

Allgemeine theaterzeitung 95 (21.  4.  1842) 423
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 21. April.‘
(423) „Am 21. April 1763 (sic) starb in Mannheim Johann Karl 
stamitz, tonkünstler und concertmeister daselbst. er wurde 1702 
(sic) zu Deutschbrod in böhmen geboren. er trug in seinem Wir-
kungskreise zur Verbesserung des Musikgeschmackes Vieles bei, 
und hatte sich, so wie sein sohn Karl, auch als compositeur be-
kannt gemacht.“
Anmerkung: Die Lebensdaten in der Literatur von Johann stamitz: 
(1717 – 1757).

Jan stefani  (1746–1829)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 12 (31.  3.  1829) 48
‚notizen.‘
(48) „in Warschau ist unlängst der rühmlichst bekannte componist 
und Musikdirector am hofe des Königs stanislaus August – stepha-
ni, 81 Jahre alt, mit tode abgegangen.“

Jan Štika (1779–1833)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 41 (9.  10.  1830) 162
‚Promenade auf  der Prager Bastey. tongemälde in einer introduction 
und rondo brillant, für das pianoforte componirt von Joh  stika. 
op. 46. preis 1,- fl. c. M. prag, im Kunstverlage von p. bohmann’s 
erben.‘
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Karel  Strakatý  (1804–1868)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 10 (9.  3.  1837) 38 – 40
‚notizen.‘
(40) „in prag wird man die geschätzte Mad. podhorsky wieder in 
einer böhmischen oper hören. es wird nämlich nächstens « die 
schweizerfamilie » zum besten des hrn. strakaty gegeben.“

Wiener Zeitschrift  139 (14.  7.  1845) 555; 140 (15.  7.  1845) 559; 
141 (17.  7.  1845) 563; 152 (18.  7.  1845) 567
‚feuilleton. Auswärtige correspondenz. Dialoge und entre’actes im 
ständischen theater zu prag.‘
(555) „Zum Vortheile des herrn Karl strakaty zum ersten Male: 
« Zamora », heroisch-romantische oper in 3 Akten, nebst einem Vor-
spiele in 1 Akte: « Die Verlobung », von Jos. heller. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 44 (13.  4.  1847) 179 – 180; 
46 (17.  4.  1847) 187
‚correnspondenzen. Aus prag.‘
Verfasser: oBolus

(187) „Das dritte Konzert des conservatoriums zum Vortheile der 
hausarmen, am 27. März im gräflich Waldstein’schen saale, brach-
te: (. .). 2. Drei böhmische Nationallieder « Hněw a zákaz », « Loučeňi » 
und « Piseň husitská » von Hrn. Strakaty mit Gemüthlichkeit und 
kräftiger stimme gesungen, und von hrn. Domkapellmeister 
skraup am piano begleitet. – hr. strakaty erhielt verdienten bei-
fall. (. .).“

Wenzel  studniczka

Wiener Allgemeine Musikzeitung 114 (23.  9.  1847) 459
‚correspondenzen. Aus böhmisch-Leipa. Konzert des hrn. Wenzel 
studniczka.‘
Verfasser: K.
(459) „unser geliebtes böhmerland ist so reich an musikalischen 
talenten, die theils als compositeurs, theils als Virtuosen und  theils 
als orchester-Dirigenten einen entschieden ruhmvollen ruf, selbst 
im Auslande, erlangten. Zu den vorzüglicheren talentbegabten 
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 Virtuosen unsers Vaterlandes zählen wir hrn. studniczka, der am 
12. september im saale ‚zum rothen Löwen‘ ein Konzert zum be-
sten der hiesigen Wohlthätigkeits-Anstalten veranstaltete, das sich 
eines recht zahlreichen besuches erfreute. (. .).“
berichtet wird über das programm.

František Suchánek  (1808–1873)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 30 (25.  7.  1829) 118
‚15 Tänze für das Pianoforte von Franz suChanEk. – 40 gr. Dresden, 
in allen Musikalien-handlungen.‘
beurteilung der stücke.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 43 (27.  10.  1831) 170 –  
171
‚Grande Sonate pour le Pianoforte composée par FranC  suChanECk. pr. 
16 gr. Leipzig, chez breitkopf  et härtel.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

J.  swoboda

Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(440) „bei Johann hoffmann in prag sind neu erschienen: (. .). 
swoboda, J., « böhmische nationaltänze für das pianoforte. » (. .).“

Johann Taborsky († 1840)

humorist  188 (18.  9.  1840) 759
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Der Violinvirtuose taborsky,)‘
(759) „Zögling des prager conservatoriums, solospieler am pesther 
deutschen theater, ist samstag den 12. dieses nach längerem Lun-
genleiden, an der Auszehrung gestorben.“
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Ignác Tedesco  (1817–1882)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 16 (20.  4.  1837) 62 – 64
‚notizen.‘
(62) „Der prager claviervirtuose, hr. ignaz tedesco, hat eine große 
Kunstreise unternommen, und sein erstes concert im Gewandt-
haussaale in Leipzig gegeben. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 31 (13.  3.  1847) 128
‚notizenblatt. (hr. ignaz tedesco)‘
Verfasser: L.-
(128) „hat zum besten des Kinderhospitals zu st. Lazarus in seiner 
Vaterstadt prag im platteissaale bei überfülltem Locale gespielt. 
Der beifall war stürmisch, besonders beifällig wurde das variirte 
vaterländische Lied: « Sedlak, Sedlak! » aufgenommen, welches auch 
zweimal wiederholt werden mußte.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 37 (27.  3.  1847) 152
‚notizenblatt. (Der pianovirtuose tedesco)‘
(152) „ist von seiner Vaterstadt prag, in welcher er, wie bereits 
berichtet, mit so brillantem erfolge Konzerte gegeben, wieder nach 
Wien zurückgekehrt.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 82 (10.  7.  1847) 330 – 331
‚correspondenzen. Konzert des pianisten hrn. ig. tedesco am 3. 
Juli im nationaltheater zu pesth.‘
Verfasser: r  v  adlErstEin
Ausführliche Kritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 89 (27.  7.  1847) 358 – 359; 
91 (31.  7.  1847) 366 – 367
‚correspondenzen. frescobilder aus pesth nr. XViii.
(tedesco’s zweites und drittes Konzert. – Dessen concert fantasti-
que. – Die ungarische oper. – hr. satorfi, tenorist als Gast. – Die 
eröffnung des deutschen noththeaters.) (Den 20. Juli 1847).‘
Verfasser: r  v  adlErstEin
s.  358  f.: Ausführliche Konzertkritik.
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 97 (14.  8.  1847) 392
‚notizen.‘
(391) „ignaz tedesco, welcher auch im ofner sommertheater mit 
dem glänzendsten erfolge spielte, kommt dieser tage nach Wien, 
und wird am 24. october sein erstes Konzert im Musikvereinssaale 
geben. im november reist sodann tedesco nach Moskau, wo er für 
mehrere Jahre zu bleiben gedenkt.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 128 (26.  10.  1847) 513 – 514; 
129 (28.  10.  1847) 519 – 520
‚Konzert des herrn tedesco.‘
(513) „sonntag den 24. d. M. wurde die heurige Konzertsaison im 
saale der Gesellschaft der Musikfreunde eröffnet, wo hr. ignaz 
tedesco um die Mittagsstunde sich zum ersten Male vor dem pu-
blikum Wiens öffentlich produzirte. (. .).“
es folgt eine ausführliche Konzertkritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 134 (9.  11.  1847) 537 – 538
‚theater und Konzerte in Wien. Konzert des herrn ignaz tedes-
co.‘
Konzertkritik. Das Konzert fand am 6. d. M. im Musikvereinssaal statt.

Allgemeine theaterzeitung 300 (16.  12.  1847) 1199
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
Verfasser:  hl  
Ankündigung des dritten Konzertes von ignaz tedesco.

Allgemeine theaterzeitung 300 (16.  12.  1847) 1200
‚correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinzstädten. 
(Aus brünn am 8. December.)‘
tedesco habe zwei Konzerte gegeben, über die berichtet wird.

Allgemeine theaterzeitung 310 (28.  12.  1847) 1240
‚correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinzstädten. 
(Aus olmütz, den 22. December. ignaz tedesco.)‘
Verfasser: M. f. 
bericht über dessen Gastauftritt. 
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Josef  Aloys Tichatschek (1807–1886) 

Allgemeine Wiener Musikzeitung 83 (13.  7.  1841) 348
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. Juli‘
(348) „1807 wurde zu Weckelsdorf  in böhmen Joseph Alois ticha-
tschek, k. sächsischer hofopern- und Kammersänger zu Dresden 
geboren. Gleichzeitig mit staudigl, cl. heinefetter und sophie Löwe 
studirte er bei dem italienischen Gesanglehrer cicimara die höhere 
singkunst und begann zu Grätz 1834 als solosänger seine theatra-
lische Laufbahn.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (22.  2.  1844) 92
‚notizen. (tichatscheck),‘
(92) „der jetzt für seine Lebenszeit bei der Dresdner hofbühne 
engagirt ist, wird in hamburg gastiren und dabei sechsmal den 
rienzi singen.“

Anton Emil  [Anton Franz seraphim] Tit l  (1809–1882)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  Anton emil titl s. teil i des Bohemica-
bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Boczek, A., S.  23; → Frankl, L. A., S.  156, 158, 160; → Hirsch, R., S.  263; 
→ Kapper, S., S.  321; → Mirani, J. H., S.  408, 410, 418; → Ritter v. Rittersberg, 
L., s.  465; → Zedlitz, J. Ch., S.  668, 678, 679;) (→ Kap. „Böhmische Stoffe“ / 
„Dramen – Libretti – Choreographien“: → Told, Fr. X., S.  816, 817).

sammler 34 (19.  3.  1839) 136
‚notizen. für Liederfreunde.‘
(136) „so eben ist bey Anton Diabelli eine neue composition der 
Göthe’schen ballade: « der fischer » für eine stimme mit pianoforte-
begleitung von A. emil titl erschienen (. .).“
Der tonsetzer lebe gegenwärtig in prag; seine dort aufgeführten Werke seien 
erfolgreich.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 7 (13.  2.  1840) 28
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(28) „unser geachteter componist emil titl ist von künftigen 
ostern (sic) als capellmeister für das Josephstädter theater enga-
girt.“
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sammler 31 (24.  2.  1840) 124
‚notizen. Welt-theater. (Wien.)‘
Der rühmlichst bekannte Komponist A. emil titl aus prag verlasse Wien nun 
wieder; eine Gesellschaft von Liederfreunden habe in ihrer Soirée am 19. d. M. 
ihn mit einem von Adolph Müller nach einem Gedicht von Levitschnigg kom-
poniertem Männerquartett begrüßt. es folgt der Wortlaut des Gedichtes: Gruß 
an A. Emil Titl.

oester reichisches Morgenblatt 94 (5.  8.  1840) 376
‚Musik. (hr. emil titl),‘
(376) „der geistvolle compositeur der « heerschau » und vieler vor-
trefflicher Lieder, hat ein neues Lied: « hornklang » von Ludwig 
August frankl vollendet, das durch tiefe und originalität sich 
auszeichnen soll. Möge es bald erscheinen.“

oester reichisches Morgenblatt 94 (5.  8.  1840) 376
‚feuilleton. Musikalischer-Anzeiger.
Brunnengeplätscher. Gedicht von J  n  vogl, in Musik gesetzt von 
EMil titl. op. 34.‘
Verfasser: J. L.
beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikkalischer Anzeiger 46 (12.  11.  1840) 
181 – 182
‚Anzeige und beurtheilung neuer musikalischer Werke.
titl, a  EMil: Der Nixe Sohn; von a  l  BozECk, 7. Werk; – Stimme 
aus dem Innern. Lied für eine singstimme mit pianoforte-beglei-
tung. 8. Werk. Wien, bey tob. haslinger, preis à 30 kr. c. M.‘

Allgemeine Wiener Musikzeitung 2 (5.  1.  1841) 7 – 8
‚Musikalischer salon. K. k. priv. theater in der Josephstadt. 
Montag den 28. December: Die Zebrahaut, ein Genrebild in drei 
Aufzügen nach einer idee von BalzaC, von Johann hEinriCh Mira
ni. Musik von EMil titl.‘
Verfasser: MEyEr
besprechung der Aufführung.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 44 (13.  4.  1841) 184
‚Musikalischer salon. bunterlei. (Wien.)‘
Verfasser: d 
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(184) „capellmeister titl arbeitet an einer neuen romantischen 
oper, worin breiting die tenorparthie singt. Der theatersecretär J. 
Kupelwieser hat dazu ein sehr interessantes textbuch geliefert.“

oester reichisches Morgenblatt 45 (14.  4.  1841) 185
‚Hornklang. Aus der neuen bei brockhaus in Leipzig erschienenen 
sammlung von EMil titl in Musik gesetzt.‘
Verfasser: ludWig august Frankl
Wortlaut des Gedichtes.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 95 (10.  8.  1841) 399 – 400
‚Musikalischer salon. revue in stich erschienener Musikalien. 
Olga. romanze von MaJr, in Musik gesetzt für eine singstimme mit 
begleitung des pianoforte von EMil titl und Hornklang, Gedicht 
von l  a  Frankl, für eine singstimme mit pianoforte, horn- und 
Violoncell-begleitung von demselben.‘
Verfasser: WaldE
beurteilung der Kompositionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 143 (30.  11.  1841) 599
‚Musikalischer salon.
K. k. priv. theater in der Josephstadt.
sonntag den 27. november zum ersten Male: Zum Beispiele. Le-
bensbild mit Gesang und tanz in drei Abtheilungen vom Verfasser 
der ‹ schlimmen frauen ›. Musik von E  titl.‘
besprechung der Aufführung.
Anmerkung: beim Verfasser des Librettos zu: Die schlimmen Frauen im Serail, 
handelt es sich um heinrich proch (1809 – 1878). (ÖBL) 

oester reichisches Morgenblatt 36 (23.  3.  1842) 141
‚Vorgefühl. Lied von Joh  n  vogl. Melodie von a  EMil titl.‘
4-strophiges Gedicht mit noten.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 37 (26.  3.  1842) 152
‚correspondenz. notizen.‘
(152) „Die Gesänge aus told’s vielbeliebten (sic) « Zauberschleier » 
componirt von e. titl, sind nunmehr hier im stiche erschienen.“

sammler 81 (21.  5.  1842) 339
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
(339) „titl’s « Zigeunermusik », Lied für eine singstimme von Violin- 
und pianofortebegleitung, ist so eben bei A. Diabelli und comp. im 
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stich erschienen. Dieses tonstück gehört zu den interessantesten 
Liedererscheinungen unserer tage.“

oester reichisches Morgenblatt 66 (1.  6.  1842) 267
‚feuilleton. Musikalisches perspektiv. neueste erscheinung im inn-
ländischen Musik-Verlag. D. bei Joh. hoffmann in prag.
(267) „(. .). eine zweite novität dieser Musikhandlung bilden: « sechs 
Lieder » von A. emil titl. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 97 (13.  8.  1842) 396
‚notizen.‘
Verfasser: ath**s 
(396) „im Verlaufe dieser Woche erschienen bei haslinger 2 neue 
Lieder von e. titl (op. 30 und 31) (. .).“
nach texten von Zusner.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 118 (1.  10.  1842) 479
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
Der Pensionist und Antwort. Gedichte von zusnEr, in Musik gesetzt 
von EMil titl. op. 29 und 30. Wien, bei haslinger. Jedes à 30 kr. 
c. M.‘
Verfasser: ign  lEWinsky
beurteilung des Werkes.

oester reichisches Morgenblatt 120 (5.  10.  1842) 484
‚feuilleton. Musikalisches perspectiv.‘
Verfasser: hEinriCh auE

(484) „« Der pensionist » und « Antwort », neue Lieder-compositio-
nen von A. emil titl. (. .).“
beurteilung der Kompositionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 121 (8.  10.  1842) 492
‚Geschichtliche rückblicke. 5. october‘
(192) „1809 wurde in der burg pernstein in Mähren A. emil titl 
geboren. seine erste musikalische bildung erhielt er durch rieger 
in brünn, ward 1835 regiments-capellmeister bei dem k. k. infan-
trie-regiment Latour, 1840 capellmeister des Josephstädter thea-
ters zu Wien. er gehört dermalen zu den beliebtesten Liedercom-
ponisten der Kaiserstadt.“
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oester reichisches Morgenblatt 123 (12.  10.  1842) 498
‚feuilleton. Kirchenmusik.‘
Verfasser: rdM 
(498) „sonntag am 9. oktober wurde in der Minoritenkirche der 
Alservorstadt bei Gelegenheit des Konventfestes eine große Messe 
von emil titl exequirt. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 152 (20.  12.  1842) 612
‚notizen. Musikalischer telegraph.‘
(612) „Die solenne Messe in b-dur, welche emil titl zur feierlichen 
installation weil. sr. fürstl. Gnaden des ferdinand Grafen von cho-
tek, erzbischofs zu olmütz, schrieb, wird bei schott’s söhne in 
Mainz nächstens im stiche erscheinen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 9 (21.  1.  1843) 40
‚notizen.‘
(40) „told’s « Zauberschleier » mit Musik von titl gefällt im deut-
schen theater in pesth sehr, und füllte bei der 9. Aufführung das 
haus in allen theilen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (23.  2.  1843) 96
‚Miscellen. notizen. (told’s ‹ tochter der Wildniß › mit Musik von 
titl,)‘
(96) „diese förmliche Local-operette, hat in pesth durch die en-
sembles der Mädchen und die characteristische musikalische be-
handlung vielseitig angesprochen.“

Allgemeine theaterzeitung 53 (3.  3.  1843) 240
‚feuilleton. Musikalischer telegraf.‘
(240) „Der große Jubelfest-Marsch von A. emil titl, welcher bei der 
200sten Vorstellung des « Zauberschleiers » aufgeführt, (. .) ist so 
eben in dem Verlage des hrn. haslinger in Wien in einer äußerst 
gefälligen Ausstattung für das pianoforte erschienen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 32 (16.  3.  1843) 132
‚notizen. (Der Jubelfestmarsch von e. titl,)‘
(132) „welcher bei der 200sten Vorstellung des « Zauberschleiers » 
aufgeführt wurde, ist in der k. k. hof- Kunst- und Musikalienhand-
lung des hrn. haslinger in Wien erschienen. Die « Zauberschleier-
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Walzer » unter dem titel « Der vertanzte schlaf  » mit benützung 
einzelner Motive aus diesem stücke von binder, sind gleichfalls bei 
A. Diabelli et comp. in Wien im stich erschienen.“

sammler 53 (3.  4.  1843) 215
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(215) „Am 17. März wurde zum ersten Male, und ist bereits fünfmal 
gegeben worden: « Wastl, oder die böhmischen Amazonen », posse 
mit Gesang von told, Musik von A. e. titl. Wer seinen Augen eine 
Überraschung und eine Weide verschaffen will, der besuche die 
Vorstellung von « Wastl », und er wird mehr als ein Ach! ausrufen. 
Die Ausstattung dieser ‚böhmischen Amazonen‘ ist splendid, die 
tänze und Gruppirungen von dem fantasievollen balletmeister 
hrn. rainoldi geschmackvoll, neu und wohlgefällig, und das Arran-
gement des Ganzen von hrn. Just verdienstvoll. Die titl’sche Mu-
sik ist lieb, launig und nationell. Die Vorstellung geht gut zusam-
men.“

sammler 101 (26.  6.  1843) 407
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: D.
(407) „Auch titl’s die von uns bereits angekündigten Gesangsstük-
ke aus dem romantisch-komischen Gemälde: « Die Vermälung vor 
der trommel » sind, würdig ausgestattet, in der h. f. Müller’schen 
Kunsthandlung am Kohlmarkt erschienen, und wir halten es für 
unsere pflicht, das kunstsinnige publikum auf  diese höchst werth-
volle musikalische spende unsers genialen Meisters (. .) aufmerksam 
zu machen.“
Anmerkung: Gemeint ist Die Verlobung vor der Trommel. Vaudeville in 3 Akten. 
Frei nach dem Französischen von Friedrich Blum. Die Musik stammt von Adolf  
Müller und Anton emil titl. (ÖNB-Musiksammlung)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 85 (18.  7.  1843) 356
‚notizen. (Aus toldt’s ‹ Antheil des teufels ›)‘
(356) „Musik von titl, werden nächstens die wunderlieblichen ton-
piecen in der thätigen Musikhandlung Diabelli’s im stich erschei-
nen.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 104 (31.  8.  1843) 439 – 440
‚Musikalischer telegraph neu erschienener Musikalien, sämmtlich 
zu beziehen durch pietro Mechetti qm. carlo, k. k. hof- Kunst- und 
Musikalienhandlung, Michaelerplatz nr. 1153 in Wien.‘
(439) „bei Ant. Diabelli & comp. in Wien sind neu erschienen: « Der 
Antheil des teufels ». Komisches Gemälde von fr. X. told. Musik 
von A. emil titl. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 121 (10.  10.  1843) 510 –  
511
‚Localrevue. (K. K. priv. theater in der Josephstadt.)
samstag den 7. october 1843 zum ersten Male: Der Liebesbrunnen, 
romantisch-komisches Gemälde mit Gesang und tanz in drei Acten. 
frei nach dem fanzösischen operntexte von sCriBE, bearbeitet vom 
Verfasser der ‹ schlimmen frauen ›. Musik vom capellmeister a  
EMil titl.‘
Verfasser: groszathanasius

besprechung der Aufführung.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 144 (2.  12.  1843) 612
‚notizen. (titl’s Musik zum ‹ todtentanz ›)‘
(612) „hat die hiesige Musikhandlung Diabelli & comp. käuflich an 
sich gebracht, wornach sie alsobald im stich erscheinen wird.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 145 (5.  12.  1843) 613 – 615
‚A. emil titl. biographische skizze.‘
Die skizze umfasst ein Werkverzeichnis.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 2 (4.  1.  1844) 7
‚revue im stich erschienener Musikalien. 
a  EMil titl’s Musik zu dem komischen Gemählde: Der Antheil des 
Teufels. Wien bei Diabelli & comp.‘
Verfasser: ign  lEWinsky

beurteilung des Werkes.

humorist  17 (19.  1.  1844) 65 – 66
‚Das erste und letzte Kanonenkreuz. (Dem liederreichen Kompositeur 
titl gewidmet vom Verfasser.)
Verfasser: F  x  told
ballade.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 35 (21.  3.  1844) 140
‚notizen. (told’s ‹ Zauberschleier ›)‘
(140) „wurde am 2. d. M. in prag zum achtzigsten Male gege-
ben.“

sammler 61 (15.  4.  1844) 247
‚feilleton. Aus der Musikwelt.‘
(247) „hr. Kapellmeister titl, dieser geniale Kompositeur, hat ein 
neues, höchst gelungenes Lied: « brunnengeplätscher » geliefert, 
wozu hr. J. n. Vogl das Gedicht geschrieben.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 85 (16.  7.  1844) 340
‚notizen. (‹ brunnengeplätscher ›, Lied von A. e. titl)‘
(340) „für eine singstimme mit begleitung des pianoforte, hat so 
eben bei Ant. Diabelli & comp. die presse verlassen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 86 (18.  7.  1844) 344
‚Auszeichnung.‘
(344) „hr. A. e. titl, unser vielgeschätzter capellmeister am thea-
ter in der Josephstadt, ist in Anerkennung seiner Verdienste um die 
tonkunst, insbesondere um die Kirchenmusik, von dem Musikver-
eine der steiermark zum ehrenmitgliede ernannt worden.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 112 (17.  9.  1844) 448
‚notizen. (‹ Der todtentanz ›)‘
(448) „mit Musik von titl fiel am 7. d. M. im ofner-sommertheater 
total durch.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 33 (18.  3.  1845) 130 – 132
‚Local-revue. K. K. priv. theater in der Josephstadt.
freitag den 14. d. M. wurde zum Vortheile des Kapellmeisters A. 
emil titl zum ersten Male aufgeführt: Das Wolkenkind, romantisch-
komische oper in zwei Aufzügen; text vom Verfasser des ‹ Zauber-
schleiers ›. Dekorationen neu von JaChiMoviCz, das costume neu, die 
Maschinerie neu vom theatermeister MaiErhoFEr; Musik von a  E  
titl.‘
Verfasser: grossathanasius
Ausführliche theaterkritik.



Musik170

beilage zu den sonntagsblätter n 15 (13.  4.  1845) 358
‚Musikbericht. (ueber titl’s oper: ‹ Das Wolkenkind ›)‘
(358) „wird in einer Pesther Zeitung berichtet: ‚ueber das textbuch 
lassen sie mich schweigen. Die Musik ist hübsch, sehr hübsch, aber 
es ist noch lange keine oper. (. .). Die Musik würde sich ganz vor-
trefflich in einem Vaudeville oder in einer Lokalposse machen las-
sen‘ u. s. w.“

sammler 62 (19.  4.  1845) 247
‚Aus der Musikwelt.‘
(247) „titl’s « Zigeunermusik », ein besonders gelungenes und effekt-
reiches Lied dieses genialen Kompositeurs, welches unlängst in ei-
nem Konzerte den brillantesten erfolg erntete, ist in der thätigen 
Kunst- und Musikalienhandlung A. Diabelli und Komp. hier im 
stich erschienen.“

humorist  117 (16.  5.  1845) 467
‚Album. theater-salon. theater in der Josephstadt.‘
(467) „in titls melodiöser oper: « Das Wolkenkind » sang vorgestern 
frl. v. Grünwald die Azuriene. (. .).“

sonntagsblätter 21 (25.  5.  1845) 493 – 494
‚Josefstadt. Zum ersten Male: Der Holländermichl, dramatisches 
Volksmärchen in drei Akten von s. h. MosEnthal, Musik von herrn 
titl ‘
Verfasser: dr  WagnEr
besprechung der Aufführung.

oester reichische blätter 75 (24.  6.  1845) 592
‚personalnachrichten 1845. i. Quartal. 1. Auszeichnungen und be-
lohnungen. (. .). b) Von Korporationen und privaten.‘
(592) „titl emil, Kapellmeister, erhielt in folge der außerordentli-
chen theilnahme, welche seine oper « das Wolkenkind » im Josef-
städter theater fand, vom Direktor pokorny eine goldene Zylinder-
uhr zum Geschenke.“

il lustrirte theaterzeitung 256 (25.  10.  1845) 1026
‚feuilleton. Auszeichnung.‘
(1026) „Die vom capellmeister A. emil titl vor vierzehn Jahren 
geschriebene große Messe in b, nebst achtstimmigem Vocal-offer-
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torium wurde vor Kurzem von dem seit einem Jahre bestehenden 
und rühmlichst wirkenden Kirchenmusik-Vereine in der Josefstadt 
zur Aufführung gebracht, und erregte eine solche theilnahme bei 
den Vereinsmitgliedern und freunden der Kirchenmusik, daß sich 
der Verein bewogen fand, diesen vielseitig begabten compositeur 
zum ehrenmitglied zu ernennen.“

Wiener Zeitschrift  255 (23.  12.  1845) 1024
‚feuilleton. theatralisches.‘
(1024) „titl’s « Wolkenkind » wird auf  dem deutschen theater in 
pesth zur Aufführung vorbereitet.“

Allgemeine theaterzeitung 36 (11.  2.  1846) 144
‚feuilleton. Musikalischer telegraph.‘
Verfasser: s.
(144) „titl’s Musik zu Döblers « optischen nebelbildern » ist soeben 
in einer sehr geschmackvollen Ausgabe bei haslinger in Wien im 
clavierauszuge erschienen. (. .).“

sammler 25 (12.  2.  1846) 100
‚Musik.‘
(100) „A. emil titl’s Musik zu Döbler’s « optischen nebelbildern » 
ist eben so wie diese bekannt und als ein Komplex trefflich charak-
terisirender skizzen anerkannt. Diese Musik ist nun im Klavieraus-
zuge in der k. k. hof-Musikalienhandlung des hrn. haslinger er-
schienen und das Werk dem hrn. Döbler gewidmet. (. .).“

Wiener Zeitschrift  31 (12.  2.  1846) 124
‚feuilleton. Musik-foyer. titl’s ‹ Wolkenkind ›‘
(124) „ist auf  dem deutschen theater in pesth am 31. Januar zum 
benefice der sängerinn Kaiser zum ersten Male gegeben worden, 
hat aber nicht sehr angesprochen. (. .).“

Wiener Zuschauer 64 (22.  4.  1846) 510 – 511
‚Wiener theater. (theater an der Wien.)‘
Verfasser: W.
(510) „Am 20. d. M. zum ersten Male: « Das thal der Liebe ». ro-
mantisch-komisches Märchen mit Gesang in drei Aufzügen von c. 
haffner. Musik vom Kapellmeister A. e. titl. (. .).“
Die Aufführung wird besprochen.
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humorist  110 (8.  5.  1846) 448
‚Konversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(448) „ein neues Lieder-paar von unserm talentreichen emil titl 
ist so eben bei Mechetti im stich erschienen. Diese beiden roman-
zen heißen: « Lurlei », Gedicht von Johann Langer, und « Die nonne », 
Gedicht von Kapeller. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 68 (6.  6.  1846) 272
‚notizenblatt. (Die von Kapellmeister e. titl)‘
(272) „zu schuh’s Lichtbildern neucomponirte Musik wird näch-
stens von einer hiesigen Kunsthandlung durch den stich veröffent-
licht werden.“

oester reichische blätter 70 (12.  6.  1846) 552
‚personalnachrichten. Auszeichnungen und belohnungen. b) Von 
Vereinen und privaten.‘
(552) „titl, emil, Kapellmeister des Josefstädter theaters in Wien 
wurde ehrenmitglied des Musikvereins und Mozarteums in salz-
burg.“

sammler 102 und 103 (27.  6. und 29.  6.  1846) 412
‚stadt-bote.‘
(412) „hr. Kapellmeister titl hat seine oper « der Jungfrauentribut » 
beinahe vollendet; sie soll ganz abweichend von dessen frühern Gen-
re im großartigen style gehalten, und, wie sachkenner behaupten, 
ganz geeignet sein um bedeutendes eklat zu machen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 105 (1.  9.  1846) 422 – 423
‚Lokal-revue. K. k. priv. theater in der Josephstadt.
samstag den 29. August Das Rosenmädchen, Vaudeville in 3 Akten 
mit benützung eines französischen sujets von J  kupElWiEsEr, Mu-
sik von a  E  titl.‘
Verfasser: A. s.
besprechung der Aufführung.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 120 (6.  10.  1846) 484
‚notizenblatt. (Die Musik von emil titl)‘
(484) „zu Mirani’s neuem militärischen schaustücke, « tambour der 
Garde », das am vergangenen samstag den 3. d. M. im k. k. priv. 
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theater an der Wien zur Aufführung kam, vom publikum nicht sehr 
beifällig aufgenommen wurde, ist sehr charakteristisch und anspre-
chend. besonders interessant ist der Kriegerchor und die schlach-
tenmusik.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 122 (10.  10.  1846) 492
‚notizenblatt. (hr. Kapellmeister emil titl)‘
(492) „componirt gegenwärtig die Musik zu einem nach plümike 
bearbeiteten schauspiele, das im k. k. priv. theater in der Joseph-
stadt zur Aufführung kommen wird.“

Allgemeine theaterzeitung 266 (6.  11.  1846) 1065
‚feuilleton. Musikalisches.‘
Verfasser: sCh 
(1063) „« salomons tempelweihe », eine der herrlichsten compositio-
nen des capellmeisters titl (für einen Männerchor mit baß-solo), 
deutscher text von prechtler, ins Lateinische unter dem titel 
« consecratio templi salomonia » übertragen von dem hochw. hrn. 
prof. Dr. Leop. schlecht, wurde am letztvergangenen sonntage von 
dem Josephstädter Kirchenmusik-Vereine als einlage zu der geist-
vollen credo-Messe Mozarts zur Aufführung gebracht. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 141 (24.  11.  1846) 572
‚Lokal-revue. K. k. priv. theater in der Josephstadt.‘
(527) „freitag den 20. d. Mts.: « Der Zauberschleier ». Zauberspiel 
in drei Akten und einem Vorspiele; Musik von hrn. Kapellmeister 
e. titl; zum Vortheile des Dichters, des Kompositeurs und Deko-
rateurs. bei beleuchtung des äußeren schauplatzes.“

humorist  291 (5.  12.  1846) 1171
‚conversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(1171) „endlich hat sich titl doch auch zur Komposition einer 
großen heroischen oper entschlossen, der text dazu heißt « Der 
Zauberschleier ».“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 151 (17.  12.  1846) 620
‚notizenblatt. (Zwei neue Liedercompositionen von titl)‘
(620) „« ständchen » und « Glocke im thal », Gedichte von J. n. Vogl, 
befinden sich eben unter der presse der k. k. hof- Kunst- und 
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Musikalien-handlung tob. haslinger’s Witwe und sohn. sie sollen 
sich durch schönheit der Melodie und trefflichkeit der charakteri-
stik besonders auszeichnen, und zu den gelungensten tondichtun-
gen dieses im Liederfache noch zu wenig gekannten und gewürdig-
ten compositeurs gehören.“

humorist  31 (5.  2.  1847) 124
‚Wiener tags-courier.‘
(124) „Die nachricht, daß Kapellmeister titl von herrn pokorny 
den Auftrag zu einer neuen oper erhalten, bestätigt sich leider 
nicht. und doch wäre es so leicht, dieses glänzende talent in eine 
passende sphäre zu versetzen, als ewig Walzermusik zu schlechten 
Komödien schreiben zu lassen.“

Allgemeine theaterzeitung 34 (9.  2.  1847) 134
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
(134) „titl bearbeitet einen, von Kupelwieser gelieferten operntext, 
betitelt « der Jungfrauen-tribut ». Doch dürfte dies etwas lange her-
gehen, indem ihm die Musik zu den Volksstücken sehr viel Zeit 
wegrafft.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 47 (20.  4.  1847) 192
‚notizenblatt. (emil titl’s)‘
(192) „oper « das Wolkenkind » wird zum benefice des componisten 
nächstens im theater an der Wien zur Aufführung kommen.“

Wiener Zeitschrift  109 (1.  6.  1847) 434 – 435
‚feuilleton. Lokal-Kurier.‘
(434) „Das dramatische Mährchen: « Der hexentrank, oder: die Gei-
ster der Karte », von Anton Langer, mit Musik von titl, ist eigen-
thum der Geschäftskanzlei des hrn. holding.“

humorist  166 (13.  7.  1847) 662
‚Konverstions-Lexikon des tages. Wien. theater. theater in der 
Josephstadt.
sonnabend den 10. Juli zum ersten Male: Ein deutsches Weib. spek-
takel-schauspiel mit Gesang und tanz in drei Akten, von C  J  
FolnEs. Die Musik ist von herrn Kapellmeister a  EMil titl.‘
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Verfasser: sz.
Kritik.
(662) „(. .). Die Musik ist viel zu gut für dieses schlechte stück. 
(. .).“

Wiener Zeitschrift  150 (29.  7.  1847) 599
‚feuilleton. Lokal-Kurier. titl ist als opernkompositeur für’s thea-
ter an der Wien engagirt!‘
(599) „Motto: ‚Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!‘“

Allgemeine theaterzeitung 180 (29.  7.  1847) 718
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues? A. emil titl, engagirt 
als opern-compositeur für das theater an der Wien.‘
(718) „herr Director pokorny hat den in der Musikwelt ehrenvoll 
bekannten, und um seine bühnen-unternehmung vielfach verdien-
ten jungen tonsetzer und capellmeister titl, vom 1. september 
dieses Jahres an, ausschließlich als compositeur und zwar vorzugs-
weise für das fach der oper mittelst zweijährigen contractes enga-
girt. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 91 (31.  7.  1847) 368
‚notizen. A. e. titl‘
(368) „ist vom 1. september l. J. an vom hrn. Director pokorny 
ausschließlich als compositeur fürs theater an der Wien engagirt. 
Zu diesem engagement, das vorläufig auf  2 Jahre abgeschloßen 
wurde, kann man beiden parteien nur Glück wünschen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 92 (3.  8.  1847) 372; 100 
(21.  8.  1847) 404
‚notizen.‘
(372) „Die erste Aufführung von titl’s neuer oper « Der Jungfrau-
entribut » im k. k. theater an der Wien, wird das benefice des 
compositeurs sein; eben so auch die erste Aufführung seines « Wol-
kenkindes » an jener bühne.“
s.  404: Über die besetzung für das Wolkenkind.

humorist  184 (3.  8.  1847) 736
‚Wiener tags-courier.‘
(736) „titl’s neue oper: « Der Jungfrauen-tribut » wird nächstens 
zur Aufführung kommen.“
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Wiener Zeitschrift  166 (16.  8.  1847) 650
‚feuilleton. Lokal-Kurier.‘
(650) „Die parthien von titls « Wolkenkind » sind bereits ausge-
theilt. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 198 (19.  8.  1847) 791
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
Verfasser: b. c.
(791) „Die proben zu titls « Wolkenkind », welches mit glänzender 
Ausstattung im theater an der Wien zur Aufführung kommt, haben 
begonnen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 101 (24.  8.  1847) 408
‚notizen.‘
(408) „titl’s oper « Das Wolkenkind » wird nächstens in der k. k. 
hofmusikalienhandlung von A. Diabelli et comp. im vollständigen 
clavierauszuge mit singstimmen erscheinen.“

Allgemeine theaterzeitung 203 (25.  8.  1847) 811
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
(811) „Von titl’s melodienreicher oper, « Das Wolkenkind », wird 
nächstens in der thätigen k. k. hof-Musikalienhandlung A. Diabel-
li und comp. der vol lständige clavier-Auszug mit singstimme 
erscheinen.“

humorist  212 (4.  9.  1847) 848
‚Wiener tags-courier.‘
(848) „heute soll im theater an der Wien titl’s « Wolkenkind » in 
szene gehen. (. .).“

Wiener Zeitschrift  192 (25.  9.  1847) 767
‚feuilleton. Lokal-Kurier.‘
(767) „titl’s « Wolkenkind » ist nun bestimmt die nächste neue oper, 
welche im theater an der Wien zur Aufführung kommt.“



177notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten, Musikverleger

Allgemeine theaterzeitung 286 (30.  11.  1847) 1143
‚Wien, theater an der Wien.
Das Wolkenkind, romantisch-komische oper in zwei Aufzügen von 
a  EMil titl. Zum Vortheile des compositeurs. ehevorgestern, den 
27. november.‘
Verfasser: dr  lEonE
besprechung der Aufführung.

Wenzel  Tomaschek (1774–1850)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  Wenzel tomaschek s. teil i des Bohemica-
bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Bach, F., S.  5; → Ebert, K. E., S.  114, 116, 124, 125; → Frankl, L. A., S.  129, 
159, 166, 167; → Hanka, V., S.  239, 240, 242, 243; → Kapper, S., S.  322; → 
Meinert, J. G., s.  397; → Ritter von Rittersberg, L., S.  465; → Tomášek, V. J. 
K., s.  618;) (→ Kap. „Anonyma“ / „Die Handschriften“, S.  682;) ( → Kap. 
„Almanache“: → „Taschenbücher“, S.  682, 690, 723;) ( → Kap. „Literaturkri-
tik“ / „Literarische strömungen und tendenzen“, s.  890).

Wiener Allgemeine Literaturzeitung 81 (8.  10.  1816) 1289 –  
1290
‚böhmische Literatur. (. .).
Sestero Pjsnj w hudbu uwedených od WáClaWa toMáška. (Sechs Lie-
der, in Musik gesetzt vom WEnzEl toMasChEk. prag bey c. W. 
enders.)‘
(1289) „Die ueberzeugung von der inneren Vortrefflichkeit der böh-
mischen sprache bewog den durch seine compositionen im inn- und 
Auslande gleich hochgeschätzten tonkünstler hrn. W. J. toma-
schek, sechs böhmische Lieder des hrn. hanka in Musik zu setzen. 
(. .).“
besprechung des Werkes.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 59 (23.  7.  1817)
‚Miscellen aus prag.‘
„herr W. J. tomaschek compositeur beym Grafen bucquoy, einer 
unserer berühmtesten tonsetzer, hat vom König v. sachsen, für eine 
ihm überreichte neucomponire Messe, eine goldene Dose, nebst ei-
nem sehr verbindlichen schreiben des oberkammerherrn v. reizen-
stein, erhalten.“
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Allgemeine Musikalische Zeitung 20 (16.  5.  1818) 176
‚Anzeige.‘
(176) „Am 17. d. M. wird in der Augustiner hofpfarrkirche eine 
neue Messe von dem rühmlichst bekannten tonsetzer in prag, W. 
J. tomaschek, gegeben. (. .).“

Allgemeine Musikalische Zeitung 22 (30.  5.  1818) 191 – 192
‚Kirchenmusik. Über die Aufführung der ‹ Messe in es › von toma-
schek aus prag, in der Augustiner hofkirche am 17. d. M.‘
beurteilung der Aufführung.

Wiener Zeitschrift  92 (1.  8.  1818) 750 – 751
‚Wissenschaftliche und Kunst-nachrichten. prag am 1. Julius 1818. 
(Verspätet.)‘
Mitteilung, dass tomaschek lyrische Gedichte von Goethe vertone, die heft-
chenweise erschienen.
(750) „Das erste heft enthält: « heidenröschen », « nähe der Gelieb-
ten », « Maylied », « nachgefühl », « trost in thränen », « Wer kauft 
Liebesgötter? » (. .). (pränumeration zu 3 fl. 15 kr. W. W., die in Wien 
hr. sellner, Mitglied des k. k. hofopern-orchesters am alten fleisch-
markte nro. 701 in ersten stock übernimmt.).“

Allgemeine Musikalische Zeitung 47 (21.  11.  1818) 428 – 434
‚An die redaction der ‹ Wiener musikalischen Zeitung ›.‘
Verfasser. WEnzEl J  toMasChEk
Die redaktion sei an den Komponisten mit dem ersuchen um einen beitrag 
herangetreten; mit Verspätung komme er dem nach; es folgt ein bericht über 
das Musikleben in prag; eingehend wird über Mad. catalani, die prag besucht 
habe, berichtet.

Allgemeine theaterzeitung 91 (29.  7.  1828) 362
‚neuigkeiten. Literarischer und Kunst-Wegweiser aus böhmen.‘ 
(362) „tomascheks zweytes requiem für singstimmen mit bloßer 
begleitung von Violoncellen und bässen componirt, wird nächstens 
im Druck erscheinen. Auch herrliche compositionen zu schillers 
Gedichten und zu mehrern Liedern der Königinnhofer handschrift 
von diesem vollendeten Meister liegen zur herausgabe bereit.“ 



179notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten, Musikverleger

Allgemeine theaterzeitung 43 (9.  4.  1829) 171 – 172
‚neuigkeiten. ueber tomaschek’s ‹ requiem ›.‘
Das Werk sei bei den vorletzten concerts spirituels gespielt und vom Wiener 
publikum mit großem beifall aufgenommen worden, nachdem dem Werk aus 
der Geburtsstätte widersprüchliche urteile vorangegangen seien. im sinne von 
‚nemo propheta in patria‘.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 16 (18.  4.  1829) 61
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(61) „Am 17. April 1774 wurde Wenzel Johann tomascheck zu 
skutsch in böhmen geboren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 20 (19.  5.  1831) 77
‚Hymni in sacro pro defunctis cantare soliti quatuor vocum concentu fidi-
bus barytonis adjuto redditi a WEnCEslao JoannE toMasChECk. op. 72. 
partitur 2 fl. 42 kr. Maguntiae, Lutetiae et Antverpiae ex taberna 
musices b. schott, filiorum.‘
Kurze besprechung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (25.  2.  1836) 29
‚Ouverture in Es, von W  J  toMasChECk. Zu 2, 4 und 8 hände (zwey 
pianoforte’s) eingerichtet. prag, bey Marco berra. preis 30 kr., 48 
kr. und 1 fl. 40 kr. c. M.‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeine theaterzeitung 251 (15.  12.  1836) 1008
‚neuigkeiten. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: r.
(1008) „tomascheks neue compositionen: Gesänge zu eberts 
« Wlasta » (enthaltend drei solostücke und mehrere chöre) und: 
« Lieder von W. hanka für eine singstimme » bewähren ihren alten 
ruhm. sie sind höchst charakteristisch und ergreifend – die ersten 
großartig, von dramatischer, tragischer Wirkung, – die letztern süß 
und naiv sich dem lieblichen texte anschmiegend. Gewiß ist toma-
schek einer der größten tonmeister unserer Zeit, und verdient einen 
vollen Lorbeerkranz dafür, daß er mit der ganzen Macht seines 
Genius die Würde der Kunst in unserer frivolen Zeit zu erhalten 
strebt.“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 24 (15.  6.  1837) 95
‚Grand Rondeau pour le Pianoforte, comp. par W  J  toMasChEk. oeuv. 
11. Nouvelle Edition, revue et corrigée par l’Auteur. Pragae, chez 
M. berra. prix 45 kr. arg. de conv.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (18.  1.  1838) 11
‚toMasChEk, J  W., sechs Gesänge aus: ‹ Wlasta ›, epos von C  E  EBErt. 
74. Werk. prag, bey M. berra. preis 2 fl. 45 kr. conv. Münze.‘
beurteilung der Kompositionen.

humorist  216 (30.  10.  1839) 866
‚notizen. Musikalisches.‘
(866) „Der geniale Liederkompositeur tomaschek in prag, der wür-
dige Genosse schuberts, hat neue Lieder herausgegeben. seltsam 
ist es, daß der im Auslande vielgefeierte name (man lese die briefe 
Goethes an ihn) so selten auf  den Wiener concertprogrammen 
prangt.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 49 (5.  12.  1839) 225
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(225) „Die beyden componisten Dionys Weber und Wenzel to-
mascheck sind von dem deutschen national-Vereine für Musik und 
ihre Wissenschaft als Vereinsmitglieder ernannt und ihnen die Di-
plome zugesendet worden.“

humorist  252 (19.  12.  1839) 1013
‚Album. neuigkeits-plauderer. (neues aus prag.)‘
Kurze Meldungen über die Kulturszene.
(1013) „(. .). Der Veteran der prager Komponisten, tomaschek, ist 
fortwährend thätig und beschenkte das publikum stets mit neuen 
erzeugnissen seiner Muse. (. .).“

humorist  77 (16.  4.  1840) 308; 78 (17.  4.  1840) 311 – 312; 79 
(18.  4.  1840) 316
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(3089 „Während die ausübende Musik uns recht viele Genüsse bie-
tet, bleibt die produktive nicht zurück und zwei neue erscheinun-
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gen sind geeignet, die böhmische tonkunst immer mehr zu verherr-
lichen. (. .).“
es handle sich um tomascheks Vertonung von zwölf  schiller-Gedichten und 
um Lieder von W. h. Veit.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 13 (30.  1.  1841) 51
‚Musikalischer salon. Die Gebrüder heidenreich, orgelbauer in 
hof.‘
Verfasser: WEnzEl Johann toMasChEk

Quelle: „obigen Aufsatz, welchen wir der von hrn. rudolph Glaser 
mit vieler umsicht redigirten Zeitschrift Ost und West entlehnen, 
glauben wir schon deßhalb unsern geehrten Lesern anempfehlen zu 
müssen, weil, außerdem, daß er mit vieler sachkenntniß geschrie-
ben, uns noch mit dem ausgezeichneten Werke dieses vaterländi-
schen Künstlerpaares näher bekannt macht. D. r.“

oester reichisches Morgenblatt 18 (10.  2.  1841) 76
‚Aus der Musikwelt. eine neue Messe von tomaschek.‘
(76) „nach einem berichte in Ost und West wurde dieselbe am 27. 
Jänner am Geburtstage Mozart’s, von den Mitgliedern der sophien-
akademie aufgeführt. (. .). bei dieser Gelegenheit können wir die 
wiederholte frage nicht unterdrücken: warum werden in den hiesi-
gen zahlreichen conzerten niemals Lieder von tomaschek vorgetra-
gen? während sie das Ausland feiert, böhmen mit stolz die ihren 
nennt? Wartet man bis der Meister todt ist? oder bis wegen allzu 
großer entfernung Wien und prag eine eisenbahn verbindet?“

humorist  111 (4.  6.  1841) 451 – 452
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(451) „« faust », diese großartige allesumfassende idee, welche  
die Welt zu allen Zeiten und orten durchdringt, muß auch in der 
brust eines jeden Mannes Anklang finden, den das bewusstsein 
eigener Kraft über die Gewöhnlichkeit hob. ich finde es begreiflich, 
daß sich tondichter zu einer musikalischen reproduktion dieser 
idee bewogen fühlen, besonders, nachdem sie von Goethe in das 
(452) vollendetste Detail gebreitet wurde. tomaschek hat nur 
Gretchen’s « Meine ruh’ ist hin », und die ganze szene im Dome in 
Musik gesetzt. in diesen zwei Momenten ist das erschütternste des 
Wortes und der töne, was ich in meinem Leben gehört, und dessen 
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ist nicht wenig, es ist aber auch das erhabenste, was es geben kann. 
nur beethoven hat Aehnliches in seinem « egmont » geleistet.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (29.  7.  1843) 380
‚notizen. (hr. Wenzel tomaschek, der Veteran der Musikmeister)‘
(380) „befindet sich seit einigen tagen in Wien.“

oester reichische blätter 46 (7.  9.  1844) 368
‚personal-nachrichten. 1844. 2. Quartal. 3. Diploms-Verleihungen. 
a. inländische. a) An inländer.‘
(368) „tomaschek, Wenzel, Komponist in prag, vom chorregenten-
Verein zu Wien, e. M.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 89 (26.  7.  1845) 356
‚notizen. (hr. W. tomaschek,)‘
(356) „der berühmte componist und Musikgelehrte, befindet sich 
seit einigen tagen in Wien, und gedenkt sich einige Zeit hier auf-
zuhalten.“

sonntagsblätter 31 (9.  8.  1845) 743
‚Lokalzeitung. (Der tonmeister W. tomaschek)‘
(743) „befindet sich seit mehren tagen in Wien, um einige Wochen 
bei uns zuzubringen; vielleicht wird, da die geschlossenen Konzert-
säle eine Aufführung irgend einer seiner geistvollen weltlichen Kom-
posizionen unmöglich machen, eines seiner Werke für die Kirche aus 
Anlaß seiner Anwesenheit zur Anhörung gebracht werden.“

sonntagsblätter 36 (7.  9.  1845) 855
‚Lokalzeitung. (Wenzl tomaschek)‘
(855) „hat uns nach mehrwöchigem Aufenthalte am 3. d. M. wieder 
verlassen; wir werden demnächst mehre Werke dieses bedeutenden 
tonmeisters kennen lernen, die hier noch nicht zu Gehör gebracht 
worden sind und zwar am 2. november ein « Vokalrequiem » und am 
9. die « Krönungsmesse », beide in der Karlskirche. Das große vom 
Musikverein ausgehende Konzert in der k. k. reitschule wird mit 
einer ouverture von tomaschek eingeleitet werden.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 133 (6.  11.  1845) 531
‚Local revue. Über die Aufführung eines requiems von tomaschek 
in der Karlskirche (Vorstadt Wieden).‘
Verfasser: Christian Just
Vorankündigung der uraufführung.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 142 (27.  11.  1845) 566 – 567; 
145 (4.  12.  1845) 579 – 580; 150 (16.  12.  1845) 605
‚revue im stich erschienener Musikalien. (. .).
Krönungsmesse von W  J  toMasChEk. in partitur und Auflagstim-
men verlegt bei Joh. hoffmann in prag, und am 9. nov. d. J. in der 
carlskirche in Wien zum ersten Male aufgeführt.‘
Verfasser: philokalEs
beurteilung von Komposition und Aufführung.

beilage zu den sonntagsblätter 6 (8.  2.  1846) 154 – 156
‚Josef  haydn und Wenzel tomaschek.‘
(154) „herr tomaschek erzählt in seiner interessanten, die Kunst-
zustände seiner Zeit klar beleuchtenden biographie, deren fortset-
zung in der in prag eben erschienenen « Libussa » enthalten ist, 
seine begegnung mit Josef  haydn in folgender Weise (. .).“
Die stelle wird zitiert.

humorist  60 (11.  3.  1846) 245 – 246
‚tomascheks besuch bei beethoven.‘
(245) „hr. tomaschek gibt in seiner selbstbiographie im taschen-
buch « Libussa » manche so frappante urtheile, dass dieser Abschnitt 
über beethoven wohl nicht ohne interesse wird gelesen wer- 
den. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 56 und 57 (11.  5. und 
13.  5.  1847) 232
‚notizenblatt. (tomaschek in prag)‘
(232) „ist so schwer erkrankt, daß man an seinem Aufkommen 
zweifelt.“

humorist  118 (18.  5.  1847) 469
‚provinz-Kontrolle. prag.‘
(469) „herr tomaschek ist lebensgefährlich erkrankt. Die ärzte 
haben ihn bereits aufgegeben.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 115 (25.  9.  1847) 464
‚notizen. prag.‘
(464) „Der geschätzte Altmeister tomaschek, um dessen Leben 
man schon fürchtete, beginnt am 4. k. M. abermals seine Vorträge 
und harmonielehre.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 119 (5.  10.  1847) 479 – 480
‚Korrespondenz. Aus prag.‘
Verfasser: oBolus

(479) „Am 7. september 1847 wurde bei st. Jakob für den vor zwei 
Jahren verstorbenen ober-ingenieur perner, tomaschek’s « requi-
em in c-moll » gegeben. Die Aufführung dieser großartigen tondich-
tung kann unbedingt als sehr gelungen bezeichnet werden. (. .).“
es folgt eine ausführliche Kritik.

Josef  Triebensee (1772–1846)

Allgemeine theaterzeitung 108 (8.  9.  1829) 442
‚neuigkeiten. nothgedrungene berichtigung. (eingesendet aus 
prag.)‘
Verfasser: „Jos. triebensee. Kapellmeister. friedr. pixis, orchester-
Direktor, im eigenen, und im nahmen sämmtlicher Mitglieder des 
orchesters am böhmisch-ständischen theater.“
replique auf  eine rüge am orchester in der nr. 55 der prager 
 Unterhaltungsblätter.

W. J.  Trnka

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 13 (28.  3.  1829) 50
‚3 militärische Märsche für das Pianoforte zu 4 Händen von W  J  trnka. 
op. 26. 45 kr. c. M. Wien, bey thad. Weigl.‘
beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 16 (18.  4.  1829) 62
‚6 Polonaises pour le Piano-Forte par W  J  trnka. op. 13. 45 kr. Vienne, 
chez thad. Weigl.‘
beurteilung der Komposition.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 20 (16.  5.  1829) 82
‚6 deutsche Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung von W  
J  trnka. 22. Werk. 30 kr. c. M. Wien, bey thad. Weigl.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Vinzenz Ferrarius Tuczek (1755–1821)

Anmerkung: hinweis auf  die Aufführung der oper: Fürstin Wlasta, oder: der 
Amazonen-Krieg, in ofen am 2. März 1818 s. teil i. des Bohemica-bandes (Li-
teratur und Schrifftum) (→ „Nachrichten über Schriftsteller“: → Tuček, V. F., 
s.  618). Der aus prag gebürtige Komponist, Librettist, sänger, cembalist und 
tänzer schuf  25 opern und singspiele, 6 ballette und pantomimen sowie 
bühnenmusiken zu minstestens 15 schauspielen, welche u. a. in prag, Wien 
und später in pest, wo er auch verstarb, zwischen 1794 und 1818 zur urauf-
führung kamen. (http://www.operone.de/komponist/tuczek.html; Zugriffs-
datum: 25. 7. 2012)

theaterzeitung 24 (21.  3.  1812) 96
‚theater in der Leopoldstadt. Gestern den 20sten März 1812 wurde 
zum ersten Mahl aufgeführt. Die beiden Dacheln als zweyter teil (?) 
zum Hans Dachel, eine komische oper in 2 Aufzügen, text und Mu-
sik von herrn vinzEnz tuzEk.‘
Verfasser: JosEph v  MEnnEr

theaterkritik.

Johann Türrschmiedt  (1725–1800)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 75 (24.  6.  1841) 316
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 24. Juni‘
(316) „1725 wurde zu Letschgau in böhmen Johann türrschmiedt, 
der Vater der berühmten hornvirtuosen-familie geboren. er selbst 
gehörte zu den ersten hornvirtuosen seiner Zeit und starb um 1789 
(sic) im Dienste des fürsten von öttingen-Wallerstein.

Tuschl

humorist  216 (30.  10.  1839) 866
‚notizen. Musikalisches.‘
(866) „schubert’s Lieder von einem böhmen, tuschl, zum ersten-
male in italien vorgeführt, entzücken nach dem berichte italieni-
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scher Journale das publikum von turin und Genua. hr. tuschl, der 
die texte selbst übersetzte, beabsichtigt eine Kunstreise durch ganz 
italien. seiner stimme wird nicht minder als den Kompositionen 
gehuldigt.“

František Baltasar ulm (1810–1881)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 90 (29.  7.  1841) 380
‚Musikalischer salon. bunterlei. (Das Doppelgenie.)‘
Quelle: (Ost u. West.)
(380) „Als unser Landsmann, der böhme f. ulm, begleiter ole 
bull’s in Kopenhagen war, gab eine dänische Zeitung die nachricht, 
das von rustow und dem schiffbaumeister Lanner (so stand statt 
Lanna irrthümlich gedruckt) gebaute treffliche Dampfschiff  ‚bo-
hemia‘ sey glücklich in Dresden eingetroffen. ein Däne äußerte 
gegen hrn. ulm die Verwunderung, wie man ein doppeltes Genie 
seyn und treffliche Walzer und Dampfschiffe componiren und bau-
en könne.“

Jan Křtitel  Vaňhal  (1739–1813)

Allgemeine Musikalische Zeitung 34 (22.  8.  1817) 290
‚Kurze Anzeigen. (. .).
Anfangsgründe des General-Basses von Joh  Wannhall. Wien bey 
steiner und comp; (preis von jedem einzelnen 1 fl. 30 kr. W. W.)‘
beurteilung des Werkes.

Allgemeine Musikalische Zeitung 41 (10.  10.  1818) 386
‚Kurze Anzeigen. (. .).
Messe für 4 Singst., 2 Violinen, 2 Oboen (oder Clarinette), 2 Trompe-
ten, Pauken und Orgel, von Johann Wanhall. Achte Lieferung der 
Kirchen-Musikalien für das Land Wien, bey steiner und comp.  
(5,- fl. W. W.)‘
Kurze beurteilung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 34 (22.  8.  1829) 132
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(132) „Am 20. Aug. 1813 starb Johann Wanhall in Wien.“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (16.  1.  1830) 9
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(9) „im J. 1739 wurde Joh. Wanhall zu neu-nechanitz in böhmen 
geboren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 17 (24.  4.  1830) 65
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(65) „im J. 1767 wurden Wanhalls erste symphonien bekannt.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 56 (10.  5.  1842) 232
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 10. Mai‘
(232) „1739 wurde Joh. Wanhal, geschätzter tondichter, zu neu-
nechanitz in böhmen geboren. 1760 kam er in die Dienste der 
Gräfin colloredo nach Wien, wo er sich als componist einen bedeu-
tenden namen erwarb. 1813 starb er zu Wien und hinterließ eine 
große Anzahl von tonwerken, welche aber, meist Manuscripte, im 
publicum wenig bekannt sind.“

Wenzel  Heinrich Veit  (1806–1864)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 84 (15.  7.  1841) 352
‚Musikalischer salon. engagement.‘
(352) „Der bekannte componist W. h. Veit, rechtsgelehrter zu 
prag, ist als Musikdirector nach Aachen berufen worden und bereits 
dahin abgegangen.“

Allgemeine theaterzeitung 126 und 127 (25.  5. und 27.  5.  1844) 
530 – 531
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (Aus prag, den 1. Mai.)‘
(531) „bei Johann hoffmann, dem Kunst- und Musikalienhändler 
(dessen Geschäftsverbindung mit Marco berra nunmehr wieder auf-
gelöst ist), sind vor Kurzem drei Werke von W. h. Veit erschienen: 
1) « sechs Gesänge für eine singstimme, mit begleitung des piano-
forte ». 2) « fantasiestück für das pianoforte » und 3) « Drei Lieder, 
für eine singstimme, mit begleitung des pianoforte », welche den 
Musikfreunden überaus anempfohlen sind. (. .).“
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Jan Pavel  Veselý  (1762–1814)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 75 (24.  6.  1841) 416
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 24. Juni‘
(316) „1762 wurde zu frauenberg in böhmen Johann Wessely ge-
boren. er gehört zu den beliebtesten Quartettcomponisten und 
tüchtigeren Violonspielern des vorigen Jahrhunderts.“

Jan Nepomuk August  Vitásek  (1770–1839)

humorist  232 (21.  11.  1839) 934
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Witassek.)‘
(934) „als tonsetzer rühmlich bekannt, ist kürzlich in prag mit 
tode abgegangen.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 48 (28.  11.  1839) 251
‚heimathliches und fremdes. (prag.)‘
(251) „Der tonsetzer Witaseck ist hier mit tode abgegangen.“

Allgemeine theaterzeitung 250 (14.  12.  1839) 1223
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (Vitassek ist nicht 
mehr!)‘
(1223) „Dieser verdienstvolle Veteran der Kirchenmusik starb am 
7. Dec. in prag, und das Leichenbegräbniß fand am 9. statt. Leider 
hatten schon vier Wochen früher Wiener blätter den tod dieses 
capellmeister[s] am pragerdom gemeldet.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 23 (22.  2.  1842) 92
‚Musikalischer salon. rückblicke. 22. februar‘
(92) „1770 wurde zu horn unweit Melnik Johann nepomuk August 
Wittassek geboren. Duschek war sein Lehrer im piano, Kozeluch in 
der composition. Als Virtuos am claviere hatte er damals schlech-
terdings keine nebenbuhler zu fürchten und wurde selbst von Mo-
zart und beethoven bewundert. seit der begründung der Gesell-
schaft der Kunstfreunde zur beförderung der Kirchenmusik in 
böhmen bekleidet er das Directorat dieses Vereins. unter seinen 
zahlreichen Werken finden sich viele recht schätzbare.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 93 (5.  8.  1843) 390 – 391
‚Kirchenmusik.‘
Verfasser: philokalEs

(390) „Am 1. August hörten wir um die zehnte Vormittagsstunde 
in der st. carlskirche J. n. Wittassek’s großes requiem in es-dur, 
ein tonwerk, das, so bekannt es auch in der musikalischen Welt 
geworden, so sehr man es auch zum Gemeinplatz einer Landmesse 
oder eines Lückenbüßers, eines leidigen faute de mieux herangezo-
gen hat, deßungeachtet eine gediegene tondichtung (nicht um-
sonst legen wir den nachdruck auf  Dichtung) ist und bleibt. 
(. .).“

Georg Joseph Vogler  (Abbé Vogler) (1749–1814)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 3 (20.  1.  1839) 9
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(9) „Abt Vogler hielt im Jahre 1801 zu prag Vorlesungen über die 
theorie der Musik.“

Tobias Volckmar (1678–1756)

Allgemeine Wiener Musikzeitung 34 (19.  3.  1842) 140
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 18. März‘
(140) „1678 wurden zu reichenstein tobias Volkmar geboren. Mit 
den nöthigen Kenntnissen versehen, studirte er bei dem berühmten 
organisten in Zittau, Joh. Krieger, die composition, in der er bald 
solche fortschritte machte, daß man ihn den zweiten Krieger zu 
nennen pflegte. er war ein vortrefflicher Kirchencomponist, dessen 
Vocalsachen meist vierstimmig mit verschiedener instrumentalbe-
gleitung versetzt sind. er starb 1756 als cantor und Musikdirector 
an der Kreuzkirche zu hirschberg.“
Anmerkung: Die rede ist von Johann philipp Krieger (1649 – 1725). Vgl.: 
Klassika. Die deutschen Klassikseiten. Komponisten: Übersicht nach Jahren. 
(http://www.klassika.info/Komponisten/index_Jahre.html; Zugriffsdatum: 
12.  01.  2010).
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Jan Václav (Hugo) Voříšek  (1791–1825)

Allgemeine Musikalische Zeitung 49 (5.  12.  1818) 456
‚Kurze Anzeige.
XII Rapsodies pour le Pianoforte, composée par J  h  WorzisChEk. 
oeuv. 1 cah.1 et 2 (preis 8,- fl. W. W.)‘
Kurze beurteilung des stückes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (21.  2.  1829) 31
‚Gott im Frühlinge. in Musik gesetzt für 4 singstimmen, von Worzi
sChEk  13. Werk. 30 kr. c. M. Wien, bey tobias haslinger.‘
Kurze beurteilung des stückes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 20 (16.  5.  1829) 77
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(77) „Am 11. May 1791 wurde Joh. hugo Worzischeck zu Warmberg 
in böhmen geboren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 47 (21.  11.  1829) 185
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(173) „Am 19. nov. 1825 starb Joh. hugo Worzischeck in Wien.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 52 (26.  12.  1829) 205 –  
206
‚Introduction et Rondeau brillant pour le Pianoforte avec accompagnement 
de l’Orchestr, par J. h. WorzisChEk. Œuvre 22. prix fl. 4,- c. M. 
 Vienne chez tobie haslinger.‘

Allgemeine Wiener Musikzeitung 56 (11.  5.  1841) 232
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke. 11. Mai‘
(232) „1791 wurde zu Wamberg in böhmen Johann hugo Worzisch-
eck geboren. er war k. k. hoforganist in der kaiserl. capelle zu 
Wien, welchen ehrenplatz er aber leider nur zwei Jahre versah und 
1824 starb.“

Allgemeine theaterzeitung 277 (19.  11.  1842) 1220
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 19. november.‘
(1220) „Am 19. november 1825 starb zu Wien Johann hugo Wor-
zischek, k. k. erster hoforganist, und ein talentreicher tondichter 
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besonders im bereich der Kirchenmusik. er hat über 40 composi-
tionen geliefert, deren Werth bereits von Kennern bekräftigt wurde. 
eine besondere erwähnung verdient seine Messe in b, ein offerto-
rium in G-moll und eine große fuge für Gesangstimmen und das 
ganze orchester.“

Carl  Maria von Weber  (1786–1826)

Anmerkung: c. M. v. Weber war von 1813 – 1816 Musikdirektor in prag. Wei-
tere hinweise auf  c. M. v. Weber s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und 
Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → Hirsch, R., S.  262; 
→ Tyl, J. K., S.  620 ; → Zedlitz, J. Ch. v., S.  675;) ( → Kap. „Böhmische Stof-
fe“ / „Dramen – Liberetti – Choreogaphien“: → Kind, J. F., S.  805, 806 ).

Wiener Allgemeine Musikzeitung 118 (1.  10.  1846) 473 – 475; 
119 (3.  10.  1846) 477 – 478; 120 (6.  10.  1846) 481 – 482; 121 (8.  10.  1846) 
485 – 486; 122 (10.  10.  1846) 489 – 490; 123 (13.  10.  1846) 493 – 494; 
124 (15.  10.  1846) 497; 125 (15.  10.  1846) 498
‚Briefe von Carl Maria von Weber an den verstorbenen k. k. Hofrath Franz 
Edlen von Mosel aus der Autographensammlung der k. k. hofbiblio-
thek, mitgetheilt von anton sChMid, custos an derselben.‘
s.  477: „« Meine Ansichten bei composition der Wohlbrück’schen 
cantate ‹ Kampf  und sieg ›, für meine freunde niedergeschrieben 
den 26. Jänner 1816 in prag. »“
Anmerkung: Der aus pihl (pihel) in böhmen gebürtige Anton franz schmid 
(1787 – 1857) kam 1812 nach Wien; wurde 1818 skripter und 1844 Kustos an 
der hofbibliothek (heutige österreichische nationalbibliothek). er baute dort 
die Musiksammlung auf  und zählt zu den pionieren der forschung im bereich 
der Musikgeschichte. (ÖBL; OEML) 

Friedrich Dionys Weber (1766–1842) 

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (21.  2.  1829) 29 – 30
‚Allgemeine theoretisch-practische Vorschule der Musik, oder Inbegriff  al-
les dessen, was dem angehenden Musiker zum Verstehen der Tonschrift und 
zum Vortrage eines Tonstückes zu wissen unentbehrlich ist. für den un-
terricht am prager conservatorium der Musik verarbeitet von FriEd  
dionys  WEBEr. fl. 2,- c. M. prag, bey M. berra.‘
rezension.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 16 (21.  4.  1831) 61 – 62
‚Theoretisch-practisches Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses 
von FriEdriCh dionys WEBEr. erster theil. pr. 3,- fl. c. M. prag, 
bey M. berra.‘
rezension.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 51 (17.  12.  1835) 204
‚bey p. bohmann’s erben in prag erscheint, und wird daselbst, so 
wie in der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung des 
tobias haslinger in Wien pränumeration angenommen auf  das 
theoretisch-practische ‹ Lehrbuch der tonsetzkunst › für den unter-
richt am prager conservatorium der Musik bearbeitet von FriEdr  
dionys WEBEr, Director dieser Lehranstalt. erster band, gr. 8. 
brosch. preis 3 fl. 30 kr. conv. Münze.‘
Ankündigung des Werkes.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 28 (12.  7.  1838) 109 –  
111
‚WEBEr, FriEdriCh dionys, theoretisch-practisches Lehrbuch der Ton-
kunst. für den unterricht des prager conservatoriums der Musik be-
arbeitet. 1. und 2. theil. prag. (eigenthum des Verfassers.)‘
Ausführliche rezension.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 87 (21.  7.  1842) 355
‚revue im stich erschienener Musikalien. 
Variazioni di Bravura per il Pianoforte composte da FEdErigo dio
nisio WEBEr, Direttore del conservatorio di Musica di praga. – 
presso J. hoffmann.‘
Verfasser: ign  lEWinsky
beurteilung der Komposition.

Allgemeine theaterzeitung 7 (9.  1.  1843) 27
‚nekrolog. (Dionys Weber – todt.)‘
(27) „in der nacht vom 25. auf  den 26. December starb in prag 
friedrich Dionys Weber im 71. Jahre seines Alters an der Apoplexie. 
seit Gründung des prager conservatoriums der Musik (1810) war 
er dieser Anstalt als Director vorgestanden. sein talent als tonset-
zer beurkundete er in zahlreichen compositionen für orchester, die 
verschiedensten instrumente und den Gesang, seine gründlichen 
theoretischen Kenntnisse durch ein geschätztes Lehrbuch.“
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humorist  13 (19.  1.  1843) 59
‚Album. prag, im Monat Dezember 1842. (schluß.)‘
Verfasser: Jos  aug  lEdErEr

(59) „Den 30. Dezember (. .). An diesem tage starb unserm Kon-
servatorium der Musik der würdige Direktor hr. friedrich Dionys 
Weber, im 71. Jahre seines Alters, der seit der begründung dieses 
herrlichen instituts durch 32 Jahre (. .) dieses auf  das rühmlichste 
verwaltete. (. .).“

Adolph Wechsler  

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 33 (15.  8.  1847) 281
‚Aus der Gesellschaft. (ein mährischer Musiker in egypten.)‘
(281) „hr. Adolph Wechsler aus trebitsch, schüler des Wiener con-
servatoriums, capellmeister des Grafen franz bethlen in sieben-
bürgen, erhielt zu einer reise als Musikdirektor der Athletengesell-
schaft rappo’s für zwei Jahre urlaub und bereiste die Walachei, 
rußland, die türkei und egypten; vor dem sultan in constantino-
pel, vor Mehmed Ali in cairo producirte er sich auf  der Violine, die 
er ausgezeichnet spielt, und den Antrag, capellmeister Mehmed 
Ali’s zu werden, mußte er, von Aerzten berathen, wegen sich wie-
derholender Augenentzündung, die erblindung befürchten ließ, ab-
lehnen. er befand sich mehrere tage in Wien und reiste am 8. d. 
M. nach Klausenburg, um seine funktionen als capellmeister des 
Grafen wieder zu übernehmen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 103 (28.  8.  1847) 416
‚notizen. ein mährischer Musiker in ägypten.‘
Quelle: (Sonntagsblätt.)
Abdruck obenstehender notiz.

Johann Michael  Weiss  (ca.  1764–1838)

intel l igenzblatt  zu den Annalen 40 (oktober 1804) 124 – 127
‚Kunstnachrichten.‘
(127) „nach Art des von dem nun sel. hrn. Mayer v. Knonow zu 
Görlitz in der oberlausitz erfundenen instrumentes, orchestrion 
genannt, hat schon vor vielen Jahren unser tonkünstler und com-
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positeur herr thomas Kunz in prag ein ähnliches musikalisches 
instrument gebaut, und demselben immer mehr Vollkommenheit 
gegeben. (. .). Der prager bürger und mechanische instrumenten-
macher, hr. Michael Weiss, ist in dem baue solch eines orchestrion 
ganz besonders geschickt. (. .).“

intel l igenzblatt  zu den Annalen (februar 1805) 66 – 85
‚Kunstanzeigen.‘
s.  81: notiz über den böhmischen instrumentenmacher Joh. Michael Weiss aus 
prag, der eine harfe verfertigt habe.

Joseph Wolfram (1789–1839)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 30 (25.  7.  1829) 117
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(117) „Am 21. July 1789 wurde Jos. Wolfram zu Dobrzan in böh-
men geboren.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 43 (24.  10.  1829) 171 –  
172
‚notizen.‘
(172) „Der bürgermeister Wolfram zu teplitz hat seine compositi-
on von Miltitz’s oper: « der bergmönch » vollendet. sie soll zu Dres-
den zuerst zur Aufführung gelangen.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 37 (12.  9.  1831) 146
‚Rondeau mignon pour le Pianoforte déd. etc. par Jos  WolFraM  prix 
30,- kr. c. M. Dresde, chez W. paul.‘
(146) „Der tonsetzer, der sich so schnell als opernkomponist (« Al-
fred », « bezauberten rose », « prinz Lieschen » ec.) bekannt machte, 
liefert hier zum ersten Mahle ein kleines instrumental-stück. (. .). 
Möchte hr. J. Wolfram recht bald etwas Größeres in dieser Art 
mittheilen. (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 44 (3.  11.  1831) 173 –  
175
‚Der Bergmönch, romantische oper in 3 Acten von C  B  v  Miltitz, 
in Musik gesetzt von Jos  WolFraM. Vollständiger clavierauszug 
vom componisten. Leipzig, bey friedr. hofmeister. pr. 5,- thlr.‘
beurteilung der Komposition.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 50 (16.  12.  1831) 203
‚notizen.‘
(203) „Joseph Wolfram, der componist der « bezauberten rose », 
hat eine neue oper romantisch-heroischen styls: « Das schloß com-
dra » vollendet.“

Wiener Zeitschrift  36 (24.  3.  1832) 296
‚An die Blumen. Gedicht von WilhElM Marsano. in Musik gesetzt 
von J  WolFraM.‘
notendruck.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 45 (5.  11.  1835) 177
‚Erinnerung an Teplitz. 4 Lieder mit pianofortebegleitung von JosEph 
WolFraM. fünfte sammlung. Dresden, bey W. paul. pr. 12 gr.‘
beurteilung der Kompositionen.
(177) „Die Dichtungen von Marsano und rellstab sind glücklich 
gewählt. (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 15 (13.  4.  1837) 57 – 59
‚notizen.‘
(57) „Auch der bekannte tonsetzer Wolfram zu teplitz componirt 
eine neue große oper von e. Gehe.“

Allgemeine theaterzeitung 204 (10.  10.  1839) 996
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues?‘
(996) „Der bürgermeister von teplitz, der in der Musik- und Kunst-
welt so rühmlich bekannte compositeur des « berggeistes » und noch 
anderer, gelungener opern, hr. Wolfram, ist vor Kurzem im 48. 
Jahre seines Lebens gestorben. Die längst erworbene, allgemeine 
Achtung und Liebe seiner Mitbürger, wie Aller, mit denen er zu thun 
hatte, begleitete ihn in’s Grab, und seine tonwerke sind ein Denk-
mal darauf, das noch lang den namen seines schöpfers nennen 
wird.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 42 (17.  10.  1839) 224
‚heimathliches und fremdes. (teplitz.)‘
(224) „Am 3. october fand hier die beerdigung des am 30. septem-
ber im 50. Lebensjahre gestorbenen hiesigen bürgermeisters J. 
Wolfram, auch als componist vortheilhaft bekannt, statt. Der tod 
dieses Mannes wird allgemein als ein großer Verlust angesehen.“
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 87 (22.  7.  1841) 364
‚Musikalischer salon. Geschichtliche rückblicke, 21. Juli.‘
(364) „1789 wurde Joseph Wolfram, bürgermeister zu töplitz, einer 
der ausgezeichnetsten componisten, zu Dobrzan in böhmen gebo-
ren. Drechsler unterrichtete ihn zu Wien in der harmonie, Kozeluch 
zu prag im contrapuncte. in seinen compositionen, vorzüglich in 
den opern liegt Kraft und Würde und in mancher eine seltene 
tiefe des Gefühles, das in seinem letzten Liede « das Vaterhaus », 
welches er kurz vor seinem tode 1839 für das musikalische taschen-
buch « orpheus » schrieb, zur schwermüthigen todesahnung ward.“

Anton Wranitzky (1761–1820)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 32 (8.  8.  1829) 125
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(125) „Am 6. August 1820 starb in Wien, Anton Wranizky, als or-
chester-Director des k. k. hoftheaters.“

Anton Wranitzky /  Friedrich Wranitzky (1798–1839)

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 98 (6.  12.  1817)
‚Kunst- und literarische notizen aus prag.‘
Mitteilung, dass friedrich Wranitzky, Violoncellist der k. k. hoftheater in 
Wien, in prag konzertiere.

Wiener Zeitschrift  24 (24.  2.  1818) 196
‚Musikalische Akademie. Akademie der Gebrüder Wranitzky den 
19. febr. im kleinen redoutensaal.‘
Verfasser: h**.
Konzertkritik.

conver sationsblatt  48 (14.  12.  1819) 572 – 576
‚novellistik.‘
Verfasser: J. r.
(575) „Die von den Gebrüdern Anton und friedrich Wranitzky, am 
8. d. M., im k. k. kleinen redouten-saale gegebene musikalische 
Akademie war sehr besucht, und kann zu den glänzendsten gezählt 
werden, die wir in diesem Jahr hörten. (. .).“



197notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten, Musikverleger

Paul Wranitzky (1756–1808)

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 40 (3.  10.  1829) 157
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(157) „Am 28. sept. 1808 starb in Wien paul Wranitzky.‘

Allgemeine theaterzeitung 60 (10.  3.  1840) 251
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues? (seidler todt!)‘
(251) „in berlin ist am 27. februar der königl. concertmeister 
seidler im 60sten Jahre gestorben. (. .). Von 1805 an hielt er sich 
lange in rußland und Wien auf, trat 1815 wieder als concertmeister 
in die königl. capelle ein, und führte zugleich der bühne in seiner 
Gattin, der tochter des capellmeisters Wranitzky in Wien, eine 
ausgezeichnete sängerin zu. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 232 (28.  9.  1841) 1019
‚feuilleton. Wiener tagsblatt. Am 28. september.‘
(1019) „Am 28. september 1808 starb in Wien paul Wranitzky, 
orchesterdirector der beiden k. k. hoftheater und verdienstlicher 
compositeur. er wurde 1756 zu neureusch in Mähren geboren. 
Groß ist die Zahl seiner tondichtungen, welche theils in sinfonien, 
Quintetten, Quartetten, theils in opern, balleten ec. bestehen. 
Manches componirte er auch im Auftrag der Kaiserin Maria there-
sia, zum privatvergnügen des hofes.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 117 (29.  9.  1842) 472
‚Geschichtliche rückblicke. 28. september‘
(472) „1808 starb paul Wranitzky, orchesterdirector der beiden  
k. k. hoftheater und compositeur. seine tondichtungen bestehen 
in symphonien, Quintetten, Quartetten, opern und balletten. Vie-
les hat er im Auftrage der Kaiserinn Maria theresia zu privatver-
gnügungen des hofes geschrieben.“

Vilém Václav Würfel  (1790–1832)

Allgemeine theaterzeitung 4 (8.  1.  1824) 15 – 16
‚neuigkeiten. Musikalischer Wegweiser.‘
Verfasser: g 
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(15) „Der durch seine poetischen beyträge für die « Abendzeitung », 
den « Kranz » ec. und andere Journale, vorzüglich aber durch seine 
im herder’schen Geiste gedichteten romanzen-Kranz « Laura und 
Zännor » rühmlichst bekannte Lyriker, Wilhelm Marsano in prag, 
hat kürzlich eine romantische oper geschrieben, von welcher um so 
mehr zu erwarten steht, da sich der Verfasser auch bereits durch 
sein in prag beyfällig aufgenommenes Lustspiel « das spiegelbild » 
und sein nächstens bey A. Kronberger in Druck erscheinendes dra-
matisches Gedicht: « Aurelio », als vertraut mit der dramatischen 
Gliederung erwiesen hat. Die Musik zu diesem buche componirt hr. 
W. Würfel, professor an dem conservatorio und der Akademie zu 
Warschau, welcher sich gegenwärtig auf  einer Kunstreise von pe-
tersburg nach paris befindet. bey seiner rückkehr soll sie in prag 
das erste Mahl gegeben werden, was um so interessanter wäre, da 
der stoff  eine böhmische sage ist und sowohl das textbuch, als die 
Musik böhmen zu Verfassern hat. Die prager erwarten viel da-
von.“
Anmerkung: Weitere hinweise auf  Wilhelm Marsano s. teil i des Bohemica-
bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Marsano, W., S.  387 – 396, 800, 852, 880, 894, 902, 915, 928, 969).

bei lage zur Allgemeine theaterzeitung 84 (13.  7.  1824) 
‚Musikalischer Wegweiser.‘
Zitiert wird die Berliner-Zeitung mit einem portrait von prof. Würfel anlässlich 
eines Konzertgastspieles.

Allgemeine theaterzeitung 115 (23.  9.  1824) 460
‚correspondenz-nachricht. Musikalischer Wegweiser.‘
(460) „Die in diesen blättern bereits besprochene oper « rübezahl », 
(Dichtung von W. Marsano, Musik von Wenzel Würfel) wird dem 
Vernehmen nach, in prag bereits einstudirt. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 126 (19.  10.  1824) 503 – 504; 140 
(20.  1.  1825) 559 – 560
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht. Aus prag.‘
(503) „Die in diesen blättern öfters besprochene, große romantische 
oper in drey Aufzügen: « rübezahl », text von Wilhelm Marsano, 
Musik vom professor und capellmeister Wenzl Würfel, wurde ge-
stern am 2. october mit dem lärmendsten beyfalle auf  unserer 
bühne gegeben. (. .).“
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es folgt eine eingehende besprechung der Aufführung.
(504) „compositeur und Dichter sind, wie es vielleicht schon be-
kannt seyn dürfte, beyde einem Vaterland, böhmen, entsprungen. 
Der Zweck dieses Werkes wurde also sehr gut zu einem vaterländi-
schen gemacht. bedenken wir dieses, so können wir es gar nicht 
genug loben, daß der talentvolle Dichter, Wilhelm Marsano, auch 
einen vaterländischen stoff  gewählt hat, da es bekannt ist, daß 
rübezahls Mährchenkreis böheim seinen ursprung verdankt. 
(. .).“
Anmerkung: Weitere Hinweise s. Kap. „Darstellende Kunst“ (→ „Theater und 
bühnen in prag“). 

sammler 134 (6.  11.  1824) 536
‚notitzen. nachricht von fremden bühnen. prag.‘
(536) „Am 7. octob. wurde die große romantische oper in drey 
Aufzügen: « rübezahl », text von Wilh. Marsano, Musik vom pro-
fessor W. Würfel zum ersten Mahle aufgeführt. (. .).“
besprechung von Werk und inszenierung.
(536) „Die innere Gediegenheit des Werkes und das ganze vaterlän-
dische interesse – da Dichter und tonsetzer böhmen sind und die 
Mährchen der rübezahlwelt von diesem Lande ausgegangen, hier 
in ihrer heimath erscheinen – erklärt den beyfall leicht, womit 
diese oper durchaus aufgenommen wurde, und den wir lieber einen 
allgemeinen Jubel nennen möchten, der der haupstadt des böh-
merlandes zur wahren ehre gereicht. (. .).“

Archiv für Geschichte 140 und 141 (22.  11. und 24.  11.  1824) 
762 – 763
‚correspondenz-nachrichten. prag. october 1824.‘
Verfasser: rg 
(762) „Die romantische oper « rübezahl », gedichtet von Wilhelm 
Marsano, in Musik gesetzt von prof. W. Würfel, auf  die alle erwar-
tungen gespannt waren, wurde den 7. oct. endlich bey gedrängt 
vollem hause gegeben, und mit stürmischem beyfall aufgenom-
men. (. .).“
besprechung der Aufführung.
„und so hätten wir denn ein rein vaterländisches product, der stoff  
aus dem böhmerwalde, Dichter und tonsetzer böhmen, die erste 
Aufführung in des Landes hauptstadt. (. .).“
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Wiener Musikalische Zeitung 97 (4.  12.  1824) 385 – 386
‚Aus prag.‘
(385) „Die oper: « rübezahl », text von Wilhelm Marsano, Musik 
von Wenzel Würfel, professor am conservatorium der Musik zu 
Warschau, hatten wir das Vergnügen am 7. october zum ersten 
Mahle auf  unserer bühne erscheinen zu sehen. (. .).“
besprechung der Aufführung.

Allgemeine theaterzeitung 17 (8.  2.  1825) 68; 28 (5.  3.  1825) 
112; 33 (17.  3.  1825) 132
‚neuigkeiten.‘
Verfasser: G.
(68) „Die in diesen blättern oft mit Lob gerühmte oper « rübezahl » 
von Wilhelm Marsano, Musik von prof. Würfel, welche besonders 
in prag mit so entschiedenem erfolg gegeben wurde, wird nächstens 
zum benefiz des geachteten und beliebten herrn seipelts im k. k. 
priv. theater an der Wien in die scene kommen. Mit recht mag 
sich Wien auf  diesen Genuß freuen, denn das musikalische prag 
zeichnet texte und Musik ganz besonders aus; die Verdienste des 
herrn seipelt mögen nun auch in Anschlag kommen, um großen 
Zuspruch voraussagen zu lassen.“
s.  112: Ankündigung, dass am 8. März 1825 die Aufführung stattfinde.
s.  132: besprechung der Aufführung vom 18. März 1825.
(132) „Anzeige: theaterdirektoren, welche die oper: « der rübe-
zahl » text von Marsano, Musik vom unterzeichneten, welcher das 
Glück zu theil wurde, auf  den bühnen von Wien und prag zu ge-
fallen, auf  eine rechtmäßige Weise zu erhalten wünschen, belieben 
sich in portofreyen briefen entweder an herrn stipanek, Direktor 
des prager-theaters oder an den Gefeierten gefälligst zu wenden. 
W. Würfel, professor in Wien, Laimgrube, Jägergasse nr. 22, vom 
theater vis à vis.“

sammler 23 (22.  2.  1825) 92
‚notitzen. Mancherley.‘
(92) „nächstens kommt im theater an der Wien zu hrn. seipelt’s 
benefice die oper: « rübezahl » (buch von Marsano, Musik von 
capellmeister Würfel) zur Aufführung. Diese tondichtung hat von 
prag aus einen guten ruf  erhalten. (. .).“
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Wiener Zeitschrift  28 (5.  3.  1825) 236 
‚theater-Anzeige.‘
(236) „Auf  dem k. k. privil. theater an der Wien wird Dinstag den 
8. d. M. zum Vortheil des hrn. Joseph seipelt zum ersten Mal auf-
geführt werden: « rübezahl ». Große romantische oper in drey Auf-
zügen, von hrn. Wilhelm Marsano, Musik von hrn. professor Wen-
zel Würfel. (. .).“

sammler 34 (19.  3.  1825) 135 – 136
‚notitzen. (theater an der Wien.)‘
(135) „« rübezahl ». Große romantische oper in drey Aufzügen, von 
Wilh. Marsano. Musik von hrn. professor W. Würfel; die neuen 
Decorationen von hrn. Arrigoni; die tänze (?) (sic) von hrn. Mi-
netti; Maschinerie von hrn. roller. (. .).“
Ausführliche besprechung von Werk und Aufführung.

sammler 35 (22.  3.  1825) 140
‚notitzen. Anzeige.‘
(140) „buch und partitur der oper « rübezahl » sind auf  rechtmä-
ßigem Wege nur bey hrn. stiepanek, Mit-Director des ständ. thea-
ters in prag, und bey hrn. professor Würfel (an der Wien im Ja-
gergäßchen nro 22) zu erhalten. theater-Directionen, welche diese 
in prag und Wien beyfällig aufgenommene oper zu besitzen wün-
schen, belieben sich an den einen oder Andern in portofreyen brie-
fen zu wenden.“

Wiener Zeitschrift  54 (5.  5.  1825) 452
‚Gastspiele. privat-conzert.‘
(452) „Am 24. April gab hr. professor Würfel dieses in der Mittags-
stunde, im saal des hrn. Andreas streicher (auf  der Landstraße). 
er begann mit der ouvertüre aus « rübezahl », componirt von dem 
concertgeber. (. .).“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 5 (31.  1.  1829) 17 – 18
‚Grand Rondeau brillant pour le Pianoforte, par W  WürFEl. oeuv. 30. 
fl. 1,- c. M. Vienne, chez tobie haslinger.‘
Kurze besprechung des Werkes.
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 8 (20.  2.  1830) 30
‚Fantasie pour le Pianoforte à 4 mains, composée par W  W  WürFEl. 
oeuvre 14. – prix 1,- fl. – Vienne, chez tobie haslinger.‘
Kurze beurteilung der Komposition.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 15 (10.  4.  1830) 59 – 60
‚notizen.‘
(59) „herr professor Würfel hat sowohl in einem von ihm im re-
doutensaale gegebenen concerte, als auch im hofoperntheater vor 
einem ballete durch sein gediegenes und vortreffliches pianoforte-
spiel Alles bezaubert. er darf  sich kühn den ersten Meistern auf  
diesem instrumente, vornehmlich was die präcision betrifft, anrei-
hen.“

sammler 48 (22.  4.  1830) 192
‚notizen. concert des herrn Wenzel Wilhelm Würfel, capellmei-
sters und professors der tonkunst.‘
Verfasser: and  sChuMaChEr

(192) „Das concert dieses berühmten Virtuosen fand am 21. März 
im k. k. kleinen redoutensaale, in Gegenwart eines eben so auser-
lesenen als zahlreichen Auditoriums statt. hr. prof. Würfel, der nun 
drey Jahre in Wien war, ohne jemahls öffentlich in einem concerte 
gespielt zu haben, hatte dieses umstandes ungeachtet einen solchen 
ruf  für sich, daß Alles, nahmentlich was der musikalischen Welt 
angehört, mit der erwartung des Außerordentlichen den con-
certsaal betrat. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 51 (29.  4.  1830) 208
‚neuigkeiten. Anzeige für theater-Direktionen.‘
(208) „Abschriften meines im Leopoldstädter-theater mit unge-
theiltem beyfall aufgeführten Zauberspiels: « finetta Aschenbrö-
del », zu welchem hr. Kapellmeister Würfel die Musik komponirt 
hat, sind auf  rechtlichem Wege nur von mir zu beziehen. Wien, 
den 15. Aprill 1830. Augusta schreiber, stadt, Adlergasse nr. 
723.“
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sammler 26 (28.  2.  1833) 104
‚notizen. concert der Dlle. nina onitsch.‘
(104) „sonntag den 10. februar fand das concert der Dlle. onitsch 
im Musikvereinssaale statt, und sie spielte ein concert von hummel 
und ein « rondo brillante » von Würfel. (. .).“
Verfasser: Joh  nEp  hoFzinsEr
Konzertkritik.

oester reichisches Morgenblatt 43 und 44 (10.  4. und 12.  4.   
1841) 182
‚Schir Zion, gottesdienstliche Gesänge der israeliten, herausgege-
ben von s. sulzEr.‘
Verfasser: Dis.
rezension. Außer Werken von sulzer, die besprochen werden, seien in der 
sammlung Werke von seyfried, schubert, fischhof, Drechsler, Volkert und 
Würfel enthalten. Der „unvergessliche schubert“ sei zwar nur mit einem Werk 
vertreten, dieses jedoch sei „einzig“. 
(182) „Würfel’s drei Gesangstücke gehören zu dem schönsten, was 
er in seinem leider zu kurzen Leben lieferte. und so treffen wir, wo 
immer wir durch dieß reiche tonbergwerk wandeln, nirgends auf  
taubes Gestein, sondern überall auf  erzreiche mächtige Gänge, voll 
edlen Metalls, alles probehältig, funkelnd, gediegen. Glück auf!“

Václav Hugo Zavrtal  (1821–1899)

Wiener Allgemeine Musikzeitung 10 (23.  1.  1847) 44
‚notizenblatt. (hrn. W. h. Zawrthal)‘,
(44) „Kapellmeister des 18. Linien-infanterie-regimentes baron 
reisinger, ein bruder des um die Militär-Musik so vielfach verdien-
ten Kapellmeisters J. r. sawerthal, eines geschätzten Mitarbeiters 
dieser Zeitung, desselben von dem die idee zur begründung eines 
Vereines zur Versorgung dienstunfähiger Militär-Kapellmeister und 
deren Witwen und Kinder – ist die große Auszeichnung zu theilge-
worden nach barcelona als professor und orchester-Direktor des 
dortigen conservatoriums berufen zu werden. schon am 20. d. M. 
hat er diesem ehrenvollen rufe folge geleistet und ist von Mailand 
an den ort seiner bestimmung abgegangen.“
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Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Allgemeine theaterzeitung 305 (22.  12.  1841) 1339
‚feuilleton. Wiener tagsblatt. Am 22. December.‘
(1339) „Am 22. December 1745 starb in Dresden Joh. Dismas Ze-
lenka, capellmeister und compositeur bei der kursächsischen hof-
capelle daselbst. er wurde 1700 (sic) zu Launowitz in böhmen ge-
boren. er studirte in Wien den contrapunct und seine chöre und 
fugen wurden als Meisterwerke bewundert.“
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Anmerkung: es handelt sich bei den nachfolgenden hinweisen um ein tei l -
spektrum der beiträge zu diesem thema in den unterhaltungsblättern. Wei-
tere hinweise auf  das prager Musikleben sind dem unterkapitel „biobiblio-
graphische notizen über Musiker, sänger/innen, Komponisten und Musikver-
leger“ zugeordnet sowie im Kapitel „Darstellende Kunst“ (→ „Tschechisches 
Theater, ‚böhmische‘ Opernlibretti“; → „Bühnen und Theater in Prag“) zu 
finden.

beiträge und hinweise

neue Annalen (Juli 1807) 44 – 46
‚schöne Künste. (. .).
Per Celebrare la Festività del S. S. Natale. oratorio de luigi privi
dali. Musica del M  a  CartElliEri, nebst einer deutschen ueber-
setzung. gr. 8. prag bey Diesbach 1806 37 s.‘
rezension, übersetzungskritische bemerkungen enthaltend. Das Werk sei in 
prag am Weihnachtsfeiertag 1806 zur Aufführung gelangt.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 35 (2.  5.  1818)
‚Kunstnachrichten aus prag.‘
„in musikalischer hinsicht behaupten Wittasek, Weber und toma-
schek ihren alten wohlverdienten ruhm. (. .).“

Allgemeine Musikalische Zeitung 52 (30.  6.  1819) 413 – 415; 
53 (3.  7.  1819) 421 – 423; 96 (1.  12.  1819) 769 – 772; 48 (14.  6.  1820) 
379 – 382; 50 (21.  6.  1820) 396 – 398; 54 (5.  7.  1820) 425 – 428; 56 
(12.  7.  1820) 443 – 444
‚Zustand der Musik in prag. (im Jahre 1819.)‘
bericht.
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Allgemeine Musikalische Zeitung 48 (14.  6.  1820) 379 – 382; 
50 (21.  6.  1820) 396 – 398; 54 (5.  7.  1820) 425 – 428
‚Zustand der Musik in prag im Jahr 1819.‘
bericht über die opernproduktionen.

Allgemeine Musikalische Zeitung 56 (12.  7.  1820) 443 – 444
‚Musikalische berichte aus prag. Den 3. July 1820.‘
(443) „Den 27. May war der dem conservatorium ewig merkwürdi-
ge tag, wo es das Glück genoß, in dem kaiserl. Apartement der 
hiesigen burg vor ihren MM. dem Kaiser und der Kaiserinn, sich 
zu produciren. (. .).“

Allgemeine Musikalische Zeitung 62 (4.  8.  1821) 492 – 494; 63 
(8.  8.  1821) 502 – 504
‚prag, im Monath July.‘
bericht über das Musikleben; die prager klagten über einen Verfall der Musik 
bei ihnen.

Allgemeine theaterzeitung 33 (18.  3.  1826) 136
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. prag.‘
bericht über die diesjährigen musikalisch-deklamatorischen unterhaltungen 
vom Musikmeister hrn. Kinderfreund im Konviktsaal, welche jeweils zur fa-
stenzeit veranstaltet werde. 
(136) „Auch eine von hrn. strakaty in böhmischer sprache, recht 
lieblich gesungene Arie aus rossini’s oper: « die diebische elster » 
erfreute das Auditorium so sehr, dass sie wiederholt werden muß-
te.“

Wiener Zeitschrift  72 (17.  6.  1826) 573 – 574
‚Miscellen aus prag.
Musicalische Akademie des conservatoriums der tonkunst.‘
besprechung der Aufführung.

neues Archiv 2 (5.  1.  1829) 9 – 11
‚paganini in prag. (Aus brieflichen Mittheilungen eines Musikfreun-
des.) eingesandt von proFEssor sEdlaCzEk. prag den 4. December 
1828.‘
bericht.



207Musikleben in prag

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 15 (11.  4.  1829) 57
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(57) „Am 10. April 1802 wurde haydn’s « schöpfung », zum ersten 
Mahl in prag, aufgeführt.“

Allgemeine theaterzeitung 93 (4.  8.  1829) 381 – 382; 94 (6.  8.   
1829) 385
‚neuigkeiten. prag im July.‘
Über das theater- und Musikleben.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 14 (2.  4.  1835) 56
‚im Verlage der k. k. hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung 
des tobias haslinger in Wien ist erschienen und in allen Musik-
handlungen zu haben: Strauß in Prag. Walzer-rondo für das piano-
forte allein von C  g  hoFFMann. preis 45,- kr. conv. Münze.‘

Wiener telegraph 21 (16.  2.  1838) 89 – 90
‚correspondenz-nachrichten.‘
(90) „es ist das alte schicksal der guten stadt prag, daß sie Künst-
lern gegenüber, die rolle einer henne spielt, welche enten-eier 
ausbrütet; die arme Mutter steht am ufer und sieht schmerzlich, 
wie ihre Küchlein über den strom nach dem jenseitigen ufer 
schwimmen! Sehr freut uns daher die Nachricht, daß Dlle. Grosser 
an unsere stadt durch hymens süße fesseln sich ketten lassen will; 
wenigstens bildet das, dem Vernehmen nach statt findende ehe-
bündniß zwischen ihr und dem Kapellmeister hrn. strauß, einen 
teil unsers stadtgesprächs. 
in unserer « bohemia » gibt es jetzt viel Krieg und streit. Der thea-
ter-referent gibt dem Mozart-Comité Rathschläge und gute Leh-
ren. (. .). erfreulicher ist die nachricht, daß zur begründung des 
prager Mozart-Monuments, durch den hrn. professor Wihan und 
den Kapellmeister prohaska eine große musikalische Akademie in 
Königgrätz veranstaltet worden ist. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 240 (30.  11.  1839) 1175
‚neuigkeiten. (Das st. cäcilien-fest in prag)‘
Verfasser: A.
(1175) „wurde in der trefflichen Musikbildungs-Anstalt des hrn. 
Joseph procksch, am 22. november, durch ein concert spirituel 
feierlichst begonnen. (. .).“
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sammler 42 (14.  3.  1840) 168
‚notizen. Welt-theater. (prag.)‘
berichtet wird u. a. über das Auftreten von franz Liszt in prag.

Allgemeine theaterzeitung (5.  12.  1840) 1331
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues? (Das cäcilienfest in 
prag.)‘
Verfasser: A.
(1331) „Am 22. nov. ward die namensfeier der schutzpatronin der 
heil. Musika in dem musikalischen prag auf  eine wundervolle, herz-
erhebende Weise begangen. (. .).“
Über die Veranstaltungen zu diesem Anlass.

Allgemeine theaterzeitung 86 und 87 (10.  4. und 12.  4.  1841) 
383 – 384
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (prager Album.)‘
(383) „im saale der sophien-insel (früher färber-insel) fand am 18. 
März die erste öffentliche große production der sophien-Akademie 
statt, und ein überaus zahlreiches, aus allen ständen und classen 
bestehendes Auditorium, dem ein geistiges ohr der himmel verlie-
hen, hatte sich eingefunden, und lauschte mit würdevoller stille den 
tönen, bis sie verklangen, worauf  ein herzlicher beifall losbrach. 
es war ein fest, das die Kunst beging und den weltberühmten Mu-
siksinn der böhmen aufs neue bewahrheitete. Wir hörten des Groß-
meisters tomaschek große symphonie (in es-Dur), dann aus dessen 
Krönungsmesse das « sanctus benedictus » und « Gloria », einen fi-
gurirten choral von Joh. seb. bach (das uralte böhmische Lied: « na 
krjze pro nas rozpiaty »), (. .) einen böhmischen chor (« Wse gen ku 
chwále, wlasti a krále »), componirt von Gelen. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 97 (23.  4.  1841) 431 – 432
‚correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinzstädten. 
(prager briefe. – Am 1. April.)‘
(431) „eine von hrn. Kolar, schauspieler der böhmischen bühne, 
unter Mitwirkung der Mitglieder des sophienvereins veranstaltete 
Akademie, ist besonders darum erwähnenswerth, weil sämmtliche 
Declamation- und Gesangpiecen derselben in cechischer sprache 
gedichtet waren. Diese Gelegenheit brachte uns auch zwei Lieder 
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von tomaschek, (text aus der « Königinhofer handschrift »), die 
gewiß überall in den herzen der Zuhörer, ihr volles freundliches 
echo finden werden, um wie viel mehr hier, wo sie von der frau 
Juliana Glaser mit dem, ihren Gesang so hoch auszeichnenden tief-
sinnigen Ausdrucke der empfindung vorgetragen wurden. (. .).“

humorist  111 (4.  6.  1841) 451 – 452
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(452) „Auf  ein concert war man sehr begierig, nämlich auf  jenes 
zum besten der Versorgungs-Anstalt erwachsener blinder. es wur-
de nämlich Goethe’s « faust » mit der Musik vom fürsten radziwill 
gegeben. (. .). Gegeben wurde der « faust » mit größter sorgfalt: Dlle. 
schmidt (Gretchen), die herren uffo horn (faust), ritter von 
Weyrotter (der Literat Kleeroth – Mephistopheles), hecht (Wag-
ner) und Luka (erdgeist), lasen ihre partien ausgezeichnet; den 
musikalischen theil besorgte die sophien-Akademie mit gewohnter 
trefflichkeit.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 96 (12.  8.  1841) 404
‚Musikalischer salon. correspondenz.‘
Verfasser: f. t.
(404) „bei der allerhöchsten Anwesenheit sr. k. k. hoheit des erz-
herzoges stephan ward auch dem conservatorium der Musik das 
besondere Glück zu theil, nachstehende Musikstücke vor Aller-
höchstdemselben im institutssaale zu produciren, und zwar: (. .).“
Genannt werden neun positionen.

Allgemeine Wiener Musikzeitung 10 (22.  1.  1842) 40
‚correspondenz. (prag.)
(40) „Die musikalische unterhaltung, welche der rühmlich bekann-
te clavierspieler hr. hoffmann veranstaltete, fiel sehr gut aus. (. .). 
hr. strakaty sang den « Abschied heinrich iV. » von tomaschek mit 
ungemeinem erfolge. (. .). Die Musikprobe zum böhmischen Gesell-
schaftsballe im stöger’schen saale trug trotz dem unbedeutenden 
eintrittspreise 263,- fl. c. M. Die königl. Kammermusiker aus ber-
lin, die brüder stahlknecht, sind hier angekommen.“ 
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 17 (8.  2.  1842) 67
‚Musikalischer salon. (prag.)‘
(67) „Am 27. Jänner fand die siebente salonunterhaltung der so-
phienakademie statt. bekanntlich steht diese Akademie unter dem 
hohen schutze ihrer königl. hoheit der durchlauchtigsten erzher-
zogin sophie, welche an dem genannten tage anno 1805 das Licht 
der Welt erblickte. Die Mitglieder versammelten sich daher um 10 
uhr früh in dem institutssaal, allwo hr. Weghmoser eine glänzen-
de rede hielt. hierauf  wurde der hymnus « buh krále chran » ge-
sungen, nach dessen execution sich die Versammlung in die st. 
Gallikirche begab. Dort wurde eine Motette von palestrina, zwei 
chöre von bach und spohr, ein credo von Graun und ein offerto-
rium von Gelen aufgeführt. Die Abendunterhaltung wurde mit dem 
obengenannten Hymnus eröffnet! darauf  folgte das D-moll-Quar-
tett von Mozart, executirt von hh. Wehle, Arnold, prachner und 
Walenta. frau ruzicka sang ein Lied, text von prokesch, Musik 
von ruzicka, hr. Wolf  « den hirten auf  dem berge » von toma-
schek. frau pleschner begleitete den sänger auf  dem claviere. Au-
ßerordentlichen beifall fand ein von hrn. hanka in böhmischer 
sprache gedichteter und von Gelen in Musik gesetzter chor. hr. 
prachner und Goldschmidt spielten eine sonate für cello und piano. 
Der letztere accompagnirte auch das Lied « die sehnsucht » von 
schiller, Musik von tomaschek, welches Dlle. hadiborsky sehr ver-
dienstlich vortrug. Dasselbe gilt von dem Vortrage des Liedes « rast-
lose sehnsucht » von Gelen durch hrn. Weitenweber. Den schluß 
machte ein chor von palästrina.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 43 (9.  4.  1842) 179 – 180
‚correspondenz. (prag den 30. März 1842.)‘
Verfasser: pa.
(179) „ich muß ihnen von einem Kunstgenusse erzählen, den ich 
am vorigen freitage, am achtzehnten d. M. erlebte; es war nämlich 
concert spirituel der hiesigen sophienakademie im saale auf  der 
sophieninsel um 5 uhr nachmittags. in der ersten Abtheilung wur-
de das « Kyrie » und « Gloria » aus der es-dur-Messe von W. toma-
schek; ein russischer chor, « Ave Maria », welcher der Akademie von 
der kaiserl. russischen hofcapelle zu st. petersburg als Geschenk 
zugesendet worden ist; dann ein festchor zu ehren des oberstburg-
grafen Grafen chotek, von Ghelen; und endlich «heloisens Klagge-
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sang am Grabe Abälard’s mit chor » von W. tomaschek, aufgeführt. 
(. .).“

oester reichisches Morgenblatt 50 (25.  4.  1842) 200
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. Musikalisches perspektiv.‘
(200) „In Prag ist das Comité des Mozarts-Denkmals, an dessen 
spitze hr. Dr. theobald held und hr. franz th. blatt, Directions-
Adjunct und professor am conservatorium, stehen, äußerst thätig, 
die bisher unvollständige sammlung von Mozarts Werken durch 
herbeischaffung all seiner, in italien und in andern Ländern zer-
streuten compositionen zu ergänzen, und so den edlen endzweck 
der freunde höherer Musik zu realisieren.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 99 (19.  8.  1842) 404
‚Miscellen.‘
(404) „Die Bohemia meldet, daß am 4. september, nämlich am ent-
hüllungstage des Mozart-Denkmals in salzburg, auf  der prager 
bühne der « Don Juan » ganz vol lständig, auch mit den von Mo-
zart selbst geschriebenen rezitativen zur Aufführung komme. Die 
prager bühne sey die er ste in ganz Deutschland, welche 
Mozart’s Meisterwerk in seiner unverkürzten,  ur sprünglichen 
Gestalt zur Aufführung bringe, – d. h. in deutscher sprache.“

sammler 202 (19.  12.  1842) 838; 207 (27.  12.  1842) 856 – 857
‚feuilleton. Aus der Musikwelt. (prag.)‘
(838) „Der kleine rubinstein gab am 13. Dez. ein Konzert im neu-
en stöger’schen saale, welches bei dem preise von 30 kr. c. M. von 
einem sehr spärlichen publikum besucht war, das ihm aber vielen 
beifall zollte.“
s.  856  f.: Konzertkritik von insgesamt drei Konzerten, welche spärlich besucht 
gewesen seien.

Allgemeine theaterzeitung 22 (26.  1.  1843) 91 – 92; 27 und 28 
(1.  2. und 2.  2.  1843) 114 – 115; 30 (4.  2.  1843) 126 – 127
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (prager briefe, vom 4. Jänner 1843.)‘
Verfasser: dr  du  u 
(91) „Musikalischer bazar: concerte und Akademien für dürftige 
techniker, der herren fischer, habern, horak, des hrn. und der 
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Mad. Mertz, des cäcilien- und sophienvereines, der Dem. Marie 
potel und des Anton rubinstein; pixissche Quartette, fortgesetzt 
von hrn. f. skraup d. ä. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 111 (16.  9.  1843) 467; 112 
(19.  9.  1843) 470 – 471; 113 (21.  9.  1843) 474 – 475; 114 (23.  9.  1843) 
478 – 479; 116 (28.  9.  1843) 486; 117 (30.  9.  1843) 492 – 493; 140 
(23.  11.  1843) 591 – 592; 141 (25.  11.  1843) 595 – 596
‚Musikalische briefe aus prag von philokalEs ‘
s.  467: „(Den 8. september 1843).“ s. 531: „(prag, den 29. sept. 1843. 
Geschlossen am 11. oktober.)“ s.  591: „(Den 19. oktober 1843.)“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 126 (21.  10.  1843) 531 – 532; 
128 (26.  10.  1843) 538 – 539; 129 (28.  10.  1843) 542 – 543; 130 
(31.  10.  1843) 548 – 549; 131 (2.  11.  1843) 554 – 555; 133 (7.  11.  1843) 
562; 134 (9.  11.  1843) 567; 136 (14.  11.  1843) 575; 138 (18.  11.  1843) 
583
‚Musikalische briefe aus prag und Dresden von philokalEs.‘
s.  531: „(prag den 29. sept. 1843. Geschlossen am 11. october.)“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 155 (24.  9.  1844) 457 – 458; 
117 (28.  9.  1844) 467; 120 (5.  10.  1844) 478 – 479; 127 (22.  10.  1844) 
507 – 508; 130 (29.  10.  1844) 518 – 519; 136 (12.  11.  1844) 543 – 544; 
137 (14.  11.  1844) 547 – 548; 138 (16.  11.  1844) 550 – 551; 141 
(23.  11.  1844) 563 – 564
‚Musikalische berichte aus prag von philokalEs.‘

Wiener Allgemeine Musikzeitung 34 (20.  3.  1845) 136
‚notizen. (für die durch feuer verunglückten bewohner von Wit-
tingau)‘
(136) „veranstaltet die Direction des in prag unter dem protecto-
rate des fürsten von Lobkowitz stehenden Musikinstitutes am 27. 
d. M. ein Konzert. (. .).“
Genannt werden die namen der Mitwirkenden.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 75 (24.  6.  1845) 300
‚notizen. (fürst Kasimir Lubomirsky,)‘
(300) „der bekannte compositeur, ist am 16. d. m. in prag ange-
kommen.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 115 (25.  9.  1845) 459; 118 
(2.  10.  1845) 472; 119 (4.  10.  1845) 475; 120 (7.  10.  1845) 478 – 479; 
122 (11.  10.  1845) 488; 123 (14.  10.  1845) 491 – 492; 127 (23.  10.  1845) 
508; 128 (25.  10.  1845) 512; 130 und 131 (30.  10. und 1.  11.  1845) 
524
‚correspondenzen. Musikalische briefe aus prag von philokalEs. 
(prag am 18. september 1845.)‘

Wiener Allgemeine Musikzeitung 120 (7.  10.  1845) 477 – 478; 
121 (9.  10.  1845) 482 – 483; 122 (11.  10.  1845) 485 – 486
‚Die ouverture zu shakespeare’s ‹ König Lear › von hektor berlioz. 
Von Jur  dr  august WilhElM aMBros aus prag.‘

sammler 170 (25.  10.  1845) 678
‚feuilleton. novitäten-Kurier.‘
(678) „Den 15. d. M. trat strauß (Vater) mit seinem ganzen orche-
sterpersonale in prag in den räumen der sophien-insel auf  und 
erhielt die stürmischsten beifallsbezeigungen. Gegen dreihalb tau-
send personen hatten sich versammelt, so dass Viele nicht in die 
säle dringen konnten und in den Vorhallen bleiben mußten. Von 
prag aus reist strauß nach Dresden und berlin.“

Wiener Zeitschrift  229 (17.  11.  1845) 920
‚feuilleton. Musikalisches. strauß (der Vater) ‘
(920) „hat in prag im saale der sophieninsel eine im vollen sinne 
des Wortes überfüllte musikalische soiree gegeben und stürmischen 
beifall gefunden. Dem Vernehmen nach wird er auf  der rückreise 
daselbst mehrere soireen geben.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 9 (20.  1.  1846) 34
‚correspondenz. (prag.) Konzert von hector berlioz.‘
Verfasser: r. s.
Konzertkritik.

sammler 16 (27.  1.  1846) 64; 18 und 19 (31.  1. und 2.  2.  1846) 76
‚Mannigfaltiges. berlioz in prag.‘
(64) „‚berlioz ist seit beethoven die großartigste erscheinung im 
Gebiete der musikalischen Dichtung‘, so beginnt ein bericht in Ost 
und West über dessen erste Akademie. (. .).“
s.  76: „berlioz in prag.“
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humorist  282 (25.  11.  1846) 1134
‚Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
(1134) „Am 4. Dezember, als am Vorabende des todestages Mo-
zarts, wird die sophien-Akademie für den großen tonmeister eine 
Gedächtnißfeier veranstalten, bei welcher lauter Mozart’sche Kom-
positionen zur Aufführung kommen. herr prof. W. A. swoboda hat 
für diese feier einen prolog in böhmischer sprache gedichtet.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 69 (10.  6.  1847) 279 – 280
‚correspondenzen. Aus prag.‘
Verfasser: oBolus

(279) „Musik-unterhaltung der sophien-Akademie am 14. Mai, als 
am Vorabende der hohen namenstagsfeier ihrer k. k. hoheit der 
durchlauchtigsten frau erzherzogin sophie, um 5 uhr nachmit-
tags im convictsaale. Die aufgeführten stücke waren. 1. fuge von 
spohr (für singstimmen allein in c). 2. « Kde vlasti má? », Gedicht 
von Piček, Musik von J. n. skraup. 3. « Auf  dem berge », chor von 
Kücken, nach einer Melodie aus der operette: « Die flucht nach der 
schweiz ». 4. « Jägerlust », Männerchor von J. n. skraup. 5. « uko-
libávka, dle Dlle heleny » von e., singquartett von Kücken. 6. 
türkisches schänkenlied, Männerchor von Mendelssohn-bartholdy. 
7. « heidenröslein », singquartett von M. hauptmann. 8. « Věnec z 
pisní národnich » (ein Kranz aus böhmischen Liedern) von J. n. 
skraup. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 73 (19.  6.  1847) 296
‚notizenblatt. (hektor berlioz)‘
Verfasser: oBolus

(296) „ist am 4. d. M. auf  seiner rückreise von petersburg in prag 
eingetroffen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 126 (21.  10.  1847) 506 –  
507
‚Korrespondenz. Aus prag.‘
Verfasser: oBolus

(506) „Am 23. sept. fand die angekündigte musikalische produkti-
on der Kapelle des k. k. inf. reg. Wellington (und zwar wegen 
eingetretener reparatur des saales der sophieninsel) im Kon-
viktsaale statt. Das programm war so interessant, daß eine bespre-
chung der einzelnen nummern hier nicht am unrechten platz sein 
dürfte. (. .).“
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Anmerkung: es handelt sich bei den nachfolgenden hinweisen um ein tei l -
spektrum der beiträge zu diesem thema in den Wiener unterhaltungsblät-
tern. 

beiträge und hinweise

intel l igenzblatt  zu den Annalen 31 (August 1804) 53 – 54
‚Kunst-Anstalten.‘
(53) „seit einigen Monathen hat sich in brünn eine Musik-Gesell-
schaft gebildet. Die Glieder derselben bestehen größten theils aus 
beamten, und ihre Anzahl beläuft sich bis gegenwärtig auf  40 bis 
50 personen. (. .). Der ort, welchen die Gesellschaft zu ihrem un-
ternehmen wählte, ist der – von dem unvergeßlichen Joseph ii. dem 
brünner publicum zum Vergnügen gewidmete Augarten. in dem 
daran gebauten saale wird zur sommerszeit alle Wochen ein Mahl 
Musik gegeben, und hierzu die neuesten und vorzüglichsten Werke 
der tonkunst gewählt. (. .).“

intel l igenzblatt  zu den Annalen 44 (november 1804) 155 –  
158
‚plan zur errichtung musikalischer Akademien von Dilettanten in 
brünn.‘
Verfasser: ant  Jos  lang, J  JoaChiM, Franz Wilh  MErta
bericht.
Anmerkung: Akademien meint hier Klassen, Gruppen.

Allgemeine musikalische Zeitung 25 (25.  3.  1820) 196 – 197
‚Kirchenmusik in ollmütz.‘
Verfasser: A. V.
(196) „Den 9. März d. J., am festtage der mähr. Aposteln cyrill und 
Method, feyerten se. kaiserl. hoheit und eminenz der Durchlauch-
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tigst hochwürdigste herr herr cardinal, fürsterzbischof  zu oll-
mütz, rudolph Johann etc. etc. höchst ihren geistlichen einzug in 
die Metropolitan-Kirche zum heiligen Wenzel. (. .). Die Musikstük-
ke, auf  welche zur Verherrlichung dieser intronisierungs-feyer sr. 
kaiserl. hoheit und eminenz die Wahl fiel, waren: herr Joseph 
preindls, capellmeisters bey st. stephan zu Wien vortreffliches « te 
Deum in c »; der hymnus: « ecce sacerdos magnus » zum handkus-
se alla capella zweckmässig entworfen von herrn p. v. r., einem 
besondern Musikfreunde und Kenner; herrn nepomuk hummel’s, 
königl. würtembergischen capellmeisters sehr schöne « Messe in b », 
und des unsterblichen herrn Jos. haydn’s, Doctors der tonkunst, 
herrliches « offertorium in D-minor ».“

Allgemeine theaterzeitung 7 (17.  1.  1826) 28
‚neuigkeiten. iglau. Musikalische Akademie.‘
bericht über die Aufführung von haydns Schöpfung am christtag, den 
25.  12.  1825.

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 45 (10.  11.  1831) 177
‚Musikalischer erinnerungskalender.‘
(177) „im november 1804 bildete sich in brünn eine Musikgesell-
schaft, von welcher wöchentlich symphonien, concerte und Ge-
sangstücke aufgeführt werden sollten.“

feier stunden 41 (2.  1.  1835) 377
‚notizenblatt. Aus unserer Zeit. (Musikalische Akademie in 
brünn.)‘
Verfasser: Fr  WanitsChEk
bericht.

humorist  234 (23.  11.  1839) 942
‚Album. neuigkeits-plauderer. (neues aus pilsen).‘ 
(942) „Die Kapelle des prager scharfschützenkorps, unter der Lei-
tung ihres Kapellmeisters, hrn. p. pergler, ließ sich an zwei Aben-
den mit beifall hören. – unser theater ist noch immer geschlossen; 
sobald es eröffnet wird, sollen sie wieder hören von ihrem pilsner 
neuigkeits-plauderer.“
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Allgemeine theaterzeitung 193 (12.  8.  1840) 814
‚feuilleton. prager novitäten-courier. (Die drei musikalischen ort-
schaften in böhmen.)‘
(814) „sie heißen Warnsdorf, ausgezeichnet durch seine Kirchen-
musik, der ein trefflicher Kantor vorsteht, und in welchem oft Wer-
ke von Mozart, beethoven (die riesenmesse in D), haydn u. s. w. 
zur Aufführung kommen; hohenelbe, das einen thätigen Musikver-
ein hat, der deutsche Musik mit treue pflegt, und Georgenthal, in 
welchem Grenzstädtchen der cello-Meister Joh. eisert, und der 
deutsche Gesanglehrer Joh. Miksch das Licht der Welt erblick-
ten.“

Allgemeine theaterzeitung 203 (24.  8.  1840) 856
‚feuilleton. Aus der Musikwelt. (Großes Musikfest zu reichenberg 
in böhmen.)‘
Verfasser: Flor  sChMidt, chordirector.
(856) „Der unterzeichnete beabsichtigt am 20. september l. J. das 
oratorium « paulus » von Mendelssohn-bartholdy, unter Mitwir-
kung von 225 tonkunstliebenden individuen, im theater zu rei-
chenberg zur Aufführung zu bringen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 36 (25.  3.  1841) 148
‚Musikalischer salon. bunterlei. (reichenberg.)‘
(148) „ole bull ist hier eingetroffen, und hat ein concert gege-
ben.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 107 (7.  9.  1841) 448
‚correspondenz. (Wildenschwert in böhmen.)‘
(448) „im hiesigen böhmischen theater gastirte hr. faucal mit 
vielem erfolge; namentlich sang er das Lied « die Geliebte » von 
Klacel, von beethoven mit fortepianobegleitung, und « Kde domow 
mug » von skraup mit Waldhorn-Accompagnement, unter lautem 
beifall.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 111 (15.  9.  1842) 449
‚Mozartfeier zu brünn. Am 7. sept. d. J.‘
Verfasser: n 
bericht. 
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 20 (15.  1.  1844) 79; 21 
(17.  2.  1844) 83 – 84
‚correspondenz. (brünn, im februar 1844.)‘
Verfasser: philokalEs

(79) „Am 4. februar endlich kam ebendaselbst (i.e. in der st. Ja-
kobskirche, G. M.-K.) eine novität zur Aufführung, und bei dieser 
lassen sie mich etwas länger verweilen. es ist dieß die Messe in D-
moll von der composition des jüngeren hrn. skraup aus prag, ein 
tonwerk, welches ich, während meiner vorigjährigen längeren An-
wesenheit in der böhmischen siebenhügelstadt, mit Vergnügen hör-
te, und selbes auch, freilich in der allergedrängtesten Kürze, in 
meinen musikalischen Briefen aus Prag (s. nr. 133 des vor. Jahrg. 
der allg. Wr. M. Z.) besprochen habe. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 101 (22.  8.  1844) 401 – 402
‚Die orgel bei st. Mauritz in olmütz.‘
Verfasser: philokalEs
skizze.

humorist  259 (28.  10.  1844) 1040
‚Album. olmütz.‘
Verfasser: d 
(1040) „ein herrlicher Genuß, der uns von ihrem kleinen Lands-
manne, dem 13jährigen theodor Leschetitzky, in zwei concerten 
jüngst geboten wurde, ist die Veranlassung meines heutigen schrei-
bens. (. .).“
Konzertkritik.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 16 (6.  2.  1845) 62 – 63
‚Die neue orgel in der collegiat-Kirche st. Mauritz in Kremsier.‘
Verfasser: K.
ergänzung zum Aufsatz über die Kremsierer collegiat-Kirche st. Mauritz in 
blatt 11 der Wiener-Zeitung.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 34 (20.  3.  1845) 136
‚notizen. (Josephstadt)‘
(136) „in böhmen, erfreut sich in diesem Winter auch einer opern-
gesellschaft, welche « Johann von paris », « belisar » und « tancred » 
bis jetzt zur Aufführung brachte.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 46 (17.  4.  1845) 184
‚notizen. (Kratzau)‘
(184) „im bunzlauer-Kreise in böhmen, besitzt nunmehr auch seit 
zwei Jahren einen Musikverein, welcher bei seiner letzten produc-
tion am 31. d. M., die Kindersymphonie von b. romberg recht 
gelungen aufführte.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 65 (31.  5.  1845) 259
‚correspondenzen. (eisgrub, 26. Mai 1845.)‘
Verfasser: f. s.
(259) „sonntag, den 25. Mai fand in dem hochfürstlich 
Liechtenstein’schen schlosse zu eisgrub eine musikalische Acade-
mie statt, deren reiner ertrag der Wiederherstellung eines der älte-
sten und ehrwürdigsten Denkmäler mährischer Vorzeit – der Ka-
pelle des heil. cyrillus in Kostel gewidmet ist. (. .).“
es folgt ein bericht über die Veranstaltung.

beilage zum Zuschauer 116 (20.  9.  1845) 1229
‚inland. Aus unserer Zeit. (Laipa, in böhmen.)‘
beschreibung eines Gesangfestes, welches am ende des schuljahres von schü-
lern der Laipaer hauptschule und von schülern von 13 trivialschulen am 
saume eines Waldes veranstaltet wurde. Angeführt werden die stücke, welche 
zur Aufführung gebracht wurden.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 28 (5.  3.  1846) 112
‚notizen. (in beraun in böhmen)‘
(112) „besteht ein Kirchenverein, der die Musica sacra auf  eine sehr 
würdige Weise vertritt. Zur todtenfeier des hh. erzbischofes von 
Lemberg paula pischtek führte derselbe Mozart’s « requiem » auf  
eine höchst gelungene Weise auf.“

sammler 127 (10.  8.  1846) 507
‚telegraf  alles neuen, interessanten und pikanten. Artistisches 
Museum für theater, Musik, Kunst und Literatur.‘
(507) „Am 7. August wird zu budissin (bautzen) wieder ein wendi-
sches Gesangfest abgehalten. unter Leitung des hrn. Kocor (Kat-
zer) sollen hierbei von mehr als 100 wendischen sängern und sän-
gerinnen eine reihe wendischer originalkompositionen, so wie böh-
mische, slowakische, polnische und russische Melodien mit unterleg-
ten wendischen texten vorgetragen werden.“
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Wiener Zuschauer 131 (17.  8.  1846) 1045 – 1046
‚Aus unserer Zeit. (Zwickau, in böhmen.)‘
berichtet wird über den dortigen sängerkreis, gegründet 1841 vom Klavier-
lehrer Leopold heinrich Martin.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 14 und 15 (4.  2.  1847) 61
‚Zeitung für Musikvereine und Liedertafeln.‘
(61) „Die vereinigten Liedertafeln von böhmisch-Leipa und dessen 
umgebung haben bei ihrer letzten Zusammenkunft in Leipa, den 
redacteur dieser  Zeitung, als dem begründer des Wiener 
Männergesangvereines, des ersten derartigen instrumentes der 
österreichischen Monarchie einstimmig zum ehrenmitglied er-
nannt.“
Anmerkung: Die rede ist von Dr. August schmidt (1808 – 1891). (ÖBL)

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 6 (7.  2.  1847) 46
‚Aus der Gesellschaft. (Dr. August schmidt,)‘
(46) „redakteur der « Wiener allgem. Musikzeitung », ist von den 
vereinigten Liedertafeln des böhmischen erzgebirges, als Gründer 
des ersten Männergesangvereines in der österreichischen Monarchie, 
zum ehrenmitgliede ernannt worden.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 26 (2.  3.  1847) 106
‚Zeitung für Musikvereine und Liedertafeln.‘
(106) „in böhmen nimmt die musikalische bildung einen erfreuli-
chen Aufschwung, der sich besonders in den dießjährigen bestre-
bungen kleinerer provinzstädte äußert. – so sind die im Lande 
entstandenen singvereine ein beweis wie bald das Gute und nütz-
liche dort eingang findet und sich schnell verbreitet. Auch selbst 
die höhere Konzertmusik findet ihre theilnehmer. so liegt uns ein 
brief  aus taus vor, der von einem dort gegebenen Konzerte erwäh-
nung macht, das von hrn. Georg florian unter Mitwirkung der 
Violinvirtuosen heinrich Dehan (schüler Mayseder’s) und Anton 
sartor, dann der 12jährigen Marie blätterbauer und des Musikver-
eins in taus am 6. Jänner d. J. veranstaltet wurde. schon das pro-
gramm war sehr interessant, es bot außer den ouverturen aus « Lin-
da » von Donizetti und aus « pirata » von bellini vom ganzen orche-
ster aufgeführt, Vorträge von thalberg-, Willmers-, taubert-, 
ernst- und Kalliwoda’schen compositionen und eine Arie aus 
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Donizetti’s « Linda », welche durchgehends von dem zahlreich ver-
sammelten publikum mit großem beifall aufgenommen wurden.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 63 (27.  5.  1847) 252 – 255
‚Zeitung für Musikvereine und Liedertafeln. Der Männergesangs-
verein in troppau.‘
Ausführlicher bericht.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 68 (8.  6.  1847) 276
‚notizenblatt. (böhm. Leipa.)‘
(276) „sonntag den 13. Juni nachmittags um 4 uhr wird von dem 
Leipaer sängerchor und dem Lehrpersonale desselben Vikariats ein 
Gesang- und Musikfest in dem beliebten belustigungsorte ‚schwoi-
ka‘ abgehalten, dessen reiner ertrag für dürftige Lehrindividuen 
bestimmt ist. Das interessante programm enthält unter vielen an-
dern ton- und Gesangstücken auch die « Wüste » von felicien David, 
und hr. Jos. hackel, Veterinärarzt in haida, rühmlich bekannt als 
opernsänger, hat gefälligst die Deklamation übernommen.“

Allgemeine theaterzeitung 173 (21.  7.  1847) 690; 179 (28.  7.   
1847) 716; 181 (30.  7.  1847) 124
‚Die Schöpfung der Musik. eine Apotheose Joseph haydns. Von 
 Moritz alBErt.‘
Gelegenheitsgedicht. 
(690) „bei Gelegenheit des im fürstlichen schlosse in nikolsburg am 
18. Juli 1847 aufgeführten oratoriums: « die schöpfung » von Joseph 
haydn, zum besten einer zu gründenden Kleinkinderbewahran-
stalt. (. .).“
s.  716: bericht über die ‚Akademie‘, während der das Werk zur Aufführung 
kam.

oester reichische blätter 89 (26.  7.  1847) 356
‚feuilleton. omnibus. (Liedertafeln in teschen und bielitz.)‘
(356) „Auch in teschen und bielitz, an dem scheidepunct des deut-
schen Lebens und der deutschen sitte, bestehen Liedertafeln, und 
hier wie in dem herzen von Deutschland ertönt frisch und innig das 
deutsche Lied. Die Liedertafeln von bielitz, teschen und preußisch 
pleß vereinen sich zu einem sängerfest. Gewiß befestigen in einem 
fast slavischen Lande diese Liedertafeln deutsche sprache und 
deutsche Gesinnungen. Die urbewohner von schlesien waren doch 
geschichtlich erwiesene Deutsche.“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 89 (27.  7.  1847) 360
‚notizen.‘
(360) „in nikolsburg wurde am 18. d. Mts. in dem großen Vorsaale 
des fürst Dietrichstein’schen schlosses haydn’s großes Musikwerk 
« Die schöpfung » von mehr als 140 Dilettanten zum besten der zu 
gründenden Kleinkinderbewahr-Anstalt trefflich aufgeführt. Auch 
ein Gedicht, « Die schöpfung » von Moriz Albert Mottloch, wurde 
vorgetragen.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 89 (27.  7.  1847) 360
‚notizen. Liedertafeln in teschen und bielitz.‘
(360) „Die Liedertafeln von bielitz, teschen und preußisch pleß 
vereinen sich zu einem sängerfest. Gewiß befestigen in einem fast 
slavischen Lande diese Liedertafeln deutsche sprache und deutsche 
Gesinnung. Die ureinwohner von schlesien waren doch geschicht-
lich erwiesene Deutsche.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 114 (23.  9.  1847) 459
‚correspondenzen. Aus Kremsier.‘
Verfasser: v  M… 
bericht über ein Abendkonzert, veranstaltet im großen saal des residenz-
schlosses aus Anlass der 50jährigen priester-Jubelfeier des fürsterzbischofs 
von olmütz.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 121 (9.  10.  1847) 486
‚Zweites Gesang- und Musikfest des böhm. Leipaer Gesang-Vereins 
in schwoika, am 26. september.‘
Verfasser: K.
(486) „in einer der schönsten, durch ihre anmuthigen sowohl als 
wahrhaft romantischen eigenthümlichkeiten gleich ausgezeichne-
ten Gegend des nördlichen böhmens liegt das bescheidene Dörfchen 
‚schwoika‘, herrschaft bürgstein, mit seinem großen, wohleinge-
richteten Gasthofe, der auch heuer der Mittelpunct des geselligen 
Vergnügens war. hier veranstaltete der Leipaer Gesang-Verein am 
26. september das zweite diesjährige Musikfest. (. .). eingangs hör-
ten wir die ouverture zur oper: « Die sirene » von Auber, (. .) der die 
« romanze » aus « Lukrezia borgia » folgte. (. .) Den schluß machte 
« die Wüste » von felix David, unter der Leitung des chorrektors 
herrn czernitzky in Leipa. (. .). Die solopartie trug herr steinhard-
ter, isr. Kantor in Leipa, ausgezeichnet und mit vielem Gefühle vor, 
und erntete stürmischen Applaus. (. .).“
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Wiener Allgemeine Musikzeitung 123 (14.  10.  1847) 495
‚notizen. (neuschloß im Leitm. Kreis.)‘
Quelle: (Bohemia.)
(495) „Am 28. september trat der herrschaft neuschloßer Musik-
verein wieder zusammen und veranstaltete hier eine musikalische 
Akademie. Das programm war kunstsinnig zusammengestellt. (. .). 
Wir hörten (. .) die schöne ouverture « oberon » von Karl Maria v. 
Weber, « salomon’s tempelweihe » von e. titl, « die heimat » von 
oberthür (. .), chor mit Arie und Duett aus der oper « ferdinand 
cortez » von spontini und die symphonie in A-dur von Louis van 
beethoven. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 133 (6.  11.  1847) 535 – 536
‚Korrespondenz. Aus brünn.‘
Verfasser: W. s.
(535) „Am 9. oktober 1847 fand zur großen freude aller Gesangs-
freunde die erste produktion des bereits seit mehrern Jahren hier 
bestehenden Männergesang-Vereins in den Lokalitäten des Gastho-
fes ‚zum weißen Kreuz‘ statt. (. .).“
Das programm wird detailliert angeführt.
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beiträge und hinweise

Vaterländische blätter 38 (11.  5.  1811) 228
‚Kurze notizen.‘
nachricht über die Aktivitäten der ‚Vereinigung zur beförderung der tonkunst 
in böhmen.‘

er neuerte Vaterländische blätter 69 (30.  8.  1815) 420 – 422
‚Der Verein zur beförderung der tonkunst in böhmen.‘
Dieser Verein sei 1810 gegründet worden und habe im selben Jahr das Konser-
vatorium der Musik in prag ins Leben gerufen. Das Lehrpersonal wird nament-
lich angeführt.

Allgemeine Musikalische Zeitung 7 (13.  2.  1817) 53 – 55
‚notizen. Musikhandel und Musikverlag in prag.‘
bericht.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 98 (6.  12.  1817)
‚Kunst- und literarische notizen aus prag.‘
Am 6. november habe in der schule des conservatoriums für Musik vor beginn 
des unterrichts eine Aufführung der Messe von haydn und Veni S. Sp. vom 
Abt Vogler stattgefunden. Dort neu aufgenommen worden seien: Maria Anna 
czegka geb. v. Auernhammer, Gesanglehrerin für sechs Mädchen; weiters un-
terrichteten dort: musikalische theorie f. Ds. Weber und die Literär-Gegen-
stände prof. Gerle.

Wiener Zeitschrift  45 (14.  4.  1818) 357 – 360
‚Das Konservatorium der Musik zu prag.‘
Verfasser: G.
bericht über dessen Aufgabe, erfolge sowie über das Musikleben in prag im 
Allgemeinen.
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Archiv für Geschichte 31 (12.  3.  1827) 183 – 184
‚Grundsätze des Vereins der Kunstfreunde für Kirchenmusik zu 
prag.‘
Angeführt werden die Vereinsstatuten.

patriotische blätter zur Allgemeinen theaterzeitung 8 
(17.  1.  1828) 7 – 8
‚notizen. Der Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in böh-
men.‘
in einer fußnote wird angemerkt:
„Von einem unserer correspondenten von prag erhalten wir so eben 
den ersten Jahresbericht des durch allerhöchste entschliessung s. 
Majestät, vom 10. August v. J., bestätigten Vereins der Kunstfreun-
de für Kirchenmusik, aus welchem wir folgenden kurzen Auszug 
liefern.“
Zitat.

neues Archiv 40 (17.  5.  1830) 309
‚Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in böhmen mit sr.  
k. k. Majestät Allerh. bestätigung seit dem 10. August 1826 beste-
hend. Mitgetheilt von Mszr.‘
Kurzer bericht über die Aktivitäten des Vereins.

sammler 124 (16.  10.  1830) 498
‚Vorliebe für die Musik in böhmen.‘
(498) „ein Müller in dem kleinen Dorfe beraun in böhmen ver-
machte vor einigen Jahren sein ganzes Vermögen im betrag von 
ungefähr 17 000,- Gulden, zur Gründung eines conservatoriums der 
Musik. Am tage der einweihung führten achtzig Landmusiker Mo-
zarts « requiem » und palestrina’s « Miserere » auf, als wären sie 
sämmtliche Virtuosen.“

beilage zur Wiener Zeitschrift  35 (22.  3.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. Musikalisches.‘
„Der Verein zur beförderung der Kirchenmusik in böhmen hat zu 
prag eine orgelschule errichtet, und beabsichtigt die herausgabe 
eines böhmischen und deutschen Gesangbuches (die üblichsten Kir-
chengesänge enthaltend) in böhmen.“
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Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 2 (8.  1.  1835) 6 – 7
‚notizen.‘
(6) „Am 6. november v. J. wurde in prag, in der Kirche des st. 
egyd, das alljährliche heil. Geistamt zur eröffnung des neuen 
schulcurses der Zöglinge des conservatoriums abgehalten. (. .).“
Aufgeführt worden seien Kompositionen des Kapellmeisters seyfried. Der Di-
rektor des Konservatoriums, friedrich Dionys Weber „stand an der spitze 
seiner jugendlich feurigen, aus 100 Mann und Männleins bestehen-
den, unter seinem commandostabe hochbegeisterten singgewohn-
ten Armee.“

Allgemeiner Musikalischer Anzeiger 53 (31.  12.  1835) 210 –  
211
‚notizen.‘
(210) „Am 24. november fand in prag die kirchliche feyer der er-
öffnung des neuen Lehrcursus der conservatoriums-Zöglinge statt. 
Das jugendlich-feurige, trefflich geübte, und von seinem hochver-
dienten Director, hrn. friedrich Dionys Weber mit begeisternder 
energie geleitete orchester brachte dießmahl folgende interessante 
Tonwerke zu Gehör: 1. « Veni Sancte Spiritus » in B, von Abbé Vog-
ler, vor mehr als drey Decennien in prag componirt, und ausge-
zeichnet durch schöne Klarheit der form, innigen Ausdruck, rein-
ste Melodie und echt patriarchalische simplicität. 2. eine neue, 
(211) eigens für das conservatorium geschriebene Messe von hering, 
sohn, in Dresden; zeugt von lobenswerthem fleiße und gründli-
chem studium; (. .). 3. « Graduale » für fünf  realstimmen, außer 
dem bogenquartett bloß von drey posaunen, trompeten und pau-
ken begleitet, dessen Verfasser, hr. Dr. Kleinwächter, sich darin als 
trefflicher schüler des hrn. Director Weber bewährte (. .). 4. « of-
fertorium », D-minore, von dem k. k. ersten hofcapellmeister Jo seph 
eybler, mit dem reizenden, von der obligaten clarinette verschön-
ten sopransolo als Mittelsatz.“

beilage 47 zur Wiener Zeitschrift  140 (22.  11.  1836)
‚Allgemeines notizenblatt. iV. Verschiedenes.‘
„Das prager conservatorium der Musik hat, um den oft vorgekom-
menen Verfälschungen seiner Zeugnisse vorzubeugen, vom Monat 
May 1836 angefangen, neue Zeugnisse auszutheilen, welche nicht so 
leicht nachzuahmen sind.“
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telegraph 52 (1.  5.  1837) 214
‚corespondenz-nachricht. Aus prag.‘
Vor einiger Zeit sei der Jahresbericht des hiesigen Vereins der Kunstfreunde 
für Kirchenmusik in böhmen erschienen. Daraus wird berichtet.

Allgemeine theaterzeitung 170 (25.  8.  1838) 757
‚neuigkeiten. prager Zustände. (fortsetzung.)‘
Verfasser: MarEngo

(757) „Der Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik brachte in 
dem von ihm herausgegebenen vierten und letzten hefte der « böh-
mischen Kirchenlieder mit orgelbegleitung », werthvolle composi-
tionen von held, Witasek, ruzicka, führer, schütz, Weber, Kittl, 
Kleinwächter, tomaschek, L. von rittersberg. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 250 (14.  12.  1839) 1224
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (Das neue Musik-
lehrinstitut des hrn. Kinderfreund in prag.)‘
Verfasser: isidor langE
Geplant seien musikalische soireen und größere Akademien an sonn- und 
feiertagen.

Allgemeine theaterzeitung 191 (10.  8.  1840) 808
‚feuilleton. Aus der Musikwelt. (Das Kinderfreundsche Musikinsti-
tut in prag,)
(808) „hat seine öffentliche prüfung am 16. und 17. August bei ei-
nem großen Andrange des publikums, welches für dasselbe ein 
wahrhaftes interesse zeigt, abgehalten. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 208 (29.  8.  1840) 873
‚prager novitäten-courier. (Die prüfungen der trefflichen prock-
schen Musikschule)‘
(873) „fanden im platteissaale statt, und gereichten sowol dem 
wackern, des Augenlichts beraubten claviermeister procksch, als 
dessen institutszöglingen zur ehre.“
Anmerkung: Die rede ist von Joseph procksch (1794 – 1864), welcher u. a. auch 
Lehrer von b. smetana war. (OEML)

Allgemeine theaterzeitung 214 (5.  9.  1840) 1000
‚feuilleton. Aus der Musikwelt. (Das Kinderfreundsche Musikinsti-
tut in prag,)
(1000) „hat seine öffentliche prüfung am 16. und 17. August bei
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einem großen Andrange des publikums, welches für dasselbe ein 
wahrhaftes interesse zeigt, abgehalten. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 95 (10.  8.  1841) 400
‚Musikalischer salon. correspondenzen. (prag.)‘
(400) „Die sophienakademie entspricht unter der thätigen Leitung 
des Directors A. Gerle immer mehr ihrer hohen bestimmung. Vom 
october an werden die Zöglinge unterricht in allen Arten der in-
strumentalmusik erhalten. Die Mitglieder, die hh. Arnold und 
Wehle, erboten sich zur unterweisung auf  der Violine, prachner auf  
dem Violoncell, prohaska (Kapellmeister) für den contrabaß, Gold-
schmidt auf  dem pianoforte, über den flötisten heinrich ritter aus 
berlin nächstens ein Ausführlicheres.“

Wiener Zeitschrift  140 (15.  7.  1842) 120
‚notizenblatt. Die sophien-Akademie in prag.‘
bericht über die nach der erzherzogin sophie benannte Musiklehranstalt auf  
der ebenfalls nach jener benannten Moldau-insel sowie das programm jener 
zwei Konzerte, welche 1842 bereits veranstaltet worden seien.

Allgemeine theaterzeitung 222 (16.  9.  1842) 983
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 16. september.‘
(983) „Am 16. september 1802 traten die statuten des pensions-
institutes der prager tonkünstler in Wirksamkeit.“

sammler 134 (22.  8.  1843) 542
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
Verfasser: p.
(542) „Der geistreiche tondichter J. f. Kittl, rühmlich bekannt 
durch größere gediegene Werke wie durch liebliche Liederkomposi-
tionen, ist zum Direktor des prager Konservatoriums der Musik 
ernannt worden. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 45 (13.  4.  1844) 177
‚Die gräflich thurn’sche stiftung für musikalische Zöglinge in 
brünn.‘
Verfasser: „dr  philipp gaBriEl, stifts-capitular und professor der Mathe-
matik in brünn. stift st. thomas nächst brünn, den 9. februar 1844.“
benannt wird die stifterin: sibylle polixena de Montani, geb. Gräfinn thurn 
de Valsassina; über den Zweck der stiftung.

humorist  142 (14.  6.  1845) 568
‚Album. feuilleton des Auswärtigen. (prag.)‘
Verfasser: A.



Musik230

(568) „Mit bedauern und zugleich befremden erfahren wir, daß hr. 
Direktor Kinderfreund sein rühmlichst bekanntes Musik-institut 
wegen unzureichender Mittel aufzulösen veranlaßt ist, und nach 
Wien übersiedeln wird. unstreitig hat hr. Direktor Kinderfreund 
mit großer energie und wahrem eifer für böhmen gemeinnützig 
und wohlthätig gewirkt; wahrlich für die hauptstadt sowohl als für 
das Land ein bedeutender Verlust.“

sammler 99 (23.  6.  1845) 394
‚feuilleton. Aus der Musikwelt.‘
(394) „Das rühmlichst bekannte unter dem protektorate sr. Durch-
laucht des hrn. fürsten ferd. von Lobkowitz stehende 
Kinderfreund’sche Musik-institut in prag ist aufgelöst worden. Die 
Auflösung dieser Kunstanstalt wird ihrer gemeinnützigen und wohl-
thätigen Wirksamkeit wegen daselbst sehr bedauert.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 75 (24.  6.  1845) 300
‚notizen. (Kinderfreund’s Musik-institut in prag),‘
(300) „ist aufgelöst worden.“

humorist  184 (2.  8.  1845) 736
‚Album. einige Worte über prag. Vom ehem. Musik-institutsdirek-
tor Kinderfreund.‘
im Zusammenhang stehend mit dessen Abschied von seiner Vaterstadt.

humorist  50 (27.  2.  1846) 203
‚conversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle.‘
(202) „Lemberg. hr. Direktor pellet hat auf  seiner reise in prag 
für unser theater vier Zöglinge des Konservatoriums engagirt: Dlle. 
saukup, sopranistin, Dlle. engst, Altistin, Dlle. Margot, Mezzo-
sopran, und herr petak, tenor. Jedoch werden sie nicht eher, als 
bis zum herbste von dem Konservatorium entlassen.“

oester reichische blätter 108 (8.  9.  1846) 847 – 848
‚notizen.‘
Quelle: (Bohemia 69.)
s.  848: Mitteilung, dass Gesangsvereine und Liedertafeln im Vaterland der 
tschechen im Zunehmen seien.

humorist  301 (17.  12.  1846) 1211 – 1212
‚Konversations-Lexikon des tages. prager Mittheilungen.‘
(1211) „Zu der reichen Zahl unserer Musik-institute ist wieder ein
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neues gekommen. herr firanek, früher Lehrer in der rühmlichst 
bekannten ‚Musikbildungs-Anstalt‘ des herrn proksch hat eine 
‚Musikbildungs-Anstalt‘ eröffnet. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 2 (5.  1.  1847) 12
‚notizenblatt. (hr. Anton Kaitan),‘
(12) „dem olmützer als tüchtiger Musiker bekannt, hat von der 
behörde die bewilligung zur errichtung einer öffentlichen Knaben-
singschule dortselbst erhalten. (. .).“

oester reichische blätter 26 (30.  1.  1847) 104
‚notizen. unterrichtswesen.‘
Mitteilung, wonach hr. Anton Kaitan die bewilligung zur errichtung einer 
Knabensingschule in olmütz erhalten habe. 

Allgemeine theaterzeitung 161 (7.  7.  1847) 644
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. Musikalischer telegraph.‘
(644) „herr siegfried rosenberg in prag, ein tüchtiger schüler des 
musikalischen Altmeisters tomaschek, hat zur Weckung des musi-
kalischen sinnes und des geregelten synagogen- und tempelgesan-
ges die löbliche idee gefaßt, fähige individuen zu cantoren und 
chorsängern für synagogen und tempeln heranzubilden. bereits 
zählt hr. rosenberg eine bedeutende Anzahl Gesangsschüler von 
acht bis zwanzig Jahren und die wiederholt vorgenommenen pro-
ben mit denselben beweisen deutlich, welch’ schöne früchte dieses 
uneigennützige, religiöse unternehmen getragen. (. .).“

oester reichische blätter 234 (30.  9.  1847) 932
‚notizen. schauspielerische bildung der eleven des prager Konser-
vatoriums.‘
Quelle: (Bohemia 137.)
(932) „eine am 11. August veranstaltete produktion vor einem klei-
nen Zuschauerkreise war bestimmt, über den fortgang der Zöglinge 
Aufschluß zu ertheilen. Zu diesem ende wurde eine kleine bühne 
vorgerichtet und es wurde im Kostüme der rolle und mit den nöthi-
gen szenischen Zuthaten gespielt. es kam vor: Monolog aus « Grisel-
dis », szene der Lady Milford mit Louise, aus « Kabale und Liebe », 
ein Dialog aus der « Männerfeindin » von benedix und das kleine 
Körner’sche Lustspiel: « die Gouvernante ». hierauf  folgte die große 
spohr’sche Arie des tristan d’Acunha und zum schlusse die Wahn-
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sinnsszene aus der « Lucia di Lammermoor ». Alle Leistungen ließen 
die deutlichsten spuren des fortschrittes merken, es ist sehr löblich, 
daß diese Vorbildung mit allem eifer gepflegt wird.“



BILDENDE KüNsTE

Kunst Geschichte

Anmerkung: hinweise auf  regionale bauliche tätigkeiten, künstlerische neu-
gestaltung von Kirchen etc. s. teil iV des Bohemica-Bandes (→ Kap. „Landes-
kunde“ : → „ Burgen, Schlösser und Ruinen“; → „Kirchen, Stifte, Klöster“; 
→ „Kunstschätze, Momumente, Sammlungen, Stadtwappen, Baukunst“ ). 

A. nachrichten über Werke

V. Hanka (1791 – 1861) / A. Machek (1775 – 1844) / u. a. 
Děginy české w kamenopisně wywedených obrazech / Geschichte Böh-
mens in lithographisch ausgeführten Blättern (1820 – 1824)

Anmerkung: Die nun folgenden hinweise auf  beiträge über dieses Werk wur-
den auch in teil ii des Bohemica-Bandes aufgenommen (→ Kap. „Geschichte 
/ Historiographie:“ → „Allgemeine Geschichte der böhmischen Länder“, 
S.  125−128). 

conver sationsblatt  61 (23.  5.  1820) 585 – 588
‚Allgemeine novellistik.‘
(586) „Der talentvolle Mahler, herr Ant. Machek, in prag, kündigt 
eine « Geschichte der böhmen in lithographischen bildern » an. 
(. .).“
es sei geplant, jeden zweiten Monat ein heft mit sechs lithographisch gezeich-
neten Abbildungen herauszubringen.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 57 (15.  7.  1820)
‚Abbildungen merkwürdiger begebenheiten aus der böhmischen 
Geschichte durch die Lithographie in Wien.‘
„herr Maschek (sic) aus prag, ein talentvoller Zeichner, wird näch-
stens hier in Wien ein Werk herausgeben, welches die mythenrei-
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chen und wahrhaft mahlerischen begebenheiten der goldenen Zeit 
des böhmischen Volkes, die kühnen unternehmungen und schick-
sale seines heldenalters und die glücklich begonnene, späterhin 
unterbrochene und wieder aufblühende civilisation böhmens in li-
thographisch gezeichneten Abbildungen darstellt. (. .).“
Die textunterschriften dazu, in deutscher und böhmischer sprache, stammten 
von hanka, dem herausgeber der Königinhofer Handschrift. 
„nr. i. ‚prjchod cechu do bojohemu. / Die Ankunft der czechen 
nach bojerheim.‘ Nr. II. ‚Cechy! Cechy at’ slowe! / Cechien! Cechien 
soll es heißen!‘ „Nr. III. ‚Zde osjweyte, lesy plente a stawte! / Hier 
machet Acker, reutet die Wälder aus, und bauet.‘ nr. iV. ‚pohro-
made se drzte, rozptyleny nam skodj! / Hält euch beysammen, die 
Zerstreuung ist nachtheilig!‘ Nr. V. ‚Dokud mece w nasih pestech, 
zadnu mu! / So lange Schwerter in unsern Fäusten sind, Nieman-
den!‘ Nr. VI. ‚Bitwa mezi Franky a Cechy. / Schlacht zwischen den 
franken und czechen‘.“

Archiv für Geographie 43 (9.  4.  1821) 171
‚Kunst.
Geschichte der Czechen in Bildern von anton MaChEk mit böhmi-
schem und deutschem text von WEnzEl hanka. Wien bey haas, 
prag bey Widtmann, enders, Kraus. Gedruckt in der lythogra-
phischen Anstalt des Adolph Kunike in Wien. preise eines heftes 
5,- fl.‘
rezension.

Archiv für Geschichte 56 und 57 (10.  5. und 12.  5.  1824) 
313 – 316
‚Wanderung durch die Ateliers vaterländischer Künstler. Anton 
Machek, Maler und Lithograph in prag.‘
Verfasser: rittErsBErg

(315) „Der entschluß des Künstlers, seine Kunst dem Dienste der 
czechischen clio zu ‚weihen‘, und die merkwürdigen thaten des 
Volkes lebendig vor die Gegenwart hinzustellen, verdient Anerken-
nung und unterstützung. sollte ihm diese im böhmischen Vaterlan-
de fehlen, da die erstlinge seines unternehmens in Wien so günstig 
aufgenommen worden sind? (nro 43 « Archiv » 1821). (. .). Die bis 
jetzt erscheinenden zwei hefte, welche die titel führen: « Geschich-
te der czechen in bildern », und von einem erklärenden deutschen 
und böhmischen texte von Wenzel hanka, bibliothekar des Muse-
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ums begleitet sind, welcher hier angeführt wird, enthalten folgende 
Gegenstände: erstes heft 1stes blatt. ‚eine sinnige allegorische 
Vorstellung, in welcher das königl. schloß mit der Domkirche sicht-
bar ist.‘ (. .). 2tes blatt. ‚Ankunft der czechen in bojerheim.‘ 3tes 
blatt. ‚czechien, Czechien soll es heißen!‘ (. .).4. Blatt. ‚Hier machet 
(316) äcker, reutet die Wälder aus, und bauet.‘ (. .). 5. blatt. ‚hal-
tet euch zusammen, die Zerstreuung ist nachtheilig.‘ (. .). 6. blatt. 
‚So lange Schwerter in unsern Fäusten sind, Niemanden!‘ (. .). 2. 
heft. i. blatt. ‚sieg der böhmen über tassilo den fürsten der bo-
jer.‘ (. .). 2. blatt. ‚Vertreibung der Avaren.‘ ‚schwur dem samo oder 
samoslaw.‘ 3. blatt. ‚niederlage der Avaren.‘ ‚Die bothschaft des 
frankenkönigs Dagobert i. an samo.‘ 4. blatt. ‚samo belagert von 
den franken. er liefert ihnen eine große schlacht.‘ ‚Die trennung 
der 5 brüder und der 2 schwestern.‘ 5. blatt. ‚Die Wahl Kroks zum 
richter.‘ 6. blatt. ‚Die schule zu budecz. Wendepunct der slaven.‘ 
(. .).“
Das dritte heft – die Motive werden aufgezählt – werde bald erscheinen.

Archiv für Geschichte 142 (28.  11.  1825) 841 – 842; 145, 146 und 
147 (5.  12., 7.  12. und 9.  12.  1825) 865 – 866; 148 (12.  12.  1825) 
873 – 874
‚Vaterländische Geschichtsmahlerey in böhmen. V. rittEr von 
 rittErsBErg. ‘
(841) „in lithographisch ausgeführten blättern; dargestellt von ei-
nem Verein Akademischer Künstler prags. erklärt von Wenceslav 
hanka, bibliothekar am böhmischen national-Museum, der gelehr-
ten Gesellschaften an den universitäten zu Willna und Krakau, wie 
auch der königl. Gesellschaft der freunde der Wissenschaften zu 
Warschau Mitgliede. herausgegeben von Anton Machek, fortge-
setzt von p. bohmanns erben und Anton Machek. (fortsetzung 
dessen was über diesen Gegenstand im « Archiv » 1824, nr. 56 und 
57, und nr. 55 von 1825 gesagt wurde. (. .). Der oben erwähnte Auf-
satz des « Archivs » schließt mit dem zwölften blatte der schule von 
budecz (. .).“
es folgt eine besprechung der weiteren hefte. Die Darstellungen werden je-
weils beschrieben. 
s.  841: „5. heft. 13. blatt: ‚Die erste Landtafel in böhmen.‘ Zeich-
nung von Warter. (. .). 14. blatt: ‚Libussas Wahl zur fürstinn.‘ 
Zeichnung von Manes. (. .).“ s.  842: „15. blatt: ‚Wlastj slawa, des 
Landes ruhm.‘ Zeichnung von führich. (. .).“ s.  865: „6. heft. 16. 
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blatt: ‚biwoj‘ Zeichnung von Manes. (. .). 17. blatt: ‚Libussa hält 
Gericht.‘ Zeichnung von führich. (. .).“ s.  865  ff.: „18. blatt: ‚Die 
Wahl premisls herzoge von böhmen.‘ Zeichnung von Machek. (. .).“ 
s.  866: „7. heft: 19. blatt: ‚prags Gründung.‘ Zeichnung von Mar-
kovsky. (. .). 20. blatt: ‚Libussas Weissagung.‘ Zeichnung von Mrni-
ak. (. .). 21. blatt: ‚Libussas tod.‘ Zeichnung von Markofsky. (. .). 8. 
heft: 22. blatt: ‚hinterlistiger Überfall der Veste Motal.‘ Zeichnung 
von führich. (. .).“ s.  873: „23. blatt: ‚Wlastas sieg über samoslaw.‘ 
Zeichnung von Markofsky. (. .).“ s.  874: „24. blatt: ‚premisls rache 
an Wlasta.‘ Zeichnung von Markofsky. (. .). 25. blatt: ‚scharka über-
listet den cztirad.‘ Zeichnung von friese. (. .). 26. blatt: ‚Zerstörung 
der Veste Diewin.‘ Zeichnung von führich. (. .). 27. blatt: ‚premisls 
begräbniß.‘ Zeichnung von Markofsky. (. .). 10. heft: 28. blatt: 
‚Kresomysl bequemt sich zu einem tribut.‘ Zeichnung von führich. 
(. .). 29. blatt: ‚horymir von neumetel.‘ Zeichnung von führich. 
(. .). 30. blatt: ‚cestimir und Wlastislaw.‘ Zeichung von Markofsky. 
(. .).“

Allgemeine theaterzeitung 51 (29.  4.  1826) 206 – 207
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. prag. Literatur, Kunst 
und theater.‘
(207) „Von den « Darstellungen aus der böhmischen Geschichte » von 
vaterländischen Künstlern gezeichnet und lithographirt, ist bereits 
die zwanzigste Lieferung (. .) erschienen. (. .).“

Archiv für Geschichte 20 und 21 (14.  2. und 16.  2.  1827) 105 –  
108
‚Vaterländische Geschichtsmahlerey in böhmen. (fortsetzung von 
56 und 57 des Jahrgangs 1824 und 55, 142, 145-6-7-8 des Jahrgangs 
1825.)‘
(105) „(. .). Die zweyte Lieferung der im steindruck herausgekom-
menden Zeichnungen « scenen aus den denkwürdigsten epochen 
der böhmischen Geschichte darstellend », ist mit dem 10. hefte 
vollendet. (. .).“
Die einzelnen blätter werden beschrieben. s.  105  f.: „2. Lieferung 1. heft. 
1. blatt. ‚boriwog’s taufe.‘ Zeichung von Markowsky. (. .).“ s.  106: 
„2. blatt. ‚sanct iwan.‘ Zeichnung von Joseph führich. (. .). 3. 
blatt. ‚Wenzel wird im christenthume unterrichtet.‘ Zeichnung von 
friese. (. .). 4. blatt. ‚Wenzeslaws und radislaws Aufforderung zum 
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Zweykampf.‘ Zeichnung von führich. (. .). 5. blatt. ‚Drahomira’s 
untergang.‘ Zeichnung von führich. (. .). 6. blatt. ‚Die erscheinung 
bey der eiche des starken ritters.‘ Zeichnung von Warter. (. .).“ 
s.  106  f.: „7. blatt. ‚Milada zu rom vor papst Johann Xiii.‘ Zeich-
nung von Markowsky. (. .).“ s.  107: „8. blatt. ‚Adalberts rückkunft.‘ 
Zeichnung von führich. (. .). 9. blatt. ‚flucht der pohlen. Jaromir 
als sieger.‘ Zeichnung von Warter. (. .). 10. blatt. ‚Jaromir in todes-
gefahr.‘ Zeichnung von Akademie-Director bergler. (. .). 11. blatt. 
‚Ausrottung der Werschowetze.‘ Zeichnung von führich. (. .).“ 
s.  107  f.: „12. blatt. ‚udalrich und bozena.‘ Zeichnung von bergler. 
(. .).“ s.  108: „13. blatt. ‚sanct prokop.‘ Zeichnung von führich. (. .). 
14. blatt. ‚brzetislaw und Judith.‘ Zeichnung von friese. (. .). 15. 
blatt. ‚Judith im kaiserlichen feldlager bey beraun.‘ Zeichnung 
von führich. (. .).“

E. Hawlik (1776 – 1846)
Zur Geschichte der Baukunst, der bildenden und zeichnenden Künste 
im Markgrafthum Mähren (1838)

Wiener telegraph 14 (31.  1.  1838) 59
‚Literatur.
Zur Geschichte der Baukunst, der bildenden und zeichnenden Künste 
im Markgrafthum Mähren. Ein Werkchen für Einheimische und Frem-
de, von Ernst haWlik. brünn, gedruckt und im Verlage bei franz 
Gastl, 1838.‘
besprechung des Werkes.

J. P. Jöndl (1782 – 1866)
Unterricht der Landbaukunst überhaupt und bezüglich auf  Privat- 
und Gemeindegebäude in Landstädten, Marktflecken und Dörfern 
(1840)
Poučenj o stawitelstwj pozemnjm wůbec a zwlásstě wzhledem na pri-
wátnj a obecnj stawenj we wenkowských městech, městečkách a 
wesnicjch (1840) (ü)
Übersetzer: J. N. Štěpánek

Allgemeine theaterzeitung 170 (25.  8.  1838) 757
‚neuigkeiten. prager Zustände. (fortsetzung.)‘
Verfasser: MarEngo

(757) „im felde der Literatur finde ich den baudirector J. p. Jöndl,
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der einen « bauunterrricht zu privat- und Gemeindegebäuden » hat 
erscheinen lassen. bei der jetzigen baulust ein höchst nützliches 
und belehrendes Werk! (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 249 (16.  10.  1840) 1143 – 1144
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (prager Album.)‘
(1144) „ein anderes gleich practisches wie treffliches buch ist der 
« unterricht der Landbaukunst », von dem baudirector J. p. Jöndl, 
ein Werk, das sich der nachdrücklichen Anempfehlung der k. k. 
patriotisch-ökonomischen Gesellschaft erfreut, und von dem eine 
böhmische Übersetzung der rühmlichst bekannte cechische Literat 
hr. stipanek veranstaltet. (. .).“

J. Ph. Kulik (1793 – 1863)
Untersuchungen über die Kettenbrückenlinie (1838)

Allgemeine theaterzeitung 170 (25.  8.  1838) 757
‚neuigkeiten. prager Zustände. (fortsetzung.)‘
Verfasser: MarEngo

(757) „ein (. .) zeitgemäßes wie gut durchdachtes Werk ist « unter-
suchungen über die Kettenbrückenlinie » vom Dr. und prof. Ku-
lik.“

A. H. springer (1825 – 1891)
Die geschichtliche Malerei in der Gegenwart: eine Kunstbetrachtung 
bei Gelegenheit der Ausstellung des ‹ Columbus › von Ch. Ruben 
(1846)

sonntagsblätter 22 (31.  5.  1846) 520
‚Literaturblatt.
Die geschichtliche Malerei in der Gegenwart. Von ant  B  (sic) sprin
gEr. prag. 1846.‘
(520) „Diese broschüre ist aus Anlaß der sich widersprechenden 
urtheile über des Direktors der Akademie in prag gemaltes bild, 
« colombo » erschienen. Da das bild dem Vernehmen nach zu uns 
kommt, werden wir seiner Zeit auf  diese broschüre zurück kom-
men.“
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b. beiträge und hinweise

intel l igenzblatt  zu den Annalen (März 1810) 539 – 541
‚inländische nachrichten. (. .). Über die bildende Kunst in Mäh-
ren.‘
Abhandlung. Die Kunstentwicklung wird in vier epochen unterteilt: 1. Vom 
ende des 9. bis zum ende des 13. Jahrhunderts. Die hervorragendsten bau-
werke seien die pfarrkirche bei st. cyrill zu Wellehrad sowie die Kirche zu 
Zaroschitz. 2. epoche: Anfang 14. bis zum ende 16. Jahrhundert. Der deutsch-
gotische Geschmack setze sich durch. in diese epoche gehörten die pfarrkir-
chen st. Jakob in brünn und st. Mauritz in olmütz sowie die ruinen pernstein, 
rostein, eichhorn, buchlau, cimburg, helfenstein, eulenberg, rabstein, 
hochwald. 3. epoche: Anfang bis ende des 16. Jahrhunderts. es setze sich die 
römische bauart und Malerei durch, ein beispiel sei das presbyterium der 
olmützer Domkirche. Die 4. epoche beginne mit Anfang des 18. Jahrhunderts, 
von der Gründung der Wiener Akademie der bildenden Künste bis auf  „unse-
re“ Zeit. 

intel l igenzblatt  zu den Annalen (März 1810) 541 – 545; (Juli 
1810) 136 – 144
‚biographische skizzen einiger berühmten, theils einheimischen 
und theils fremden Künstler, von welchen Mähren Kunststücke auf-
zuweisen hat.‘
Verfasser: Ernst haWlik
es folgen Kurzbiographien von in Mähren wirkenden bzw. aus Mähren stam-
menden Künstlern; Daten zu diesem Aufsatz habe der in brünn wirkende 
bildhauer Andreas schweigel geliefert. berichtet wird über: fontana; paul 
pagani; Michael Willmann; Johann eckstein; Joseph fritsch; franz hirle; 
Joseph Winterhalter; Johann Georg schauberger; Andreas Zohner; ignaz 
Lehnläher; Johann etgens; Johann Georg haudke; satler; Joseph stern; franz 
palko; franz Korompay; Götz; Joseph rotter; Johann Kröker; Anton Maul-
pertsch; Joseph Winterhalter; Adolph; Joseph raab; franz Grimm.
(141) „Anton Maulpertsch (. .) ist zwar nicht unter die mährischen 
Mahler zu rechnen, aber die vielen Kunstwerke, die er in Mähren 
verfertigte, geben Anlaß von seiner Art etwas zu erinnern. (. .).“

Vaterländische blätter 1 (1.  1.  1812) 6 – 9
‚Ariolische Gemähldesammlung in prag.‘
(5) „unter den 99 Gemählden, welche die Liebhaberey des se. Ario-
li gesammelt und größten theils mit reichvergoldeten rahmen ver-
sehen hat, befinden sich mehrere Arbeiten großer Meister, z. b. 
(. .).“
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es folgt eine Aufzählung der Werke, welche der italienischen, holländischen 
und niederländischen, französischen und deutschen schule angehörten.
Anmerkung: Die rede ist wohl von Alois Arioli. hinweis dazu siehe: praha 
prodala Richtrův dům [Prag verkaufte das richtersche Haus], in: Staropražské 
listy 3.  3.  2006 (http://www.splisty.cz/clanek.php?cid=38) (Zugriffsdatum: 
17.  11.  2011).

Archiv für Geographie 4 (8.  1.  1821) 16
‚Kleine historische Denkwürdigkeiten.‘
Über ein uraltes ölgemälde, przemysl ottokar ii. darstellend, welches in der 
königl. Leibgedingstadt policzka in böhmen aufbewahrt worden war. ein viel 
späterer böhmenkönig habe es erworben, nachdem es von einem sudler aus 
einem nachbarort in grellen farben ‚restauriert‘ worden war und dadurch ein 
falsches bild von mittelalterlicher Malerei vermittelte.

conver sationsblatt  68 (25.  8.  1821) 808 – 811; 77 (26.  9.  1821) 
918 – 920; 84 (20.  10.  1821) 1002 – 1004
‚Aus und über böhmen.‘
(810) „iii. Die böhmische Mahlerschule unter Karl iV. (. .). Aus 
dieser Mahlerschule (. .) kommen die großen Wand- und tafelge-
mählde der burg Karlstein, der Wenzelskapelle im prager Dom und 
viele andere in böhmischen Kirchen, palästen und sammlungen 
her, welche zu den ältesten und bedeutendsten Werken der eigent-
lichen deutschen Kunst gehören. (. .).“

Archiv für Geographie 71 (14.  6.  1822) 377 – 379
‚Gemählde-erklärung in dem sogenannten heidentempel zu 
Znaym.‘
Verfasser: pittnEr
Detaillierte beschreibung der Motive. Das Alter der Wandmalerei wird auf  das 
Jahr 1188 oder später geschätzt.

Archiv für Geschichte 110 und 111 (14.  9. und 16.  9.  1825) 
667 – 670; 112 (19.  9.  1825) 680 – 682; 113 und 114 (21.  9. und 
23.  9.  1825) 688 – 690
‚notizen über in Mähren vorhandene vorzügliche Kunstwerke der 
Mahlerey. Von dr  rinColini.‘
Genannt werden die sakralen Kunstwerke; s.  668  ff.: „Gemählde im Mähr. 
schles. franzensmuseum.“ s.  688  f.: „Gemählde von Wert in privat-
besitz.“
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Archiv für Geschichte 103 (28.  8.  1826) 547 – 550
‚Über einige im k. k. franzensmuseum zu brünn befindliche inter-
essanten Kupferwerke.‘
beschrieben werden zwei Werke.
s.  547  f.: „i. « opere dei grandi concorsi premiate dall’ i. r. Accade-
mia delle belle Arti in Milano. Disegnate ed incise per cura degli 
Architetti felice pizzagalli, Giulio Alvisetti e del pittore Agostino 
comerio. Milano (1821 – 1823, heft 1 – 5 in Großfolio). » (. .). “
s.  549: “II. « Description de la Cathédrale de Milan, accompagnée 
d’observations historiques et critiques sur la construction et sur les 
monumens d’art dont elle est enrichie, ornée de 65 gravures. Milan 
chez f. Artaria, Rue St. Marguérite, Nro 1110, 1823 (Heft 1 – 4 in 
Großquart.). » (. .).“

Wiener Zeitschrift  23 (21.  2.  1829) 189 – 191
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1829.‘
(190) „Der custos der hiesigen bildgallerie, hr. burde, hat sich die 
Mühe genommen, nachzuforschen, wie viele bilder von Lucas 
cranach sich in böhmen, und wo sie sich befinden; er erforschte von 
Werken dieses ehrwürdigen patriarchen der deutschen Malerkunst 
in böhmen nicht weniger als 28 Werke (. .).“
es folgt deren Aufzählung.

oester reichisches Morgenblatt 47 (10.  9.  1836) 201 – 202
‚beschreibung der königlich böhmischen Krönungs-insignien. Mit-
getheilt von niColaus oEstErlEin.‘
Die beschreibung wird mit einer Kupferstichillustration begleitet. 
„i. Die königlich böhmische Krone.“ „ii. Der königlich böhmische 
reichsapfel.“ „iii. Der königlich böhmische scepter.“

oester reichisches Morgenblatt 152 (20.  12.  1837) 625; 155 
(27.  12.  1837) 636 – 637
‚posaune aus brünn. Von Fr  WanitsChEk. Mährens Kunstsamm-
lungen.‘
(627) „Dem oelgemäldekabinette des Med. Dr. rincolini, welches 
über 100 exemplare zählt und häufig von Durchreisenden besucht 
wird, gebührt unstreitig unter allem, was Mähren an Kunstschätzen 
besitzt, der Vorrang. (. .).“
es folgt eine beschreibung der sammlung.
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Allgemeine theaterzeitung 209 (17.  10.  1839) 1023
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (bildende Kunst in 
prag.)‘
(1023) „Die alten Karlsteiner bilder werden jetzt insgesammt re-
staurirt. (. .).“

sammler 70 (3.  5.  1841) 279
‚Aus der Kunstwelt.‘
(279) „ein hr. ernst hawlik zu brünn fand kürzlich eine auf  bey-
den seiten mit holzschnitten versehene platte auf, welche die be-
zeichnung des Meisters: ‚Jo. zu. prunn‘ (Johann zu brünn) zeigt, 
und offenbar aus der ersten hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts 
herstammt. bedenkt man, daß erst zu ende des fünfzehnten und 
im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts die Xylographie in 
Deutschland mehr vervollkommnt wurde, so gewinnt diese entdek-
kung hrn. hawlik’s noch mehr Werth. (. .).“

sonntagsblätter 15 (14.  4.  1844) 349 – 350
‚Kunstbericht. Aus böhmen.‘
(349) „Wir entnehmen der Bohemia auszugsweise folgende notizen 
über Architektur und monumentale Kunst in böhmen. (. .).“
Über das Monument Kaiser Karl iV., welches anlässlich der 350jährigen Ju-
belfeier der prager universität errichtet werden wird; das Lusthaus ferdinand 
ii. im prager Volksgarten soll restauriert werden; das stift tepl wolle nach 
dem plan des Architekten Gutensohn eine Kirche im byzantinisch-romani-
schen stil errichten, Akademiedirektor ruben sei mit der Ausführung der 
Altarbilder betraut; die Kirche in turnau, im gotischen stil, sei bis auf  die 
inneneinrichtung fertig; beantragt worden sei, die theynkirche in ihrer ur-
sprünglichen Gestalt wieder herzustellen.
(350) „Die großartigste idee aber ist der beabsichtigte Ausbau der 
Domkirche. Die statuen sind bereits entworfen und zu Allerhöch-
ster Genehmigung vorgelegt; tüchtige, der altdeutschen Architek-
tur kundige Meister: Kranner und professor Gruber aus regens-
burg sind konsultirt, und alle stände von begeisterung für die 
Ausführung durchdrungen.“
Anmerkung: Die rede ist von Johann Gottfried Gutensohn (1792 – 1851), Jo-
seph Andreas Kranner (1801 – 1871) und bernhard Grueber (1807 – 1882). 
(THIEME / BECKER)
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oester reichische blätter 75 (18.  12.  1844) 593 – 597; 76 (21.  12.   
1844) 607 – 608; 77 (25.  12.  1844) 615 – 616; 78 (28.  12.  1844) 621 –  
622
‚Kunstschätze aus dem Gebiethe der Malerei in Mähren. Von pro-
fessor dr  B  dudik in brünn.‘
in alphabetischer reihenfolge werden jene Maler, welche sich in Kirchenmale-
rei betätigten und deren Gemälde in Mährens Kirchen anzutreffen seien, an-
geführt. Genannt werden an die 130 Maler samt standorten ihrer Werke.

oester reichisches Morgenblatt 108 (8.  9.  1846) 847
‚notizen. Zur Kunstgeschichte Mährens.‘
Verfasser: dr  J  v  MElion
s.  847: in dem Aufsatz. „Kunstschätze aus dem Gebiet der Malerei in Mähren“ 
in den Oesterreichischen Blättern, 1. Jg., 4. Quartal, s.  596, sei Alois Geißler 
vergessen worden.

oester reichische blätter 155 (30.  6.  1847) 616
‚Adolf  von Wolfskrons forschungen zu Kunst und Alterthum in 
Mähren.‘
Verfasser: s.
(616) „Die nachfolgend verzeichneten Miniaturen sind theils aus 
dem Archive der Kirche st. Jakob in brünn, welches namentlich 
die bibliothek des aufgehobenen frauenklosters oslawan enthält, 
theils aus Magistrats-Archiven in Mähren. (. .). Das interesse dieser 
blätter ist nicht blos ein archäologisches – namentlich für slawische 
Kostüme im Mittelalter – sondern auch ein kunsthistorisches. 
(. .).“
es würden Geldmittel zur herausgabe der Materialien benötigt.
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beiträge und hinweise

intel l igenzblatt  zu den Annalen (februar 1803) 31 – 32
‚iX. preisaustheilungen.‘
(31) „Am 15. Januar 1803 wurden die von der privatgesellschaft 
patriotischer Kunstfreunde in der am collegio clementino befindli-
chen Kunstschule im sommer des vorigen Jahres 1802 ausgeschrie-
benen preise feyerlich und öffentlich vertheilt. (. .).“
Die namen der preisträger werden angeführt und die preisgekrönten Werke 
genannt.

intel l igenzblatt  zu den Annalen 40 (oktober 1804) 124 – 127
‚Kunstnachrichten.‘
(127) „herr franz Karl Wolf, Director und Zeichenmeister der 
hauptschule am tein zu prag, hat im May 1804, auf  dem Kohl-
markte daselbst, eine Kunsthandlung eröffnet, welcher, da sie vor-
züglich vaterländische Kunstproducte zu verbreiten geeignet ist, 
man auch aus dieser ursache allen fortgang wünschen muß.“

intel l igenzblatt  zu den Annalen (Januar 1805) 47 – 48
‚Kunstanzeige.‘
(47) „in der neuerrichteten Kunsthandlung des hrn. hauptschul-
directors, franz Karl Wolf, in der k. Altstadt prag auf  dem Kohl-
markte, die neben der Verbreitung vaterländischer Kunstproducte 
vorzüglich bemüht ist, in die Zahl ihrer eigenen Verlagsartikel mei-
stens Darstellungen mahlerisch schöner oder historisch-merkwür-
diger böhmischer oerter und Gegenden aufzunehmen (. .) sind fol-
gende vaterländische prospecte erschienen. (. .).“



bildende Künste246

es folgt eine Aufzählung der im sortiment vorliegenden blätter und Ansichten 
von böhmischen städten, schlössern etc., „um das Ausland, welches böh-
men bisher auch in dieser hinsicht nicht so würdigte, als es wohl 
verdient, zu überzeugen, daß es an mahlerischem und historischem 
Werthe den benachbarten Ländern eben nicht allzu weit nachstehe. 
(. .).“
Angeführt werden: a) teplitz nach originalzeichnungen von Mrkos und Kafen-
da in Aberlischer Manier; b) ruinen auf  dem schlossberg bei teplitz; c) schloss 
böhmisch-sternberg nach Zeichnungen von Anton herzinger sowie nach 
Anton blazers Zeichnungen; e) herrschaft perutz, zwei Gegenden von dort, 
von franz Karl Wolf  (Aquatinta), f) fürstl.-kinskischer Garten zu budenütz; 
g) einsiedelei auf  dem Kriegsberge bei skalitz unweit Leitmeritz; h) Karls- und 
rosabrunn zu Mscheno in böhmen; i) fürstl. Auerspergischer park zu Wla-
schim; k) Abbildungen böhmischer schlösser Aberlisch bearbeitet (34 seien 
schon fertig; sie werden angeführt). Die reihe werde fortgesetzt.
Anmerkung: Die positionen d) und j) fehlen im text. hinweise auf  Kunstbän-
de, illustrierte reiseführer etc., die böhmischen Länder betreffend, s. teil iV 
des Bohemica-Bandes (→ Kap. „Landeskunde“).

intel l igenzblatt  zu den Annalen (Januar 1807) 33 – 34
‚Kunstnachrichten.‘
Mitteilung, dass am 7. Januar 1806 durch die privatgesellschaft patriotischer 
Kunstfreunde im Altstädter clementino eine preisverleihung an schüler der 
dort sich befindlichen Akademie vorgenommen worden sei; die namen der 
preisträger werden angeführt, die preisgekrönten Werke beschrieben.

Vaterländische blätter 5 (22.  5.  1810) 52 – 53
‚beyträge zur Geschichte des fortschreitens zum bessern. iii. Ge-
gossene thurm-uhren. ein neues Kunstprojekt des Gußwerks in 
horzowiz.‘
Verfasser: rosEnBauM
bericht über die Gusswerksartikel, welche auf  der in böhmen gelegenen herr-
schaft des, um den staat, die Wissenschaften und die vaterländische industrie 
hochverdienten oberstkämmerers, Grafen von Wrbna erzeugt würden.

sammler 37 (6.  3.  1814) 147 – 148
‚notitzen. preisverleihung der Akademie der zeichnenden Künste 
in prag.‘
bericht über die am 14. Jänner erfolgte preisverleihung. Mit diesem Verein 
beurkunde der böhmische Adel sein interesse an der Kunst.

sammler 61 (16.  4.  1814) 244
‚notitzen. preisverleihung der Akademie der zeichnenden Künste 
in prag.‘
bericht über die Veranstaltung vom 4.  2.  1814 im großen Zeichensaal.
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er neuerte Vaterländische blätter 69 (28.  8.  1816) 405 – 408
‚Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in prag.‘
Verfasser: WilFling, k. k. Gubernial-secretär
Abdruck der rede des fürsten Anton isidor von Lobkowitz, referent der 
privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde in prag, anlässlich einer am 5. 
februar 1816 stattgefundenen preisverleihung.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 7 (18.  1.  1817)
‚Die Akademie der zeichnenden Künste in prag.‘
bericht über die tätigkeit des verdienstvollen Direktors pergler in prag.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 35 (2.  5.  1818)
‚Kunstnachrichten aus prag.‘
„unsere Malerakademie betreffend, so berechtigen uns von des 
würdigen berglers schüler, vorzüglich die drey herren tkadlik, 
Waldherr und Mennes (sic) zu den schönsten erwartungen. (. .).“
Die bildhauer stünden auf  einer etwas subordinierten stufe, einzig prachner 
verrate etwas studium und Geschmack.

Archiv für Geographie 35 (22.  3.  1822) 185 – 186
‚novellistik für Literatur und Kunst. Kunstausstellung in der Aka-
demie zu prag, zu Anfang des Jahres 1822.‘
135 gezeigte Werke werden aufgelistet.

Archiv für Geographie 50 (26.  4.  1822) 270 – 271
‚Kunstausstellung in der Akademie zu prag, zu Anfang des Jahres 
1821, im Vergleich zu jener von 1822 in nr. 35.‘
95 gezeigte Werke werden aufgelistet.

Archiv für Geschichte 50 (25.  4.  1823) 266 – 268; 60 und 61 
(19.  5. und 21.  5.  1823) 313 – 316
‚Anzeiger für Literatur und Kunst. prag. – Die dießjährige Kunst-
ausstellung. (M. s. ‹ Archiv › 1822 nr. 35 vom 22. März.)‘
Verfasser: F  (sic) rittEr von rittErsBErg
beschreibung der „eigenen compositionen oder Gebilde nach der na-
tur“: a) ölgemälde; b) pastell; c) Gouache; d) Zeichnung, sowie der „nach-
bildungen“: a) Kupferstiche; b) steindruck; c) basrelief.
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Archiv für Geschichte 66 und 67 (2.  6. und 4.  6.  1824) 350 – 352; 
68 und 69 (7.  6. und 9.  6.  1824) 375 – 380
‚Die prager Kunstausstellung von 1824.‘
Ausstellungskritik.

Archiv für Geschichte 71 und 72 (14.  6. und 16.  6.  1824) 395 –  
396
‚correspondenz-nachrichten. Die Gesellschaft der patriotischen 
Kunstfreunde in prag.‘
Verzeichnis der preisträger; Auszug aus der rede des Grafen christian clam-
Gallas, referenten der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in prag, in der 
öffentlichen sitzung am 5. Mai 1824; Anrede des präsidenten der privatgesell-
schaft patriotischer Kunstfreunde in prag, Graf  franz von sternberg-Mander-
scheid, an die akademischen schüler.

Archiv für Geschichte 116 und 117 (27.  9. und 29.  9.  1824) 
642 – 644
‚Über den Aufsatz: Die prager Kunstausstellung von 1824.‘
(642) „es ist im Junyheft des « Archivs » eine Kritik der prager 
Kunstausstellung von 1824 aus einer unbekannten feder erschie-
nen, die durch einseitigkeit der urtheile, anmassendes Vornehm-
thun bey hervorstechender blöße und herabsetzung der gezeigten 
bestrebungen den unwillen mancher unbefangenen Kunstfreunde 
unserer stadt erregt hat. Wir wollen versuchen, die bedeutendsten, 
gegen jene Kritik erhobenen stimmen in nachstehenden Zeilen, zur 
Vertheidigung der guten sache zu vereinigen. (. .).“

Archiv für Geschichte 143 (29.  11.  1824) 773 – 775
‚noch ein Wort über die prager Kunstausstellung von 1824. im 
Junius-hefte des ‹ Archivs ›.‘
Verfasser: M  tEiCEk. prag am 10. August 1824.
stellungnahme.

Archiv für Geschichte 11 (26.  1.  1825) 57 – 60
‚Antwort auf  die stimmen gegen meinen bericht über die prager 
Kunstausstellung im Junius-hefte des ‹ Archivs › nr. 66, 67, 68 und 
69.‘
Verfasser: WEnzEslaW aloys sWoBoda, k. k. professor der rhetorik und 
poetik. prag am 26. December 1824.
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(57) „Gegen meinen Grundsatz, daß man in der Kunst nicht einsei-
tig die erzeugnisse einer Zeit, e ines Volkes als e inzig giltige, 
e inzig würdige Muster aufstellen sollte, am wenigsten die der 
deutschen schule, läßt sich der Kunstfreund in einer unnützen, 
langen, pomphaften, kunst- und welt-geschichtlichen tirade ver-
nehmen, deren eingang nichts anders ist, als paraphrase eines be-
kannten Gedichtes von schlegel. (. .).“

Archiv für Geschichte 76 (27.  6.  1825) 495 – 498
‚Die Kunstausstellung und preisvertheilung an der Akademie pa-
triotischer Kunstfreunde in prag.‘
bericht über die diesjährige, im März veranstaltete Kunstausstellung.

Allgemeine theaterzeitung 46 (18.  4.  1826) 186 – 187; 50 
(27.  4.  1826) 201 – 202
‚bericht über die Kunstausstellung in der Akademie zu prag im 
März 1826.‘

Archiv für Geschichte 50 und 51 (26.  4. und 28.  4.  1826) 
267 – 268
‚prager Kunstausstellung 1826. (brief  eines reisenden.)‘
bericht.

Archiv für Geschichte 70 (12.  6.  1826) 372
‚correspondenz-nachrichten aus prag.‘
bericht über die 24. öffentliche sitzung und preisverteilung der privatgesell-
schaft patriotischer Kunstfreunde im clementinum vom 20. Mai 1826.

Archiv für Geschichte 106 (3.  9.  1827) 581
‚Anrede des herrn präsidenten der privatgesellschaft patriotischer 
Kunstfreunde in prag, Grafen franz von sternberg, an die akade-
mischen schüler bey der preisverleihung der öffentlichen sitzung 
vom 2. Juny 1827.‘
Wortlaut der rede.

Allgemeine theaterzeitung 105 (30.  8.  1828) 419 – 420; 107 
(4.  9.  1828) 428 – 427
‚neuigkeiten. Kunst-nachrichten aus prag.‘
(419) „Am 3. July um 11 uhr Vormittags hatte die jährliche, in 
allem die sechs und zwanzigste – öffentliche sitzung und preisver-
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leihung der privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde im Kle-
mentinum statt. (. .).“
es folgt ein bericht darüber.

Wiener Zeitschrift  109 (9.  9.  1828) 890 – 891
‚correspondenz-nachrichten. prag, im July 1828.‘
bericht über die diesjährige Kunstausstellung in der Akademie der Zeichen-
kunst.

neues Archiv 34 (27.  4.  1829) 272
‚stiftung für vaterländische Kunstzöglinge in prag.‘
Verfasser: ka 
Aloys Klar habe 1822 eine sammlung deklamatorischer Übungsgedichte her-
ausgegeben; der erlös daraus fließe dieser stiftung zu.
(272) „Den hauptverschleiß dieser sammlung declamatorischer 
Übungen von Aloys Klar besorgt die Kraußische buchhandlung in 
prag; in allen buchhandlungen kann darauf  bestellt werden. Da 
gegenwärtig die pränumeration geschlossen ist, so sind die exem-
plare auf  schönem Druckpapier zu 2,- fl. c. M. und auf  Velin zu 
3,- fl. c. M. zu haben. papier und Druck sind einheimisch, und ge-
reichen der buchdruckerey des c. W. Medau in Leitmeritz zur 
ehre.“

Wiener Zeitschrift  92 (1.  8.  1829) 762 – 763; 93 (4.  8.  1829) 
770 – 772
‚Kunstausstellung in der Academie zu prag im May 1829.‘
bericht.

neues Archiv 51 (25.  6.  1830) 397 – 400 
‚Kunstnachricht aus prag.‘
(397) „Am 29. May dieses Jahres fand die alljährige preisverleihung 
an der Akademie der bildenden Künste in einer öffentlichen sitzung 
der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde im collegio clementino 
im Zeichensaale der Akademie statt. (. .).“
es folgen: Abdruck der Ansprache des referenten und Ausschussmitgliedes 
Johann ritter von rittersberg sowie die „Anrede“ des präsidenten der Gesell-
schaft, christian Grafen von clam-Gallas, im Wortlaut. 

neues Archiv 66 (16.  8.  1830) 517
‚privatverein zur beförderung der bildenden Künste zu prag.‘
Angeführt werden in 8 hauptpunkten die Aktien betreffenden bestimmun-
gen.
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beilage zur Wiener Zeitschrift  68 (7.  6.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. Malerey.‘
„Die Akademie der zeichnenden Künste zu prag hat im laufenden 
Jahre wieder eine Gemäldeausstellung veranstaltet. unter die aus-
gezeichnetsten stücke gehörten einige Landschaften von Manes, 
blumenstücke nach der natur von der Altgräfinn von salm, « Venus 
und Amor » und « Apollo mit den horen », beyde von c. Agricola, 
eine « italienerinn » von s. pfalz, eine « Madonna mit dem Kinde » 
von J. Gruß u. s. w. Die führich’schen Gemälde: die « büßende Mag-
dalena » und « Jacobs enthauptung », sprachen weniger an, als seine 
drey großen cartons: « der schlafende christus », « Armida, wie sie 
den rinaldo verfolgt », und « Gottfried von bouillon mit seinen rit-
tern am heiligen Grabe ». unter den copien waren jene von craf-
fonara, pfalz und der Altgräfinn von salm die vorzüglichsten.“

Allgemeine theaterzeitung 93 (8.  5.  1833) 374 – 375
‚neuigkeiten. Aus prag. Die Kunstausstellung der Gesellschaft pa-
triotischer Kunstfreunde in prag im Jahre 1833.‘
bericht.

oester reichisches Morgenblatt 54 (6.  5.  1839) 216
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag. Die Kunstausstellung für 
1839.‘
Verfasser: alExandEr patuzzi
bericht.

Allgemeine theaterzeitung 150 (23.  6.  1840) 635 – 636
‚feuilleton. buntes aus der Zeit. Aus der Kunstwelt. (Die prager 
Kunstausstellung.)‘
statistische Zahlen über die im Mai ausgestellten Werke und aus welchen 
städten sie kämen.

humorist  139 (11.  7.  1840) 555 – 556; 140 (13.  7.  1840) 559 – 560; 
142 (16.  7.  1840) 568; 143 (17.  7.  1840) 572
‚Die prager Kunstausstellung im Jahre 1840. Von pElhaM. (Durch 
Zufall verspätet.)‘
bericht.
s.  559  f.: „1. Das historienfach.“ s.  568: „2. Das Genre.“ „3. Das por-
trät.“ s.  572: „4. Die Landschaft.“
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Allgemeine theaterzeitung 201 (21.  8.  1840) 846
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s neues? (endresultat des prager 
Kunstvereines und der Kunstausstellung.)‘
(846) „(. .) Der erfolg des eintrittsgeldes in die Kunstausstellung, 
so wie des Verkaufs der cataloge, ist zu reisegeldern für junge 
akademische Maler in’s Ausland verwendet worden.“

oester reichisches Morgenblatt 22 (19.  2.  1842) 88
‚feuilleton. omnibus. (bewegliche Wachsfiguren.)‘
(88) „Zu prag haben die herren Georg tietz und benoit frechon 
ein großes mechanisches Museum nach der natur gearbeiteter und 
durch sinnreichen Mechanismus in bewegung gesetzter Automaten 
und plastischer Meisterstücke von Wachs ausgestellt, welche sich 
durch besondere Kunstfertigkeit auszeichnen und noch den reiz 
der neuheit für sich haben.“

beilage zu den sonntagsblätter n 26 (25.  6.  1842) 469 – 470
‚Künstler und Kunstverhältnisse in prag.‘
Verfasser: s.
bericht.

Allgemeine theaterzeitung 153 und 154 (28.  6. und 29.  6.   
1843) 691
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (Kunstverein in prag.)‘
(691) „Am 18. d. M. fand in prag die diesjährige Verlosung des 
Kunstvereins für böhmen statt. (. .).“
nennung der Gemälde, welche gewonnen hätten.

bei lage zu den sonntagsblätter n 22 (2.  6.  1844) 522
‚Kunstbericht. Kunstausstellung in prag.‘
besprochen werden die Werke der ausstellenden einheimischen Künstler.

oester reichische blätter 40 (17.  8.  1844) 313 – 315; 41 (24.  8.   
1844) 326 – 327
‚Kunst. Die prager Kunstausstellung.‘
es handle sich um die fünfte Ausstellung dieser Art. Graf  clam-Gallas habe 
das zweite stockwerk seines pallastes dazu zur Verfügung gestellt. 
(313) „ich beschränkt mich im folgenden blos auf  die Werke der 
prager Künstler, und auch da nur jene hervorhebend, die mir inter-
essant waren. (. .).“
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folgende werden genannt: (Landschaft:) hawránek; A. Liehm; c. croll; spudil; 
(Geschichte:) A. Gruss; Kratzmann; (porträte:) seiberitz; (Genre:) Čermak; 
Watzek; Lhota; Guido Manes; c. swoboda; fortner’s Chotek-Vase; pollak und 
riedel.

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1068
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Verfasser: A. c.
(1067) „Von interesse ist es und erfreulich, die fortschritte und den 
Aufschwung zu beobachten, den die Kunst in unserem Vaterlande 
nimmt. täglich steigt das interesse dafür, und unter allen ständen 
finden sich immer mehr Verehrer, die ihr den schuldigen tribut 
zollen, und zu ihrem emporstreben mithelfen. einen bedeutenden 
theil dazu trägt der trefflich organisirte Kunstverein bei, dessen 
Geschäftsführer Graf  franz thun (sohn) ist, und der auch wesent-
lich zu der reorganisirung desselben, die im Jahre 1839 statt fand, 
beigetragen. bei den jährlichen Ausstellungen, die im frühjahr zu 
ostern anfangen, und gewöhnlich bis Mitte oder ende Mai dauern, 
finden wir die Düsseldorfer, Münchener, berliner, Dresdener und 
Wiener schule durch ausgezeichnete bilder vertreten, und gewäh-
ren den prager Künstlern, namentlich den jüngeren, einen guten 
Maßstab zur Vergleichung; dadurch, und unter der Leitung des 
Akademie-Direktors christian ruben, der jetzt, seit drei Jahren, 
an der spitze derselben steht, schreiten sie immer weiter fort auf  
der bahn der Kunst, und es finden sich wahrlich tüchtige talente 
darunter. (. .).“

sonntagsblätter 18 (4.  5.  1845) 423
‚Kunstbericht. (herr Gauermann)‘
(423) „malt für se. Durchl. den fürsten Kinsky in prag zwei Land-
schaften; die prächtigen bilder, die er jüngst für den prinzen rohan 
lieferte, gaben Anlaß zu dieser bestellung.“
Anmerkung: Die rede ist von friedrich Gauermann (1807 – 1862). (THIEME / 
BECKER)

Wiener Zeitschrift  128 (28.  6.  1845) 512
‚feuilleton. Kunstblatt.‘
(512) „Der prager Kunstverein zählt bereits 2 460 theilnehmer. (. .). 
in der diesjährigen Kunstausstellung waren ausgestellt 216 Kunst-
werke (. .).“
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sonntagsblätter 27 (6.  7.  1845) 638 – 639
‚Kunstbericht. (Die prager Kunstausstellung.)‘
bericht darüber nach der Bohemia.

sonntagsblätter 27 (6.  7.  1845) 639
‚Kunstbericht. (Der prager Kunstverein.)‘
es sei ein stetes Zunehmen der Mitglieder festzustellen.

Wiener Zeitschrift  136 (10.  7.  1845) 543
‚feuilleton. Artistisches. sattlers cosmoramen in prag.‘
Verfasser: G.
u. a. werde der Wildbadeort Gastein gezeigt.
Anmerkung: Die rede ist von Johann Michael sattler (1786 – 1847), der mit 
seinem panorama von salzburg berühmtheit erlangte und als erster touris-
muswerber der stadt betrachtet werden könne. (ÖBL)

sammler 112 (15.  7.  1845) 448; 115 (21.  7.  1845) 460; 117 (24.  7.  1845) 
468; 119 (28.  7.  1845) 475 – 476
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag, den 1. Juli.)‘
Verfasser: k  MEroväus

(448) „Den ersten meiner prager briefe, beginne ich mit einigen 
Worten über die, nun geschlossene Kunstausstellung. (. .) Die alte 
Klageleier, daß Genrebilder und Landschaften vorherrschen, histo-
riengemälde aber in den hintergrund treten, müssen wir auch hier 
anstimmen. (. .).
unsere Landsleute führich (Wien), pallme (München), Kandler 
(rom), Joseph Manes (München) hatten ihr Vaterland heuer nicht 
bedacht. (. .).
(460) Der nächsten Kunstausstellung ist ein besonders günstiges 
prognostikon zu stellen, da die in Deutschland wenig bekannte 
holländische Kunst prag fortan zu einem ihrer stappelplätze ma-
chen wird; dies durch Verwendung des k. Gallerieinspektors Ko-
ning, der kürzlich hier war. Übrigens ist es thatsache, daß prags 
Kunstausstellungen für die einsender sehr vortheilhaft sind, indem 
Adel und bürgerschaft jährlich reiche einkäufe machen, und der 
fond des Kunstvereines in stetem Wachsen ist. (. .).“
Anmerkung: Die rede ist von Josef  von führich (1800 – 1876), Augustin palme 
(1808 – 1897), Wilhelm Kandler (1816 – 1896) und Josef  Manes (1820 – 1871). 
(THIEME / BECKER)
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oester reichische blätter 98 (16.  8.  1845) 767 – 768
‚Aus Zeitschriften. Kunst und Alterthum.‘
Quelle: (Prag 93.)
(767) „eine Denkmünze ward von Jos. Lerch in prag verfertigt auf  
die einweihung der rafaelskapelle an der Versorgungsanstalt für 
erwachsene blinde in prag (9. oktob. 1844).“

sammler 158 (4.  10.  1845) 631
‚feuilleton. Artistisches.‘
(631) „Die berühmte fürstlich colloredo’sche Gemäldesammlung, 
früher in prag, dann längere Zeit in Wien befindlich, ließ der jetzi-
ge besitzer wieder nach prag bringen, um sie in einem eigens hiezu 
gebauten saale des so eben vollendeten neuen flügel seines pala-
stes, der im innern mit höchster eleganz und pracht ausgeschmückt 
wurde, aufstellen zu lassen und so prag wieder mit einem schmerz-
lich entbehrten Kunstschatze zu bereichern.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 20 (17.  5.  1846) 479 –  
480
‚Die Kunstausstellung in prag. Von – h –.‘
Quelle: „Diese von einem Künstler uns zugekommene skizze nehmen 
wir, da ein von einem schriftsteller in prag uns zugesandter bericht 
noch nicht eingelaufen ist, vorläufig auf. Die red.“
skizze.

sammler 108 (7.  7.  1846) 431
‚telegraf  alles neuen, interessanten und pikanten. Artistisches 
Museum für theater, Musik, Kunst und Literatur.‘
(431) „in der herrschaft hultschin in schlesien, welche vom baron 
rothschild angekauft wurde, arbeiten jetzt zwei österreichische 
Maler an tableaux, zum empfange des eigenthümers, wovon jedes 
1 000,- K. M. kosten wird.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 5 (31.  1.  1847) 34
‚Kunst. (Die Kunstausstellung des Kunstvereins für böhmen)‘
(34) „beginnt am 5. April l. J. (. .).“

humorist  38 (13.  2.  1847) 150
‚Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
(150) „Der bau und die einrichtung unsers neuen Museums-Ge-
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 bäudes wird außer den bereits verbrauchten 25 000,- fl. c. M. noch 
20 000,- fl. kosten. – schade um die große summe, die man lieber 
auf  Vermehrung der Museumsschätze hätte verwenden sollen! 
(. .).“

oester reichisches Morgenblatt 30 (10.  3.  1847) 119
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Die Ausstellung des Kunst-
vereins für böhmen)‘
(120) „beginnt zu prag am 5. April l. J. sendungen zu demselbern 
werden bis zum 27. März angenommen.“

oester reichisches Morgenblatt 36 (24.  3.  1847) 144
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Die Ausstellung des Kunst-
vereins in böhmen in prag)‘
(144) „beginnt am 5. April l. J.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 14 (3.  4.  1847) 87
‚Kunstvereine. (Der böhmische Kunstverein.)‘
(87) „so eben ist der Ausweis dieses Vereines erschienen, dem wir 
folgende Daten entnehmen: Wenn man den jetzigen stand mit dem 
vorjährigen vergleicht, so ergibt sich trotz mehrer Austritte u. dgl. 
doch eine Zahl von 3 377 theilnehmern, also um 412 mehr, als vo-
riges Jahr. Auch in den Leistungen zeigte sich im heurigen Jahre 
ein fortschritt, da das Verhältniß zwischen historien-, Genre- und 
Landschaftsmalerei sich viel günstiger stellte, der besuch der Aus-
stellung ein viel zahlreicherer, und obwohl die piecen um 6 stück 
geringer, die Kaufsumme um 2 991,- fl. größer war. 
im Ganzen belief  sich diese auf  24 514,- fl. c. M., wovon 11 089,- fl. 
c. M. auf  den Verein für 55 von ihm gewählte nummern (8 mehr 
als voriges Jahr) entfallen. neuhaus hat nach reichenberg diesmal 
eine nachausstellung, da die Zahl der Aktionäre sich bis 100 erhob. 
endlich sind auch die 13 Momente aus der böhmischen Geschichte 
zur Ausführung der fresken im belvedersaale unter palazkys Mit-
wirkung gewählt worden, und rüstig schreitet dieses unternehmen 
jenem Ziele zu, das der kunstsinnige Verein sich gestellt hat.“

Allgemeine theaterzeitung 169 (10.  7.  1847) 675
‚feuilleton. Kunstwerk. (Der böhmische Kunstverein)‘
(675) „erhebt sich bedeutend; er zählt für die diesjährige Ausstel-
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lung 3 377 theilnehmer mit 4 019 Actien und kaufte 54 nummern 
der Ausstellung für 11 080,- fl. c. M. private kauften 34 nummern 
für 13 425,- fl. c. M.“

oester reichisches Morgenblatt 87 (21.  7.  1847) 347
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Der böhmische Kunstver-
ein)‘
(347) „macht immer größere fortschritte, er zählt in diesem Jahre 
3 377 teilnehmer. (. .). Dreizehn Momente aus der böhmischen Ge-
schichte, welche der Kunstverein an den Wänden des belvedere-
saales in fresko-Gemälden wird ausführen lassen, sind unter 
palazky’s Mitwirkung bereits gewählt. (. .).“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 33 (16.  8.  1847) 
788 – 789
‚Die hoser’sche Gemäldesammlung in prag. Von r  E  v  E.‘
Die sammlung sei im Galleriegebäude der Gesellschaft patriotischer Kunst-
freunde zu besichtigen. eben erschienen sei ein Catalogue raisonné. 





biobibLioGrAphische no tiZen  
Über biLDenDe KÜnstLer

Wenzel  Bernhard Ambrozy (1723–1806)

Allgemeine theaterzeitung 99 (26.  4.  1842) 439
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 26. April.‘
(439) „Am 26. April 1806 starb in prag Wenz. bernh. Ambrozi, 
rühmlich bekannter Maler. er wurde 1723 zu Kuttenberg in böh-
men geboren. Die Kaiserin Maria theresia hatte ihn zum hofmaler, 
Kaiser Joseph ii. zum landtäflichen Malereienschätzer erwählt. er 
schuf  eine bedeutende Menge von frescogemälden, Altarblättern, 
plafondgemälden und historischen bildern, welche sämmtlich im 
Geschmacke der venetianischen schule ausgeführt sind, und sich 
durch die geistreiche Zusammensetzung und blendende farbenhal-
tung empfehlen.“

Joseph Axmann (1793–1873)

oester reichischer Zuschauer 29 (7.  3.  1838) 292
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: a  W  BrEy
Gedächtnisnotiz. Am 7. März 1793 sei zu brünn Joseph Axmann geboren, der 
vorzüglichste Kupferstecher neuester Zeit.

Leopold Axtmann (1700–1748)

Allgemeine theaterzeitung 102 (29.  4.  1842) 451
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 29. April.‘
(451) „Am 29. April 1700 wurde Leop. Axtmann, ein vorzüglicher 
thiermaler, zu fulneck in Mähren geboren. er war ein schüler des 
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berühmten hamilton, welcher sein talent zur herrlichsten entfal-
tung brachte. er starb 1748 in prag. Graf  czernin war seiner Kunst 
ein besonderer Mäcen. Die größte Zahl seiner bilder ist bei dem 
Adel in prag zu finden. naturwahrheit in der Zeichnung und im 
colorit ist eine der erheblichsten eigenschaften seiner thierstük-
ke.“

Antonín Karel  Balzer  (1771–1807) 

intel l igenzblatt  zu den Annalen 48 (Dezember 1804) 192
‚Kunstanzeigen.‘
(192) „Auch in prag kommt jetzt eine « sammlung mahlerischer 
Gegenden von oberösterreich, salzburg, berchtesgaden, tyrol und 
einem theile des venezianischen Gebiethes » auf  groß folio gesto-
chen, braun illuminirt heraus. hr. Anton balzer, Kunstliebhabern 
schon durch seine Ansichten des riesengebirges und mehrere ande-
re Arbeiten bekannt, hat sie nach der natur gezeichnet und sticht 
sie auch selbst. (. .).“
Über die subskriptionsmodalitäten.

Johann Balzer (1738–1799)

Allgemeine theaterzeitung 298 (14.  12.  1842) 1311
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 14. December.‘
(1312) „Am 14. December 1799 starb zu prag Johann balzer, be-
rühmter Kupferstecher. er wurde 1738 zu Kukus in böhmen gebo-
ren.“

Joseph Bekel  (Beckel) (1806–1865)

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser. Fd.
erwähnt wird u. a. Joseph beckel; er zähle zu den gesuchtesten porträtma-
lern.
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Josef  Bergler  (1753–1829)

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 4 (11.  1.  1817)
‚Kunstnachrichten aus prag.‘
„herr Direktor bergler in prag hat die 4 evangelisten meisterhaft 
bearbeitet. Der Kenner wird von dem hohen Geist, der edlen cha-
rakterisirung derselben eben so sehr überrascht, wie von der treff-
lichen Zeichnung und wirkungsvollen Ausführung.“

Archiv für Geographie 150 (16.  12.  1818) 595 – 596
‚Herzog Spitihniews II. Richterspruch. (Großes historisches Gemählde 
aus der czechischen Vorzeit, von Jos  BErglEr, Director der böh-
misch-ständischen Akademie der bildenden Künste am prager cle-
mentino.)‘
Verfasser: „rittErsBErg, hptm. im rgmt. Vogelsang nr. 47.“
(595) „bergler, der bescheidene Künstler, weihte sein talent durch 
freygebige Ausstattung der natur und sinniges beschauen der Mei-
sterwerke italiens genährt, schon öfters der Darstellung vaterlän-
discher Gegenstände. (. .). berglers frühere Darstellungen aus der 
czechischen Vorwelt sind: Kroks Wahl, zum herzog auf  dem Grab-
hügel des fabelhaften czechs, biwogs des herkulischen eberzwin-
gers erscheinen vor den drey fürstlichen schwestern, – Libussa auf  
burg psary Gericht haltend, – die Abgesandten der Wladiken 
 przemisl zu staditz vom ‚pflug zum throne‘ rufend; Libussens und 
przemisls Götzenopfer; des ritterlichen dem tode geweihten hori-
mirz riesensprung über die hohen Zwingmauern Wischehrads; 
herzog Jaromirs wunderbare rettung aus den grausamen händen 
der bösen Wrssowetze; die idyllische bozena vom brunnen in das 
brautgemach herzog udalrichs berufen; bischof  Gebhards uner-
baulicher besuch seines Amtsbruders zu ollmütz; der fromme her-
zog Wenzel im Zirkel gemüthlicher Kinder, ihnen unterricht erthei-
lend, (. .). Das erste große und ausführliche bild, das als geschicht-
liches Denkmahl der Vorzeit, den recht haltenden herzog spitih-
niew vorstellt, erreicht so eben seine Vollendung. (. .).“ 
es folgt eine biographische skizze über den im Gemälde Dargestellten.
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Archiv für Geschichte 152 (19.  12.  1823) 805 – 808; 155 (26.  12.   
1823) 821 – 825
‚Joseph bergler, fürstbischöflich-passauischer Kabintsmahler und 
truchseß, Director der Academie der bildenden Künste in prag, 
ehrenmitglied der Academia st. Lucca zu rom. biographische 
skizze, mit beigegebener Lithographie. Würdigung.‘
Verfasser: rittEr von rittErsBErg
porträt des Künstlers. Der nummer 152 ist eine Lithographie mit dem bildnis 
des Künstlers beigegeben.

Archiv für Geographie 55 (9.  5.  1825) 379 – 382
‚Zur historienmalerey in böhmen.‘
(379) „seit mehreren Jahren folgt dieses « Archiv » mit redlichem 
eifer dem Zweck, die in Wissenschaft und Kunst, gegenwärtig un-
streitig am meisten hervorragende und schon unter carl iV. und 
rudolph ii. mit einem reichen literarisch-artistischen Lorber be-
kränzte provinz, das herrliche böhmen, seinen deutschen brüdern 
mehr und mehr bekannt zu machen: im « Archiv » und im « histori-
schen taschenbuche » und bey jeder andern Gelegenheit, die alten 
Großthaten und die neuen Leistungen in diesem schönen reich, die 
Ahnentafeln seiner edelsten Geschlechter und die sprechenden rui-
nen seiner uralten burgen, seiner Mährchen und sagen-Welt zum 
Gegenstande der Darstellung zu wählen. (. .).“
besondere Verdienste derob fielen auf  sr. exzellenz, den herrn oberstburg-
grafen und Gubernator des Königreiches böhmen, franz Anton Graf  von 
Kolowrat-Liebsteinsky. seine Verdienste werden gewürdigt. 
(380) „Vorher reden wir noch von den großen Gemählden aus der 
böhmischen Geschichte, welche der Veteran der prager Kunstschu-
le, Director bergler für se. exc. dem herrn oberstburggrafen ver-
fertigt hat. « Libussa auf  burg Wissehrad den streit zweyer brüder 
um ihr väterlich erbe entscheidend », und « Kaiser carl des iV. ret-
tung in pisa. » (. .).“

Wiener Zeitschrift  147 (8.  12.  1829) 1210 – 12121
‚correspondenz-nachrichten. prag, im october 1829.‘
nachruf  auf  Joseph bergler, Direktor und professor an der Akademie bilden-
der Künste der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in prag.
(1210) „Das heurige Jahr, nicht zufrieden, uns den gelehrten Abbé 
Joseph Dobrowsky geraubt zu haben, nahm uns noch eine zweyte 
Zierde des Vaterlandes hinweg, einen Mann, gleich ausgezeichnet 
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und ehrenwerth als Mensch, Künstler und Lehrer, den wackern Jos. 
bergler, Director und professor an der Akademie bildender Künste 
der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in prag. (. .).“

Josef  Božek  (1782–1835)

Vaterländische blätter 41 (21.  5.  1814) 241 – 243
‚Verdienter mechanischer Künstler. Joseph bozek in prag.‘
Verfasser: „ignatz riChard WilFling, k. k. erster Kreiscommissär des 
 Kaurzimer-Kreises, Doctor der philosophie, der Gesellschaften der Wissenschaf-
ten zu erfurt und Görlitz, und der prager humanitäts-societät Mitglied.“
Porträt von Josef  Božek, Mechanikus und Uhrmacher am königlich-ständisch 
technischen institut in prag. er habe an die 40 Maschinen entwickelt.

Johann Ferdinand Brokoff  (1688–1731)

Allgemeine theaterzeitung 26 (31.  1.  1842) 124
‚oesterreichisches tagsblatt. Am 31. Jänner.‘
(124) „Am 31. Jänner 1731 starb zu prag Joh. ferd. brokoff, aus-
gezeichneter bildhauer. er war ebendaselbst 1688 geboren. Durch 
das studium der natur und durch anhaltenden fleiß hatte er sein 
talent bis zur Meisterschaft ausgebildet. in der hauptstadt böh-
mens sind viele seiner Kunstwerke zu finden, und vorzüglich dürfen 
als beachtenswerth genannt werden, das Grabmal Wratislaws bei 
st. Jakob, sieben statuen auf  der steinernen brücke, und viele 
bildsäulen und Verzierungen an Gebäuden und Kirchen.“

Joseph Carl  Burde (1779–1848)

Allgemeine theaterzeitung 115 und 116 (14.  5. und 16.  5.  1842) 
513
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 14. Mai.‘
(513) „Am 14. Mai 1779 wurde Jos. Karl burde, geschickter Maler 
und Kupferstecher, zu prag geboren. er erzielt 1804 bei der bilder-
gallerie des Grafen v. czernin eine Anstellung als custos und in 
dieser eigenschaft fand er vielfache Gelegenheit, seine befähigung 
im bereiche der bildenden Künste an den tag zu legen. Zahlreich 
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sind seine Gemälde und Kupferstiche, die ersteren meist copien 
berühmter Meister, die letzteren mythologische und religiöse Ge-
genstände, besonders effectvoll behandelnd. Als restaurateur be-
schädigter bilder hat er eine vorzügliche Geschicklichkeit beurkun-
det.“

Johann Chladek († 1788)

Allgemeine theaterzeitung 21 (25.  1.  1842) 99
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 25. Jänner.‘
(99) „Am 25. Jänner 1788 starb zu turnau in böhmen Joh. chla-
dek, ein ausgezeichneter bildhauer, welcher in stein, holz und el-
fenbein die anziehendsten Meisterwerke zu tage förderte. er wurde 
zu schlan in böhmen geboren, und sein sohn August Johann, war 
ein geschickter tenorsänger und organist und tondichter. im Auf-
trag des Grafen Waldstein und des Generals browne hatte er viele 
sculpturen geliefert, und mehrere Altäre in der czerckwitzer Kir-
che sind aus seinem Atelier hervorgegangen.“

Franz Czermak (1822–1884)

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „czermak, dessen letztes bild: « Dalibor im Kerker » auf  der 
letzten Ausstellung zu sehen war, arbeitet die szene der Verkündi-
gung des todesurtheiles. Als conradin von schwaben und friedrich 
von baden eben schach mit einander spielen. (. .).“

Georg Döbler  (1788–1845)

oester reichischer Zuschauer 18 (10.  2.  1836) 182 – 183
‚notizenblatt. correspondenzbriefe aus böhmen. (Georg Döbler in 
neuhaus.)‘
Verfasser: f. M. M.
(182) „Der berühmte Künstler ist bei uns! bei uns in Neuhaus in 
böhmen! (. .).“
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Josef  Alois  Drda (1782–1833)

Literarischer Anzeiger 65 (1822) 513 – 515
‚Wissenschaftliche nachrichten aus prag.‘
s.  514: in der Kunsthandlung von p. bohmann’s erben sei eine in Kupfer ge-
stochene Kopie von raphael Mengs Geburt Christi von A. Drda erschienen und 
in schwarzen und kolorierten Abdrücken zu bekommen.
(514) „in derselben officin kommt heftweise heraus: « sammlung 
characteristischer Köpfe aus originalgemälden von einigen der vor-
züglichsten Meister. nach handzeichnungen des hrn. J. bergler, 
Director der ständischen Zeichnungsacademie zu prag, getreu in 
Kupfer gestochen von A. Drda. » Die meisten dieser Köpfe sind aus 
raphael’s « Disputa » und der « schule von Athen », und aus Gemäl-
den des Guido reni, Quercino da cento und rubens genommen, 
welche der würdige Director bergler in italien nachzeichnete, man-
che derselben von eigner erfindung dieses wackern Künstlers, und 
das Ganze dürfte für freunde und Dilettanten der Zeichenkunst ein 
angenehmes Geschenk seyn.“

Antonín Dvořák  (1817–1881)

sonntagsblätter 4 (28.  1.  1844) 84
‚Kunstbericht. Malerei. Dworzak,‘
(84) „ein junger böhme, in der prager und später in der Wiener 
Kunstschule gebildet, kopirt für die künftige Ausstellung sein größ-
tes, eben vollendetes und nach ungarn bestimmtes Altarbild: « him-
melfahrt Mariä » in kleinem Maßstabe, um damit zum ersten Male 
aufzutreten. begonnen hat derselbe: « Aeneas und Dido in der höh-
le », eine helldunkelstudie.“

Ludwig Fortner (1797–1872)

beilage zu den sonntagsblätter n 2 (14.  1.  1844) 43; 3 (21.  1.   
1844) 63
‚Kunstbericht. plastik. eine silberne Vase,‘
(43) „welche die stadt prag als Zeichen ihrer Verehrung dem Grafen 
chotek am 30. Dezember v. J. überreichte, ist nach Angabe der 
Bohemia vom silberarbeiter Ludwig fortner gefertigt. (. .).“
es folgt eine beschreibung.
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oester reichisches Morgenblatt 85 (16.  7.  1845) 339 – 340
‚feuilleton. industrielles aus der Gegenwart. (einige Worte über 
den candelaber und die Vase des silberarbeiters fortner aus 
prag.)‘
Verfasser: f.
(339) „Diese beiden prachtwerke der silberarbeiterkunst befinden 
sich seit dem 2. Juli in unserer industrie-Ausstellung. (. .).“
es folgt eine beschreibung der handwerklichen Meisterstücke.

oester reichische blätter 98 (16.  8.  1845) 767 – 768
‚Aus Zeitschriften. Kunst und Alterthum. fortner’s Kandelaber für 
den Grafen Karl chotek.‘
Quelle: (Bohemia 75.)
beschreibung des prachtstückes.

Joseph von Führich  (1800–1876)

Archiv für Geschichte 4 (10.  1.  1825) 23 – 24; 8 (19.  1.  1825) 44
‚Kunst. Wanderung durch die Ateliers unserer Künstler. Joseph 
führich‘
Verfasser: rg 
(23) „ward geboren in Krazau (städtchen zur Graf  clam Gallas-
schen herrschaft Grafenstein im bunzlauer Kreise böhmens gehö-
rig) am 9. februar 1800. führich darf  schon jetzt mit allem rech-
te unter den jungen Künstlern böhmens einen hohen rang anspre-
chen. (. .).“

telegraph 10 (23.  1.  1837) 39
‚correspondenz-nachrichten. prag. Jänner 1837.‘
(39) „Atelier böhmischer Künstler. (. .).“
Auf  der gänzlich verödeten berglehne des st. Laurenzberges sei im vergange-
nen Jahr ein Garten angelegt worden; dorthin seien 14 zum teil zerstörte 
Kreuzwegkapellen verlegt worden, die mit fresken, welche von Joseph führich 
entworfen worden seien, ausgestattet werden.

oester reichischer Zuschauer 18 (9.  2.  1838) 180
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: b.
Gedächtnisnotiz. porträt von Joseph führich, gegenwärtig Korrektor an der 
k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien.
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sonntagsblätter 11 (27.  11.  1842) 863
‚notizenblatt. Die Kirche st. Johann von nepomuk‘
(863) „in der Leopoldstadt in Wien wird in Allerhöchstem Auftrage 
mit historisch religiösen Malereien von den herren Kupelwieser und 
führich verziert. für die bildhauerarbeit sind die herren Klieber 
und bauer beauftragt.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 13 (26.  3.  1843) 306 –  
308
,Künstlerporträte. Viii. führich.‘
skizze.

Allgemeine theaterzeitung 114 (13.  5.  1843) 516
‚Lotterie zum besten der Armen.‘
Verfasser: „JosEph FühriCh, professor der kais. Akademie der vereinigten 
bildenden Künste.“
(516) „unter den vielen in den letztverflossenen Jahren von bedeu-
tendem brandunglücke heimgesuchten orten befindet sich auch 
meine Vaterstadt Kratzau in böhmen. (. .).“
Das unglück habe sich im november 1841 ereignet. Von seinem Werk: Der 
Gang des Hirten zur Krippe in früher Morgenstunde fertige sein schüler franz 
Dobjaschofski eine Lithographie an, und es werde eine öffentliche Ausspielung 
derselben stattfinden.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (7.  1.  1844) 19 – 21
‚Künstlerporträte. Josef  führich.‘
Der Künstler sei am 9. februar 1800 zu Kratzau in böhmen zur Welt gekom-
men.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (7.  1.  1844) 22
‚Malerei. professor führich,‘
(22) „dessen treffliche Karbons zu den Malereien der neuen Kirche 
in der Jägerzeile bereits erwähnt wurden, hat ein größeres oelge-
mälde: « Der Kampf  der Geister in den Lüften » aus dem buche der 
Makkabäer begonnen. seine in voriger Woche bei Artaria in Litho-
grafie ausgestellte: « Menschwerdung christi » ist eine der tiefsinnig-
sten und formschönsten Allegorien, welche die neuere christliche 
Kunst hervorgebracht.“
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sonntagsblätter 2 (14.  1.  1844) 33 – 35
‚Rom. eine Anschauung. Von JosEF FühriCh.*)‘
„*) Aus dessen in nr. 53 der Sonntagsblätter im vorigen Jahre be-
sprochenen geistvollen Autobiografie, die wir jedem gebildeten Le-
ser, vorzüglich jedem Künstler, empfehlen.“
Anmerkung: in der ANNO-online-Version der österreichischen nationalbiblio-
thek dieser nummer der sonntagsblätter konnte keine rezension der Autobio-
graphie von führich gefunden werden.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 5 (4.  2.  1844) 117
‚ueber plastik und thorwaldsen. Von JosEF FühriCh.‘
skizze.

Wiener Zeitschrift  156 (5.  8.  1844) 1247
‚notizenblatt. Die vierzehn stationen des prager calvarien(Lorenz)-
berges.‘
Diese, nach führichs cartons von einigen Münchner Malern al fresco ausge-
führt, hätten wenig Anklang gefunden; erst jetzt, da sie schon ziemlich verbli-
chen seien, interessiere man sich dafür.

bei lage zu den sonntagsblätter n 36 (8.  9.  1844) 854
‚Kunstbericht. führich’s Kreuzweg‘
(854) „wird in dem städtchen chrast, in böhmen, auf  Veranlassung 
und Kosten sr. exc. des k. k. Geheimrathes und bischofes hanl, 
für die dortige Kirche im Großen kopirt. Josef  Kokesch, ein ehe-
maliger Zögling der Wiener Kunstakademie und schüler führich’s 
hat die Ausführung übernommen und bringt sie mit vielem Geschi-
ke und Verständniß seines Meisters zu ende. Drei bilder sind be-
reits in der Kirche aufgestellt, die andern der Vollendung nahe.“

sonntagsblätter 26 (29.  6.  1845) 611
‚Kunstbericht. (prof. Josef  führich)‘
(611) „ist von der königl. Akademie der Künste zum auswärtigen 
ordentlichen Mitgliede erwählt worden.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 7 (15.  2.  1846) 166
‚Atelierschau. (herr führich)‘
(166) „hat abermals drei Kartons zu dem Kreuzwege in die Johan-
neskirche in der Jägerzeile vollendet und zum Malen in fresko 
vorbereitet. (. .).“
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Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 18 (3.  5.  1846) 431
‚Atelierschau. (führich’s Kreuzweg)‘
(431) „wird von herrn petrak trefflich in Kupfer gestochen.“

humorist  204 (26.  8.  1846) 823 – 824
‚Konversations-Lexikon des tages. neuigkeits-plauderer.‘
(824) „Die Kreuzweggemälde, welche prof. Jos. führich für die 
Kreutzstationen auf  dem st. Laurenzberge zu prag entworfen hat, 
die dort al fresco ausgeführt und in größern und kleinern formaten 
gestochen worden sind, werden nun in rom auf  dem Janiculus al 
fresco dargestellt.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 5 (31.  1.  1847) 34
‚Kunst. (führich’s)‘
(34) « heil. Kreuzweg in 14 stationen », al fresko ausgeführt, in der 
neu erbauten pfarrkirche st. Johann in der praterstraße, wird von 
A. petrak gestochen und von M. terklau mit einem erklärenden 
texte begleitet. (. .).“

Alois  Geißler  (1777–1832)

oester reichische blätter 108 (8.  9.  1846) 847
‚notizen.‘
Verfasser: dr  J  v  MElion

hinweis auf  Alois Geißler, einen porträtmaler aus iglau, welcher in der Ab-
handlung „Kunstschätze aus dem Gebiete der Malerei in Mähren“ im 1. Jg., 4. 
Quartal, s.  596 als „unbekannt“ angeführt werde. ebenfalls aus iglau stamm-
ten die dort angeführten Joh. nep. steiner und Ant. n. K. schramek.

Jan Jiř í  Hein(t)sch  (1647–l712)

Allgemeine theaterzeitung 85 (9.  4.  1842) 382 – 383
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 10. April.‘
(383) „Am 10. April 1713 starb in prag Joseph Georg heintsch, ein 
geschickter Maler, welcher in schlesien geboren ward. er hat zahl-
reiche Gemälde, besonders Altarblätter, geschaffen, von denen auch 
viele durch Kupferstiche anschaulich gemacht wurden. unter die 
vorzüglicheren Altarblätter in prag sind zu zählen: Der heilige 
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ignaz in der Jesuitenkirche; die heilige Katharina, und die armen 
seelen in der st. peterskirche; die familie christi in der Minoriten-
kirche; der heilige heinrich und die heilige Kunigunde bei st. hein-
rich; sämmtliche Altarblätter in der st. Katharinakirche.“

Josef  Vojtěch Hell ich  (1807–1880)

Allgemeine theaterzeitung 209 (17.  10.  1839) 1023
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (bildende Kunst in 
prag.)‘
(107) „(. .), der junge, hoffnungsvolle Maler hellich ist nach länge-
rem, zweckmäßig angewandten Aufenthalten in rom, wieder in 
prag, seiner Vaterstadt, angekommen.“

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser. Fd.
(47) „Der bekannte historienmaler hr. Joseph hellich ist unlängst 
von einem antiquarischen streifzug, den er behufs der herausgabe 
eines großen Alterthumswerkes unternommen, heimgekehrt und 
arbeitet jetzt nebst einigen Altarblättern an einem großen histori-
engemälde, den tod des hussitenfeldherrn Zizka von trocznow 
vorstellend. (. .).“

Georg Herzner († 1846) (?)

humorist  301 (17.  12.  1846) 1211 – 1212
‚Konversations-Lexikon des tages. prager Mittheilungen.‘
(1211) „Der tod hat mehrere ehrenmänner aus unserer Mitte ge-
holt. (. .) Die Kunst und ihre interessen hat (. .) den greisen Kunst-
freund Georg herzner (. .) durch den tod verloren. (. .).“

Wenceslaus Hollar von Prachna  (1607–1677)

sonntagsblätter 2 (13.  2.  1842) 127 – 128
‚Künstleranekdoten. Mitgetheilt von Moriz BErMann.‘
(127) „Wenzel hollar von prachna, Zeichner und berühmter Aez-
künstler, dessen geistreiche radirungen in keines Liebhabers samm-
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lung fehlen dürfen, war 1607 zu prag geboren und starb 1677 zu 
London. er hatte sich nie verheirathet. so oft ihn seine freunde 
daran erinnerten, antwortete er ihnen: ‚pallas und Venus konnten 
sich nie miteinander vertragen!‘“.

Allgemeine theaterzeitung 73 und 74 (26.  3. und 28.  3.  1842) 
333
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 28. März.‘
(333) „Am 28. März 1677 starb zu London Wenzel hollar von 
prachna, einer der berühmtesten Kupferstecher. er liegt in der st. 
Margarethkirche begraben. er wurde 1607 zu prag geboren. Der 
berühmte Merian war sein Lehrer in der Malerei, und dieser bewog 
ihn, sich ausschließlich der chalkographie zu widmen, für welche er 
seinen entschiedenen beruf  zeigte. er genoß die unterstützung des 
Lord Arundel, englischen Gesandten am kaiserlichen hofe, welcher 
ein vorzüglicher freund und Gönner der Künste war. in england 
erhob ihn König Karl i. zum Zeichnungslehrer seiner prinzen. er 
machte hierauf  verschiedene reisen, und unter andern auch nach 
Amerika, begab sich endlich wieder nach London, und trug zur 
emporbringung der Kupferstecherkunst in england wesentlich bei. 
unter seine schüler gehören die berühmten Künstler: fr. caterius, 
Daniel King, Gaywood, fr. place, tempestus ec. er hat 2 397 ein-
zelne Kupferwerke geschaffen, deren Gegenstände sich auf  religi-
on, Geschichte, Mythologie, seegegenden, Landkarten, prospecte, 
porträts, blumen, thiere ec. beziehen.“

František Horčička  (1776–1856)

beilage 51 zur Wiener Zeitschrift  152 (20.  12.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. bildende Kunst.‘
„Zwey der vorzüglichsten prager Maler, die hh. führich und hor-
cziczka haben so eben ein paar Altargemälde vollendet. Der erste 
führte die enthauptung des Apostel Jakobs in sehr großem forma-
te aus, der Andere hat sich den heiligen ritter Georg zum Vorwurf  
erwählt.“
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Johann Quirin Jahn (1739–1802)

oester reichischer Zuschauer 66 (1.  6.  1838) 668
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Gedächtnisnotiz. Am 3. Juni 1739 sei zu prag Johann Quirin Jahn geboren 
worden. skizziert wird das Wirken des im architektonischen und historischen 
fach tätig gewesenen Malers. er starb am 20. Juli 1802.

Johann Jaresch (1786–1840)

sammler 8 (18.  1.  1823) 32
‚notitzen. Kunst-Anzeige.‘
(32) „Der rühmlich bekannte akademische Künstler und Kupferste-
cher hr. Johann Jaresch, ein geborner böhme (wohnhaft auf  der 
Wieden in der preßgasse bey der presse) hat (. .) den hochwürdig-
sten herrn Weihbischof, Mathias paul steindl, nach einem gelun-
genen portraite in Kupfer gestochen, und diese wackere Arbeit zum 
öffentlichen Verkaufe ausgestellt. Das blatt kostet mit der schrift 
zwey Gulden convent. Münze, und ist sowohl in der Wohnung des 
Künstlers, als in den Kunsthandlungen Weigl, am Graben, cappi 
am Kohlmarkt, paterno am neuen Markte nr. 1152, und riedl am 
hohen Markt nro. 541 zu erhalten. (. .).“

Wilhelm Kandler (1816–1896)

oester reichisches Morgenblatt 33 (18.  3.  1846) 132
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Der böhmische Maler Wilh. 
Kandler,)‘
(132) „gegenwärtig in rom, arbeitet an einem großen Altarblatte 
der heil. Katharina von siena, welches der probst von neuhaus bei 
ihm bestellt hatte. Derselbe Künstler sendete vor Kurzem zwei sehr 
gelungene Gemälde nach böhmen, ein Altarbild, den heil. Joseph 
für die Kirche seines Geburtsortes Kratzau, und « eine römerin am 
brunnen ».“

sammler 46 (21.  3.  1846) 184
‚Kunst. Wilhelm Kandler‘
Quelle. Ost u. West.
(184) „in rom, der wackere böhmische Künstler hat eben zwei un-
gemein gelungene bilder nach böhmen geliefert, deren eines ein 
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Altarbild, den heil. Joseph darstellend, für die Kirche seiner Ge-
burtsstadt Kratzau bestimmt ist. Das zweite, ein Genrestück: « ein 
römisches Mädchen am brunnen », befindet sich im besitz des 
kunstsinnigen hrn. Kreiskommissärs p. A. Klar in prag. hr. Kand-
ler arbeitet jetzt an einem großen Altarblatte der heil. Katharine 
von siena, welches der infulirte propst von neuhaus bei unserm 
talentvollen Landmann bestellt hat.“

Ludwig Kohl (1746–1821)

er neuerte Vaterländische blätter 99 (9.  12.  1818) 395 – 398; 
100 (16.  12.  1818) 397 – 399
‚Ludwig Kohl’s Verdienste um die bildenden Künste in böhmen.‘
Vita des 1746 gebornen Zeichners, Malers und Lehrers mit einem Verzeichnis 
seiner Werke, nach Genres mit Angabe der jeweiligen besitzer.

er neuerte Vaterländische blätter 61 (29.  7.  1820) 241
‚se. Majestät unser allergnädigster Monarch belohnen neuerdings 
die Verdienste des professors Kohl in prag.‘
Verfasser: WilFling, k. k. Gubernialsecretär
Der belohnte habe als huldigungsgeschenk für Kaiser franz den ehemaligen 
Krönungs- und huldigungssaal der böhmischen Könige auf  dem prager 
schlosse gezeichnet.

bei lage 10 zum conver sationsblatt  60 (1821) 51 – 52
‚prag.‘
Verfasser: W.
Mitteilung über den tod von Ludwig Kohl.
(52) „Ludwig Kohl gehört auch wirklich unter die größten Künstler 
des gesammten österreichischen Kaiserstaates; und welche Verdien-
ste er sich insbesondere um die beförderung der bildenden Künste 
in böhmen erwarb, wird der Gubernialsekretär Wilfling in prag 
ehestens durch eine eigene Druckschrift dem literarisch-artistischen 
publikum darstellen.“

Literatur-  und Kunstblatt  15 zum conver sationsblatt  101 
(1821) 108
‚Nekrolog Ludwig Kohls, herausgegeben von J  r  WilFling, k. k. 
Gubernialsekretär. prag, 1821, in der k. k. hofbuchdruckerey.‘
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Verfasser: F  C  WEidMann
rezension.
(108) „Die Kunstgeschichte böhmens wird seiner stets rühmlich 
neben skreta, Lisska und Wenzel reiner gedenken. (. .).“

Peter Kohlbeck

sammler 33 (26.  2.  1846) 132
‚Kunst. ein naturmaler.‘
Quelle: Prag. Zeit.
(132) „in tannau in böhmen, an der Grenze zu baiern, lebt ein 
bauernbursche peter Kohlbeck, der zum sprechen ähnlich porträ-
tirt und wunderschöne Lichtbilder (sic) verfertigt. Wenn er ausge-
bildet würde, könnte was tüchtiges aus ihm werden, denn talent 
ist da, und das ist die hauptsache.“

Katharina Kraft

intel l igenzblatt  33 zu den Annalen (november 1803) 263 –  
265
‚iX. Miscellen.‘
(264) „Die berühmte porträt- und Geschichtmahlerinn in prag, 
frau Katharina Kraft, die während ihres sechsjährigen Aufenthal-
tes in prag, so vielfältige beweise ihres Künstlertalentes geliefert 
hat, ist am 20. August über regensburg nach paris gereiset, um 
dort ihre talente zu vervollkommnen.“

Ferdinand Krumbholz (1810–1878)

sammler 167 (20.  10.  1845) 668
‚feuilleton. Miszellen. (ein begebniß des mährischen portraitma-
lers Krumbholz.)‘
Verfasser: M.
(668) „Man erzählt sich eine hübsche Geschichte, die dem portrait-
maler Krumbholz begegnete, der gegenwärtig in frankreich reist 
und unlängst am hofe von Lissabon die ganze Königliche familie 
abkonterfeien mußte, der damals noch in ziemlich bescheidenen 
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Verhältnissen lebte, aus denen er sich später durch hohe Verbindun-
gen emporhob. eine Dame von rang ließ sich von ihm malen; 
während des sitzens fragte sie ihn um Mancherlei, was seine per-
sönlichen Verhältnisse betraf, und als sie erfuhr, dass er noch nie in 
italien gewesen, so warf  sie die frage hin: ‚Da wäre ihnen wol mit 
einer reise nach rom sehr gedient?‘ Der Maler konnte nicht anders, 
als diese frage bejahen, denn sein herz sehnte sich schon lange 
nach der heiligen stadt, nach welcher jeder begeisterte Künstler zu 
wallfahrten pflegt. Als das bild vollendet war, lobte es die Dame 
über alle Maßen, und dann, zu ihrem schreibtisch tretend, übergab 
sie ihm statt der erwarteten banknoten eine Anweisung auf  einen 
platz im Kurierwagen nach rom. Man kann sich die bestürzung 
des armen Malers denken, der vorerst sein Geld zu etwas Anderem, 
als zu einer romfahrt brauchte.“

František Kučera  (*1807) 

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 7 (16.  2.  1845) 167
‚notizen. (Aus prag.)‘
(168) „Zwei italienische Landschaften (aus dem herzogthume Mas-
sa carara), die eine im Morgenlichte, die andere bei glühender 
Abendbeleuchtung, welche der Maler Kutschera für se. Durchl. den 
fürsten colloredo-Mansfeld vollendet hat, machen hier bei allen 
Kunstfreunden lebhafte sensazion. (. .).“

Johann Jacob Küsel

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 59 (23.  7.  1817) 
‚Miscellen aus prag.‘
„in der hiesigen calve’schen buchhandlung (deren gegenwärtiger 
besitzer, hr. fr. temsky, sich bereits so viele Verdienste um den 
österreichischen buchhandel durch mehrere treffliche originalauf-
lagen erworben hat) wird im Verlauf  dieses sommers eine beträcht-
liche sammlung kalig raphischer Vorlegblätter (vulgo Vor-
schriften) von der feder des berühmten hiesigen schreibmeisters, 
hrn. Küsel, erscheinen. Diese sammlung wird nach dem urtheil 
angesehener Kenner, nahmentlich des hrn. hofraths böttiger in 
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Dresden, der die originale vor einigen Wochen zu sehen Gelegenheit 
hatte, unter die vorzüglichsten ihrer Art gehören. (. .). Außer allen 
Gattungen schreibschriften der neuern sprachen für den haus-, 
comptoir- und Kanzleygebrauch kommen auch noch mancherley 
ältere schriftarten vor (gothisch ec. Kirchen-, Mönchsschriften ec.) 
die in bisherigen sammlungen umsonst gesucht werden. Die blätter 
werden von hrn. berka und andern Meistern gestochen.“
Anmerkung: hinweise auf  J. J. Küsel als Verfasser von schriften über die 
schönschreibkunst s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ 
Kap. „belletristik“ / „Gebrauchsliteratur“, s.  761  f., 880).

Antonín Langweil  (1791–1837)

Allgemeine theaterzeitung 199 (3.  10.  1833) 798 – 799
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: randa

(798) „Die « theaterzeitung » hat von jeher das Verdienst auf  alle 
interessanten novitäten im Gebiete der vaterländischen Literatur, 
Kunst und industrie ihre Leser aufmerksam zu machen; sie ist da-
her auch das würdigste und wichtigste organ, um eine artistische 
Merkwürdigkeit zur oeffentlichkeit zu bringen. eine solche Merk-
würdigkeit ist die plastische Dar stel lung der hauptstadt 
prag, woran der hierortige k. k. bibliotheksbeamte, hr. Langweil 
bereits 7 Jahre mit beispiellosem fleiße und einer bewunderungs-
würdigen beharrlichkeit arbeitet. (. .).“

telegraph 122 (7.  10.  1836) 489 – 490
‚Anton Langweil’s plastische Darstellung prags.‘
Verfasser: J  sChätzEr
Der Künstler, ein bibliotheksbeamter, baue noch immer an diesem Modell.

Joseph Lexa (zw. 1780 u.  1790 – nach 1859)

Allgemeine theaterzeitung 20 (14.  2.  1824) 80; 22 (19.  2.  1824) 
88; 23 821.  2.  1824) 92; 24 (24.  2.  1824) 95 – 96
‚perspektivische halbrundgemählde der herren Joseph Lexa und 
Anton Wild.‘
Verfasser: C  J  MEtzgEr
Kurze beschreibung der Motive: Karlsbad; Bischofteinitz; Töplitz; Prag; Prag 
mit der Ansicht auf  den Altstädter Ring.
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Allgemeine theaterzeitung 119 (4.  10.  1827) 488
‚neuigkeiten. interessante Zimmerreise nach rußland.‘
(488) „Der bekannte Landschaftsmahler hr. Joseph Lexa (. .) ist 
von seiner Kunstreise aus rußland über petersburg und Moskau 
nach Wien zurückgekehrt, und gedenkt in einigen tagen auf  dem 
Graben, nr. 1122, im ehemahligen spielmann’schen hause, eine 
neue Zimmerreise zu eröffnen und daselbst die resultate seiner 
Kunstreise, eine reihe der schönsten und anziehendsten Ansichten 
russischer städte und Gegenden, den bewohnern Wiens zur be-
schauung aufzustellen. (. .).“

Anton Lhota (1812–1905)

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „um von den älteren schülern zu reden, die schon unter 
Kadlik hier ihre akademischen studien begonnen, und bei denen 
noch immer theilweise das religiöse fach vorherrschend ist, da es 
dasjenige ist, das Kadlik vorzugsweise ausbildete, so fange ich mit 
Lhotta an, dessen schöner « tod des heiligen franziskus » auf  der 
vorletzten Ausstellung den verdienten beifall fand. (. .). Dieses bild 
findet sich nun als Altarblatt in der Kirche zu Münchengrätz. nun 
arbeitet Lhotta an einem Gemälde, dessen Gegenstand die unter-
jochung und einführung des christenthums bei den preußen durch 
przemysl ottokar ist, und das für den Grafen erwein nostiz be-
stimmt ist. (. .).“

Liebe

Allgemeine theaterzeitung 202 (10.  10.  1837) 824
‚neuigkeiten. Aus der Kunstwelt.‘
(824) „in prag befindet sich jetzt der ausgezeichnete Lithograph 
und Maler hr. Liebe, ein geborener ungar, der sich viele Jahre in 
London und paris aufhielt und jetzt einem rufe nach st. peters-
burg folgt.“
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Löwit  (*1808)

beilage zu den sonntagsblätter n 16 (17.  4.  1842) 286
‚notizenblatt. ein lebensgroßes bild sr. Majestät des Kaisers [.]‘
(286) „(. .) herr Löwit ist jetzt im Auftrage sr. kais. hoheit des 
erzherzog stefan mit dem Kopiren der « Morgenländerin » von Am-
merling im palais sr. exzellenz des Grafen Kollowrat beschäftigt. 
Die vielfachen studien, welche Löwit unter der freundlichsten 
theilnahme Ammerlings machte, dürften ihn vorzüglich eignen, 
dieses Kunstwerk glücklich wiederzugeben. in seiner Mappe befin-
det sich eine bedeutende Anzahl schöner studien und skizzen, de-
nen nur der bestellende Kunstfreund fehlt, um sie ausführen zu 
machen; und so dem Künstler zugleich die Mittel zu höherer Aus-
bildung auf  reisen zu verschaffen.“
Anmerkung: Zitat mit dem hinweis auf  das bild des Kaisers s. unterkapitel 
„Memoria“.

Antonín Manes  (1784–1843)

Allgemeine theaterzeitung 262 (31.  12.  1833) 1050 – 1052
‚neuigkeiten. Kunstnachricht aus prag.‘
Verfasser: rrr
besprechung von Kunstprodukten.
s.  1050  f.: „i. baumstudien von Anton Manes. prag, 2 hefte.“

beilage zu den sonntagsblätter n 6 (8.  2.  1846) 143
‚Lokalzeitung. (Manes.)‘
(143) „Von dem in prag verstorbenen Maler Manes hat se. Majestät 
60 der herrlichsten Landschaftsbilder in Aquarell angekauft.“

Josef  Manes (1820–1871)

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „An Josef  Manes, dem älteren sohne des im vorigen Jahre 
verstorbenen professors der Landschaftsschule, Anton Manes, der 
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sich nun nach München gewendet hat, wo er sein bild: « petrarca 
erblickt Laura in der Kirche sta. Agata zu Avignon » vollendet und 
dort seine letzte Ausbildung sucht, hat die prager Akademie eines 
ihrer bedeutendsten talente verloren. (. .).“

humorist  174 (22.  7.  1846) 704
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(704) „Der Maler Joseph Manes in München soll im plane haben, 
eine Geschichte der böhmischen Malerei zu schreiben. bereits sam-
melt er Material hiezu.“

Václav Ignác Leopold Markovský  (1789–1846) 

humorist  301 (17.  12.  1846) 1211 – 1212
‚Konversations-Lexikon des tages. prager Mittheilungen.‘
(1211) „Der tod hat mehrere ehrenmänner aus unserer Mitte ge-
holt. (. .) Die Kunst und ihre interessen hat den historienmaler 
Markowsky (. .) durch den tod verloren. (. .).“

Joseph Calasanza Max (1804–1855)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  J. c. Max s. unterkap. „Memoria“.

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser: Fd.
(47) „Die bildhauerarbeiten für die neue Kirche zu Marienbad, 
deren bau im bizantinischen stile nach prof. Guttenson’s rissen 
bereits begonnen hat, wurden unserm Joseph Max, ein Altarbild 
(st. norbert) hrn. Kratzmann übertragen. hrn. Joseph Max, der 
seinen in rom lebenden bruder emanuel an Genialität der Kon-
zepte übertrifft, ohne ihm in der reinheit der Ausführung nachzu-
stehen, hat uns in der letzten Zeit mit vielen gelungenen Arbeiten 
überrascht. Die bedeutendsten davon sind: Das Denkmal des ersten 
böhmischen herzogs przemysl auf  dem Königsfelde bei staditz, die 
große allegorische Gruppe für die fürstliche Kinsky’sche familien-
gruft zu Zlonitz, die st. Veitsstatue im prager Dome, das standbild 
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Karl iV. im Dr. neureiter’schen hause (Altstadt), der kolossale 
sarkophag für den verstorbenen Med. Dr. czermak, das Mausoleum 
der familie steyskal (beide auf  dem Altstädter Gottesacker) und 
das lebensgroße standbild K. przemysl otakar ii. (im thorwege 
eines hauses in der chotekstraße). Abgüße seiner zwölf  statuetten 
böh. regenten sahen sie, wie ich nicht irre, auf  der vorjährigen 
Wiener Kunstausstellung. (. .).“

sammler 31 (24.  2.  1845) 123
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt.‘
(123) „hr. Joseph Max in prag hat soeben eine sehr gelungene sta-
tuette « Zizka’s von troznow » ausgeführt, welche durch Abguß ver-
vielfältigt in den Kunsthandel kommen dürfte. schon seit längerer 
Zeit stehen im Atelier dieses rastlos thätigen Künstlers die statu-
etten des herzogs Albrecht von friedland und fürsten Karl von 
schwarzenberg vollkommen fertig da; es wäre also wünschenswerth, 
daß hr. Max seiner so gelungenen Gallerie böhmischer regenten 
auch einen böhmischen feldherren und helden hinzufügen möchte. 
ein Jaroslaw von sternberg, der von Lövenberg, Ztirad, Wiprecht, 
plichta von Zerotin, die beiden prokope, Mainhardt von neuhaus, 
Giskra brandeisky, Kaspar pflug, trzka, Mathes thurn und so 
viele Andere wären nebst den drei bereits vollendeten die würdig-
sten Gegenstände seines kunstreichen Meißels.“

Emanuel  Max (1810–1901)

Kunstblatt  8 zu den sonntagsblätter n 35 (27.  8.  1843) 843
‚notizen. plastische Werke für böhmen.‘
Mitteilung, dass der bildhauer Max vom Grafen Kolowrat den Auftrag erhalten 
habe, für eine in böhmen zu erbauende Kirche den heil. cyrillus und Methu-
dius als Modell darzustellen.

Wiener Zeitschrift  220 (4.  11.  1843) 1756 – 1757
‚Kunstnachrichten aus Wien.‘
(1756) „Der seit einigen Jahren in rom befindlich gewesene bild-
hauer emanuel Max aus prag hat bei seiner rückkehr in seine 
Vaterstadt drey seiner größeren Arbeiten auf  der hiesigen k. k. 
Akademie ausgestellt, welche allgemeine Anerkennung fanden (. .), 
darstellend die böhmische Amazone Wlasta, dann eine statuette 
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des ersten böhmenkönigs przemysl, endlich eine sitzende Madonna 
mit Kinde. (. .).“

Kunstblatt  10 zu den sonntagsblätter n 46 (12.  11.  1843) 
1105 – 1106
‚plastik. bildhauer Max aus prag.‘
Auf  seiner Durchreise von rom nach prag habe er in Wien station gemacht 
und in der hiesigen Akademie einige der neuesten Werke zur schau gestellt. 
sie werden beschrieben. Am meisten gefiele die statue der Wlasta.

bei lage zu den sonntagsblätter n 2 (14.  1.  1844) 43
‚Kunstbericht. Werke von Max.‘
(43) “Wir lesen in Ost und West: ‚Die vor einigen Monaten in Wien 
ausgestellte « Wlasta » hat die fürstin Kinsky um 2 000,- fl. K. M. 
für ihre Villa vor dem Auges (sic) der thore in prag gekauft. Die 
« Madonna » kaufte der k. k. Major hr. Graf  Kinsky. Während seiner 
Anwesenheit in prag modellirte er eine büste des eben gestorbenen 
jungen fürsten schwarzenberg, und des seligen Grafen clam-Gal-
las. beide wird er in rom, wohin der Künstler über Wien reiset, in 
Marmor ausführen.“

sammler 9 (15.  1.  1844) 35
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt.‘
Quelle: (Prag.)
Der vaterländische bildhauer emanuel Max reise von prag über Wien wieder-
um nach rom. Über seine jüngsten Arbeiten.

.Kunstblatt  zu den oester reichischen blätter n 1 (31.  1.   
1844) 2 – 4
‚‹ Wlasta › des bildhauers emanuel Max. Von Johann trost, profes-
sor der kaiserl. Akademie der bildenden Künste.‘
Dieses bild werde auf  der Durchreise des Künstlers – jüngeren bruders des 
bildhauers Joseph Max in prag – für einige Wochen in Wien ausgestellt. es 
folgt eine beschreibung.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 7 (16.  2.  1845) 167
‚notizen. (Aus prag.)‘
(168) „Zugleich erfährt man, daß die von dem genialen böhmen 
emanuel Max in rom verfertigte büste des verstorbenen profes-
sors J. V. v. Krombholz, aus weißem kararischen Marmor, nächstens 
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in prag eintreffen wird. (. .). eben so erwartet man die von demsel-
ben Künstler ausgeführte büste der prinzessin von schwarzenberg, 
und somit dürften wohl beide die nächste Kunstausstellung prags 
schmüken.“

oester reichisches Morgenblatt 129 (27.  10.  1845) 516
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Der böhmische bildhauer 
Max,)‘
(516) „gegenwärtig in rom, hat ein Denkmal böhmischer Apostel 
daselbst in Marmor ausgeführt. bestimmt für eine der hauptkir-
chen prags, das zu den besten Werken der neuen sculptur ge-
hört.“

oester reichisches Morgenblatt 9 (20.  1.  1846) 72
‚notizen. Kunst.‘
(72) „emanuel Max hat in rom seine Gruppe « cyrill und Method » 
ausgestellt, für die theinkirche in prag bestimmt, und allgemeine 
Anerkennung gefunden.“

humorist  53 (3.  3.  1846) 215
‚conversations-Lexikon des tages. Kleine stadtpost.‘
(215) „Die beiden statuen des heil. cyrillus und heil. Methodius, 
welche der sehr talentvolle böhmische bildhauer Max im Auftrage 
sr. Majestät des Kaisers, für die teinkirche in prag, in rom in 
Marmor ausgeführt, werden in Kurzem hier eintreffen und einige 
Zeit lang öffentlich aufgestellt sein.“

humorist  194 und 195 (14.  8. und 15.  8.  1846) 788
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(788) „eman. Max hat vom fürsten camill rohan den Auftrag 
erhalten, lebensgroße statuen von Gottfried v. bouillon, dem böh-
mischen Achilles, herzog brestilaw und von König Georg von po-
diebrad in Marmor auszuführen.“

oester reichisches Morgenblatt 30 (10.  3.  1847) 119
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Der böhmische bildhauer 
emanuel Max,)‘
(119) „gegenwärtig in rom, welcher so eben das Modell zu einem 
standbild des Kreuzfahrers Gottfried von bouillon vollendet, be-
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schäftigt sich damit, das standbild herzogs bretislaw zu modelli-
ren. beide standbilder werden in weißem carrarischen Marmor 
ausgeführt, und sind für den fürsten rohan bestimmt.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 33 (15.  8.  1847) 
280 – 281
‚Aus der Gesellschaft. (fremde in Wien.)‘
(280) „Der bildhauer Max ist am 11. dieses Monats hier angelangt 
und am 13. schon nach prag abgereist, wo er zwei Monate zu ver-
weilen und dann nach rom zurückzukehren gedenkt. seine neue-
sten Arbeiten sind die nächstens in carraramarmor auszuführenden 
Modelle zu einem « Gottfried von bouillon » und « bretislaw » für den 
prinzen rohan in prag, der den titel eines herzogs von bouillon 
führt.“

Thaddäus Mayer (1814–1856)

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 9 (3.  3.  1844) 216
‚Lithografie. taddeo Mayer in prag‘
(216) „lithorgrafirt eine Gallerie der schauspieler in prag, es sind 
bereits sechs porträte erschienen, denen die Bohemia anerkennen-
des Lob spendet; zugleich wird ein porträt des historiografen pa-
lacky von unserem Kriehuber rühmend erwähnt. es erscheint über-
haupt sinnreicher, porträte jener persönlichkeiten zu geben, die 
dem publikum durch weniger sinnliches, desto mehr geistig schöp-
ferisches Wirken interessant sind, um so mehr, da es sich von diesen 
den gewünschten Anblik, nicht wie bei brettermenschen für ein 
kleines Entrée, verschaffen kann.“

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser: Fd.
erwähnt wird u. a. thaddäus Maier, der herausgeber der schauspielerporträ-
te; er zähle zu den gesuchtesten Künstlern.

Anton Raphael  Mengs (1728–1779) 

oester reichischer Zuschauer 30 (10.  3.  1837) 296
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Gedächtnisnotiz. Am 12. März 1728 sei Anton raphael Mengs zu Aussig in 
böhmen geboren worden.
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oester reichischer Zuschauer 31 (12.  3.  1838) 312
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: b. 
porträt des Malers raphael A. Mengs, geb. am 12. März 1728 zu Aussig in 
böhmen.

Allgemeine theaterzeitung 61 (12.  3.  1842) 278
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 12. März.‘
(278) „Am 12. März 1728 wurde raphael Ant. Mengs, berühmter 
Maler, zu Aussig in böhmen, geboren. sein Vater, ein mittelmäßiger 
Maler, hatte schon bei der Geburt denselben zur Kunst bestimmt, 
und ihm aus dem Grunde auch den namen raphael in der taufe 
beigelegt. sein ausgezeichnetes talent anerkennend, hatten ihn Kö-
nig August iii. von polen, der Kurfürst von sachsen und Karl iii., 
König von spanien, der reihe nach, zum hofmaler ernannt. er 
starb den 29. Juni 1779, zu rom, woselbst ihm mehrere Denkmale 
gesetzt wurden. seine Gemälde sind classisch, durch die richtigkeit 
der Zeichnung, schönheit der formen, der composition und Grup-
pirung. in der k. k. Gemälde-Gallerie zu Wien befinden sich meh-
rere porträts, ein großes Altarbild, Maria mit dem Kinde darstel-
lend und der Apostel petrus auf  einem stuhle sitzend. Als schrift-
steller hat er sich durch folgendes Werk bemerkbar gemacht: « ope-
re di Antonio rafaello Mengs, primo pittore della Maestà di carolo 
iii. re di spagna », 2 theile.“

Vincenc Morstadt  (1802–1875)

Allgemeine theaterzeitung 262 (31.  12.  1833) 1050 – 1052
‚neuigkeiten. Kunstnachricht aus prag.‘
Verfasser: rrr
besprechung von Kunstprodukten.
s.  1051  f.: „iii. « panorama von prag », aufgenommen im Gloriet des 
Grafen schönborn’schen Gartens am Laurenzberg von V. Morstadt, 
in stahl gestochen von friedrich Geißler in nürnberg.“

Marcus Müller  († 1738)

Allgemeine theaterzeitung 40 (16.  2.  1842) 188
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 17. februar.‘
(188) „Am 17. februar 1738 starb zu prag, Marcus Müller, ein Mei-
ster in der Kupferstecherkunst. er wurde gegen das ende des 17. 



285biobibliographische notizen über bildende Künstler

Jahrhunderts in böhmen geboren, und aus seinem Atelier ist eine 
große Anzahl von Kupferstechern hervorgegangen, welche meist 
religiöse Gegenstände, Marien- und heiligen-bilder, veranschauli-
chen.“

Rudolf  Müller  (1816–1904)

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „rudolf  Müller, unstreitig der beste von Kadlik’s schülern, 
malt nun eine wunderschöne pietà, worin der edle schmerz der 
trauernden Maria trefflich gegeben ist. Müller geht tief  in den 
frommen sinn und Darstellung der neu-Altdeutschen ein, ohne in 
ihre oft gerügten Mängel zu verfallen. (. .).“
Anmerkung: franz Kadlik (tkadlik) (1789 – 1840) war der Vorgänger von chri-
stian ruben als Direktor der prager Kunstakademie. (THIEME / BECKER)

Kaspar Netscher (1639–1684)

Allgemeine theaterzeitung 13 (15.  1.  1842) 61
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 16. Jänner.‘
(61) „Am 16. Jänner 1636 (sic) wurde Kaspar netscher, berühmter 
Maler, zu prag geboren. er hatte sich in haag heimisch niederge-
lassen, und wird deshalb zu den niederländischen Künstlern ge-
zählt. unter seinen producten erschienen meist porträte und con-
versationsstücke, weniger historische Gemälde und diese gewöhn-
lich aus der römischen Geschichte. er hatte sich mit sorgfalt die 
natur zum Vorbilde genommen, und seine frische farbengebung, 
so wie seine fleißige Ausführung verdienen alle beachtung. in der 
kais. bildergalerie zu Wien befinden sich aus seinem Atelier das auf  
Kupfer gemalte porträt eines Mannes in seidener goldverbrämter 
Kleidung. Die ausgezeichneten chalkographen basan, Anselin, 
Wille, Gaucher ec. haben viele seiner Gemälde in Kupfer gestochen. 
er starb 1684 in haag.“
Anmerkung: Als Geburtsort wird in den gängigen biographien heidelberg 
angegeben. (THIEME / BECKER)
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siard Franz Nosseczky (1693–1753)

Allgemeine theaterzeitung 21 (25.  1.  1842) 99
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 25. Jänner.‘
(99) „Am 25. Jänner 1753 starb zu prag, franz nosseczky, priester 
aus dem prämonstratenser-orden, und ausgezeichneter Maler. im 
stifte strahow sind von seiner hand werthvolle Altarbilder zu fin-
den. er war 1693 zu prag geboren.“

August  Piepenhagen (1791–1868)

sammler 192 (2.  12.  1841) 787
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt.‘
(787) „Die preußische Staatszeitung berichtet in nr. 324: ‚in der 
Versammlung des wissenschaftlichen Kunstvereins in berlin am 15. 
nov. erfreute sich die Gesellschaft ganz besonders an einer großen 
Anzahl landschaftlicher skizzen und studien von piepenhagen in 
prag. obschon nur einfärbig braun, – piepenhagen pflegt alle seine 
Landschaften vor der Ausführung so zu untermalen – sind sie den-
noch von einer wahrhaft magischen Wirkung, so daß, je länger man 
darauf  sieht, desto mehr einzelne parthien und Gestalten erschei-
nen. (. .).“

Ignaz Franz Platzer (1717–1787)

Allgemeine theaterzeitung 231 (27.  9.  1841) 1016
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 27. september.‘
(1016) „Am 27. sept. 1787 starb in prag ignaz platzer, geschickter 
bildhauer. er wurde 1717 zu pilsen geboren, und die Kaiserin Ma-
ria theresia ließ ihn nach Wien kommen, um für schönbrunn vier 
kolossale statuen zu verfertigen.“

Allgemeine theaterzeitung 231 (27.  9.  1842) 1023
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 27. september.‘
(1023) „Am 27. september 1787 starb zu prag ignaz platzer, k. k. 
hofbildhauer. Dieser Künstler wurde 1717 zu pilsen geboren.“
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Leopold Pol(l)ak (1806 [1808?]–1880)

oester reichisches Morgenblatt 76 (26.  6.  1841) 313 – 314
‚Künstlergalerie. porträtskizze von ludWig august Frankl. Der Ma-
ler Leopold pollak.‘

beilage zu den sonntagsblätter n 11 (13.  3.  1842) 198
‚Künstlerreisen.‘
(198) „hr. Leopold pollak, der nach neunjährigem Aufenthalte in 
rom seine Vaterstadt prag wieder besuchte, hat durch Vollendung 
zweier Genrebilder und von vier portraiten daselbst allgemeine sen-
sation erregt und ist jetzt wieder nach rom zurückgekehrt, wo er 
zu den beliebtesten Künstlern gezählt wird. seine Absicht ist: paris 
als seinen künftigen Aufenthaltsort zu wählen.“

beilage zu den sonntagsblätter n 16 (17.  4.  1842) 286
‚notizenblatt. ein neues bild von Leopold pollak.‘
1808 in Lobenitz in böhmen geboren, zähle er zu den ersten Genremalern; seit 
10 Jahren lebe er nun in rom. ein neues bild: Ein römisches Hirtenmädchen 
mit einem Lamme spielend, werde in Wien ausgestellt und in die privatgalerie 
des Grafen Kollowrat übernommen. Der sehr beschäftigte Maler sei nun mit 
einem venezianischen Genrebild beschäftigt, zu welchem ihn ein Gedicht von 
L. A.  frankl (in Klars Libussa für 1842 enthalten) angeregt habe.

bei lage zu den sonntagsblätter n 26 (25.  6.  1842) 472
‚personalnachrichten. Leopold pollak‘
(472) „wird diesen sommer in frascati bei rom zubringen, um sein 
neues Genrebild « Der triumpf  der schönheit » zu vollenden.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (1.  1.  1843) 19 – 21
‚Gallerie vaterländischer Künstler. Vi. Leopold pollak. Von 
 runig.‘
porträt des nun etwa 35 Jahre alten, aus böhmen stammenden Künstlers.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (7.  1.  1844) 23
‚Malerei. ein neues bild von pollak ‘
(23) „ist vor einigen tagen aus rom in Wien eingetroffen und bildet 
das bestellte seitenstück zu dem, im besitze sr. exzellenz des Gra-
fen collowrat « Kinde mit dem Lamme » von demselben Künstler. 
Zwei italienische Kinder sitzen bei früher Morgenbeleuchtung in 



bildende Künste288

einer Laube, das eine schmückt die haare des anderen mit blumen. 
Lichtzauber, farbenpracht bei seiner führung des pinsels gestalten 
das Ganze zu einem effektvollen bilde.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (7.  1.  1844) 23
‚Lithografie. ‹ Das Kind mit dem Lamme ›‘
(23) „von pollak, bereits für den Kunstverein von Würzburg litho-
grafirt, ist nun auch in Müller’s Kunsthandlung von horugschi li-
thografirt erschienen: wir können beide Lithografien nicht über-
mäßig loben, namentlich ist die letztere, zum schönen originale 
gehalten, ein ganz anderer Gesichtsausdruck gerathen, und diese 
Vervielfältigung dürfte dem Maler wenig freude machen.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 12 (24.  3.  1844) 286; 16 
(21.  4.  1844) 384
‚Malerei. pollak’s und rindel’s (sic) porträt.‘
Vor der Ausstellung in rom würden sie nun am 21. d. M. in den sälen der 
diesjährigen Kunstausstellung gezeigt.
Anmerkung: Die rede ist von dem Genre-, bildnis- und historienmaler August 
riedel (1799 – 1883). (THIEME / BECKER)

Allgemeine theaterzeitung 120 (18.  5.  1844) 504
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (Die beiden Maler A. riedl und L. 
pollak in rom)‘
Verfasser: t

(504) „haben wechselseitig ihre porträte geschaffen und dieselben 
zur diesjährigen Kunstausstellung nach Wien gesendet. Von diesen 
bildern hat gegenwärtig der bekannte Lithograph Gabriel Decker 
steinzeichnungen geliefert, welche, mit dem facsimile der hand-
schrift beider Maler versehen, in den Kunsthandlungen Wiens zu 
bekommen sind.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 14 (16.  2.  1845) 167
‚Atelierschau. (ein neues bild von pollak.)‘
(167) „eine Dame brachte aus rom dieses bild mit, es stellt einen 
pilger vor, der in der campagna, Angesichts der peterskuppel, die 
in der untergehenden sonne flammt, ausruht; ein ihn geleitender 
Knabe sitzt ihm zur seite.“
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Wiener Zeitschrift  79 (21.  4.  1845) 316
‚feuilleton. Kunstblatt. Leopold pollak in rom.‘
(316) „dr  JEittElEs sagt in seiner Reise nach Rom über diesen un-
sern talentvollen Landsmann. (. .).“
es folgt ein Ausschnitt aus der reisebeschreibung.
Anmerkung: Vgl.: ignaz Jeitteles, Eine Reise nach Rom. Mit einer biographi-
schen Skizze desselben von August Lewald (siegen: friedrich, 1844). (ÖNB)

sammler 152 (23.  9.  1845) 607
‚feuilleton. Artistisches.‘
Quelle: Boh.
(607) „unser berühmter Landsmann, der Genremaler pollak, ist in 
seiner Vaterstadt prag angelangt, nachdem er mit seinem freunde, 
dem trefflichen Genremaler riedl eine reise von rom nach paris 
unternommen, wo sie in der Künstlerwelt die ehrenvollste Aufnah-
me fanden. – Das von unserem Landsmann kürzlich vollendete, 
bereits in öffentlichen blättern vielfach erwähnte, großartige 
 Gemählde « der triumpf  der schönheit », welches der Künstler auf  
4 000,- fl. c. M. hält, wird wahrscheinlich in den besitz des Königs 
von Würtemberg übergehen, und, wie wir hören, stehen bereits 
pariser Kunstfreunde mit dem Künstler in unterhandlung, selbes 
in stahl stechen zu dürfen.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 3 (18.  1.  1846) 72
‚notizen. (herr Leopold polak,)‘
(214) „unser ausgezeichnete Landsmann in rom hat sein großes 
bild: « Der triumpf  der schönheit » vollendet, und ausgestellt; 
Künstler und publikum erfreuen sich an dem schönen farben- und 
formenüppigen bilde. ein anderes, die « bachantin », hat der kaiser-
lich russische Justizminister um einen hohen preis so eben acquirirt; 
sein nächstes Werk, « eine Amazone », beabsichtigt der Künstler 
nach Wien zu senden, um einer an ihn seit Langem ergangene be-
stellung zu genügen.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 9 (1.  3.  1846) 214 – 215
‚notizen. (unser Landsmann pollak in rom)‘
(214) „wurde wie uns hr  Ernst WillkoMM mittheilte, vor einigen 
Wochen nachts um 11 uhr auf  mondhellem platze von drei Män-
nern angefallen. (. .). es sei ihm aber bloß der hut gestohlen wor-
den. es wird von einem neuen bild des Künstlers berichtet. Das 
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bild zeigt drei maurische prinzessinnen auf  einer Altane; wenn wir 
uns echt besinnen, erzählte uns der Künstler bereits vor fünf  Jah-
ren, daß er sich durch die poetische schilderung des Alhambra von 
(215) Washington irving zu dem bilde angeregt gefühlt habe. so 
eben sind « die neugierigen Mädchen », im besitze des Königs von 
preußen, in paris gestochen erschienen und in den Auslagekasten 
der paterno’schen Kunsthandlung zu sehen.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 33 (16.  8.  1846) 292
‚notizen. (Der Maler pollak,)‘
(792) „unser ausgezeichneter Landsmann, ist von rom nach ischl, 
wo sein bruder als Arzt fungirt, zur herstellung seiner Gesundheit 
gereist; nach beendigung der badekur wird er Wien, prag (seine 
Vaterstadt), Dresden, Leipzig und berlin besuchen.“

humorist  208 (31.  8.  1846) 848
‚Konversations-Lexikon des tages. Wien. Kleine stadtpost.‘
(838) „Der berühmte Genremaler Leopold pollak aus rom, ist hier 
angekommen. Wer kennt nicht sein reizendes bild « hirtenknabe in 
der campagna »?“

sammler 141 (3.  9.  1846) 554
‚stadt-bote.‘
(564) „Leopold pollak, einer der vorzüglichsten Genremaler, ist aus 
rom, wo er einige Jahre weilte, in sein Vaterland zurückgekehrt. 
nachdem er seine Vaterstadt prag und seine Angehörigen besucht, 
weilt er gegenwärtig einige Zeit hier.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 37 (13.  9.  1846) 888
‚notizen. (Der Maler pollak,)‘
(888) „unser berühmter Landsmann, ist von hier nach kurzem Auf-
enthalte nach seiner Vaterstadt prag abgereist, um von da berlin 
und hamburg, wo seine bilder die kön. Gallerie und die mehrerer 
privaten zieren, zu besuchen. im spätherbste kehrt er über Wien 
wieder nach rom zurück.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (3.  1.  1847) 7
‚Atelierschau. (herr Leop. pollak)‘
(7) „ist während seines kurzen Aufenthaltes in Wien mit porträts-
bestellungen in eine wahre Verlegenheit versetzt, so sehr häufen sie 
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sich; uns ist die Vollendung einer « scheherezade » interessanter, die 
durch einen wunderbaren reiz und Ausdruck fesselt.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 14 (3.  4.  1847) 121
‚Aus der Gesellschaft. (Der Maler L. pollak,)‘
(121) „seit drei Wochen an nervösen fieber erkrankt, befindet sich 
auf  dem Wege der besserung. nach seiner völligen Genesung, geht 
er nach ischl und kehrt im sommer wieder nach rom zurück.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 18 (2.  5.  1847) 114
‚Lithographie. (pollak’s ‹ blumenschmückerin ›)‘
(114) „ist als potsdamer Kunstvereinsblatt für das Jahr 1847 in 
einer gelungenen Lithographie von fischer erschienen.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 28 (11.  7.  1847) 239; 29 
(18.  7.  1847) 249; 31 (1.  8.  1847) 266; 33 (15.  8.  1847) 281
‚Aus der Gesellschaft. (hr. Leopold pollak,)‘
(239) „der, seitdem er vom nervenfieber, das ihn im frühjahre be-
fiel, genesen ist, eine große thätigkeit entwickelt, ist in derselben 
durch ein Wechselfieber wieder gestört; er gedenkt in der nächsten 
Woche zu seinem in ischl als Arzt fungirenden bruder zu völliger 
herstellung sich zu begeben und dann nach rom zurückzukehren. 
(. .).“
Über seine begonnenen bilder.
„Wie kommt es, daß noch keine hiesige sammlung ein bild unseres 
Landsmannes besitzt, während die Gallerien in stuttgart, berlin, 
st. petersburg, Dresden, hannover, München, selbst Amerika seine 
Bilder zu ihren Zierden zählen! Weil  der unser Landsmann ist?“
s.  249: Der Maler pollak sei todkrank. ein ärzteteam (Dr. pulitzer, Dr. see-
burger und prof. skoda) bemühte sich um ihn. s.  266: Leopold pollak sei von 
dem lebensbedrohlichen typhus genesen.
(281) „Der Maler Leopold pollak ist vollständig genesen am 9. die-
ses Monats zu seinem in ischl als Arzt fungirenden bruder abge-
reist, um nach einigen Wochen Aufenthalt daselbst mit dem Maler 
riedel, der sich in Gräfenberg befindet, nach rom zurückzukeh-
ren.“

humorist  172 (20.  7.  1847) 688
‚Wiener tags-courier.‘
(688) „Der berühmte Maler pollak ist sehr schwer an typhus er-
krankt.“
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Wiener Zeitschrift  145 (23.  7.  1847) 582
‚feuilleton. Lokal-Kurier.‘
(582) „Der Krankheitszustand des Malers polak, welcher am ty-
phus darnieder liegt, hat sich in so ferne gebessert, daß derselbe 
nicht mehr lebensgefährlich ist.“

Wiener Zeitschrift  160 (12.  8.  1847) 638 – 639
‚feuilleton. Lokal-Kurier.‘
(638) „Der Maler Leopold pollak begibt sich zur gänzlichen her-
stellung seiner Gesundheit nach ischl, und tritt dann eine reise 
nach rom an.“

humorist  193 (13.  8.  1847) 772
‚Wiener tags-courier.‘
(772) „Der Maler pollak begibt sich zur gänzlichen behandlung 
seiner Gesundheit nach ischl.“

humorist  305 (22.  12.  1847) 1219
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(1219) „Den prager Kunstfreunden bietet die Anlangung (sic) eines 
großen Gemäldes des genialen Künstlers Leopold pollak einen sel-
tenen Genuß. Das Gemälde befindet sich in dem elterlichen hause 
des Künstlers, in demselben Lokale, wo sein großes bild « die neu-
gierigen Mädchen », welches so allgemein gefiel, (im besitze seiner 
Majestät des Königs von preußen) zu sehen war. (. .).“
Motiv des ausgestellten Gemäldes sei eine haremsszene.

Peter Prachner (1735–1807)

intel l igenzblatt  zu den Annalen (oktober 1808) 152 – 167
‚nekrolog.‘
(164) „Den 5. März starb zu prag herr peter prachner, einer der 
vorzüglichsten bildhauer der österreichischen staaten. (. .). unter 
seinen vielfältigen Meisterstücken zeichnet sich ganz vorzüglich ein 
von ihm aus bronze verfertigter perseus aus, wodurch er sich den 
ruf  eines benvenuto cellini für unser Vaterland erwarb. Diese vor-
treffliche statue ist bey einem auf  der neustadt prag sub nro 70 
wohnenden Kunstliebhaber zu sehen. (. .).“
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Wenzel  Prachner (1784–1832)

Allgemeine theaterzeitung 76 (16.  4.  1832) 304
‚neuigkeiten. telegraph aus prag.‘
(504) „Die Kunst verlor bey uns am 3. d. M. einen ihrer Geweihten 
durch den tod des akademischen Kunstbildhauers und prager bür-
gers hrn. Wenzel prachner. (. .). sein letztes großes Werk war das 
Modell zu einer kolossalen statue, des vor wenigen Jahren verstor-
benen letzten fürstbischofs von passau – Grafen von thun hohen-
stein. (. .).“
es folgt eine beschreibung dieses objektes.

Phil ipp Jacob Prokop (1740–1814)

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 22 (30.  5.  1847) 131 –  
132
‚Der bildhauer prokop. biographie.‘
Anmerkung: Die redaktion gibt bekannt, dass die vorliegende einfache und 
treuherzige schilderung aus der hand eines Verwandten des bildhauers stam-
me, welcher den Meißel besser als die feder zu führen wisse.

Johann Reiß (1612–1655)

oester reichische blätter 26 (30.  1.  1847) 104
‚notizen. Kunst und Alterthum.‘
Kurze beschreibung des Grabmals des Malers reiß in der Dreifaltigkeitskirche 
in teschen.

Christ ian Ruben (1805–1875)

beilage zu den sonntagsblätter n 43 (23.  10.  1842) 770 –  
771
‚Künstlerporträte.
iV. c. ruben. Direktor an der Maler-Akademie zu prag.‘
Quelle: „Aus dem nächstens erscheinenden buche von herrn her-
mann Landau unter dem titel: Tablette über das Kunst-, Literatur- 
und Industrieleben Prags vom kritischen Standpunkt aus beurtheilt.“
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sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
(1067) „Die Wahl ruben’s zum Akademie-Direktor war gewiß eine 
recht glückliche; er hat mit energie eine zweckmäßige reform der 
ganzen Akademie bewirkt, und sucht die talente eines jeden nach 
seiner individualität zu heben und auszubilden. ruben selbst hat 
sein verdientes Renommée durch sinnige Genre-Bilder, wie durch 
größere, historische Komposizionen bewährt. Wer kennt nicht sein 
wunderschönes « Ave Maria », oder « Die novize »? seine Kartons für 
die fenster des regensburger Domes sind ebenfalls bekannt. nun 
arbeitet er an einer großartigen Komposizion: « Amerika’s entdek-
kung durch christof  colombo », die sich ihrer Vollendung nahet; 
(1068) und vielleicht auf  der nächsten Ausstellung dem kunstlie-
benden publikum vorgeführt wird. Auch ist er damit beschäftigt, 
drei Altarblätter für die im gothischen stile zu turnau neuerbaute 
Kirche zu entwerfen, womit ihn der kunstsinnige erbauer, freiherr 
Lexa von ehrenthal, beauftragt hat. Wie bereits erwähnt wurde, 
ist ruben auch als führer seiner schüler auf  der bahn der Kunst 
thätig; den Genre-Maler, den Landschafter, den historiker, jeden 
sucht er weiter zu führen, und in den akademischen Atelier’s 
herrscht ein reges Leben und treiben. (. .).“
Vorgestellt werden die schüler und womit sie derzeit beschäftigt seien.
(1068) „Man kann sich wahrlich nicht beklagen, daß das historische 
fach bei uns wenig Vertreter habe. ruben hat eine ziemliche Anzahl 
schüler, die sich dem historischen mit Liebe und eifer widmen, und 
dereinst dem Meister ehre machen können. Doch auch das Genre 
findet seinen Vertreter in trenkwald, der sich dem höheren Genre-
fache zu widmen scheint und Guido Manes, der vorzugsweise mili-
tärische szenen u. dgl. verarbeitet. Koller hat ein bedeutendes ta-
lent namentlich als pferdemaler entwickelt. (. .).“
Anmerkung: Die rede ist von Josef  Mathias trenkwald (1824 – 1897); Guido 
Mánes (1828 – 1889); Franz Kollarž (1829 – 1894). (THIEME / BECKER)

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser: Fd.
(47) „Akademiedirektor ruben malt seit seinem mehrjährigen 
hiersein noch immer an einem großen historischen tableau « Ko-
lumbus ». (. .).“
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humorist  100 (27.  4.  1846) 408
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(408) „Die Ausführung des vielbesprochenen bildes « columbus » 
von Direktor ruben in prag, ist eine derart sorgfältige und gewis-
senhafte, daß sogar die unbedeutend scheinende seekarte in colum-
bus’ hand einer zeitgemäßen Zeichnung, welche sich in der Admi-
ralitäts-bibliothek in London befindet, entnommen ist.“

Antonio sacchett i  (1790–1870)

Allgemeine theaterzeitung 132 (4.  11.  1823) 528
‚neuigkeiten. sachetti’s rundgemählde von prag.‘
Verfasser: M. n.
Vom Künstler, ständischem theatermaler in prag, stammten halbrundgemäl-
de, welche prag, Ansichten von böhmen, Wien und einen teil des nordpols 
darstellten.

Václav Schránil  (1819–1884)

beilage zu den sonntagsblätter n 16 (17.  4.  1842) 283 – 284
‚Künstlerporträte. ii. W. schranil.‘
(283) „Wir nehmen aus Prag eine Künstlerskizze, gezeichnet von B  
rothgärBEr (. .).“
ein unbekanntes talent werde vorgestellt, ein prager Künstler.

Andreas schweig[e]l  (1735–1812)

Vaterländische blätter 88 (3.  11.  1813) 522 – 523
‚biographische notizen über die Künstler schweigel und rähmel.‘
(522) „Andreas schweigel, bildhauer in brünn, geboren daselbst 
den 30. november 1735. (. .). Von seiner Meisterhand hat ein großer 
theil der Kirchen in Mähren und im österreichischen schlesien 
untrügliche Zeugen aufzuweisen. (. .).“
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Engelbert  seibertz (1813–1905)

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser: Fd.
(47) „(. .). unter den porträtmalern ist engelbert seibertz, ein tüch-
tiger Künstler, der tagesheld; (. .).“

Wenzel  seidan (1817–1870)

humorist  204 (26.  8.  1846) 824
‚Konverstions-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(824) „Der aus prag gebürtige Medailleur seidan, der als schüler 
der Wiener Akademie das Glück hatte, sich als kaiserlicher pensio-
när nach rom begeben zu können, arbeitet an einer Denkmedaille 
für den gefeierten Maler cornelius. Die Arbeit ist bereits ziemlich 
weit vorgerückt.“

Karel  Škréta Šotnovský ze Závořic  (1610–1674)

er neuerte Vaterländische blätter 26 (30.  3.  1816) 146 – 147
‚Kunstwerk der stickerey einer Dame in böhmen.‘
Das dargestellte Motiv sei der christuskopf  nach skreta.
(147) „Dieses Werk, welches in den Annalen des höhern weiblichen 
Kunstfleißes einen der ersten plätze einnehmen wird, ist zum Ge-
schenk für eine freundinn der kunstsinnigen Dame, die liebenswür-
digste Dichterinn des österreichischen Kaiserstaates, bestimmt, 
und in der that ist diese Gabe sowohl der Geberin als der empfän-
gerin vollkommen würdig.“
Anmerkung: Als „liebenswürdigste Dichterinn des österreichischen Kaiser-
staates“ könnte caroline pichler (1769 – 1843) gemeint gewesen sein. es könn-
te sich bei erwähnter stickvorlage um den Kopf  aus dem Werk: Christus am 
Kreuz (1646), gehandelt haben, welches als das Hauptwerk von Karel Škréta 
gilt. (THIEME / BECKER) 
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Matthias st iasny (1792–1866)

oester reichisches Morgenblatt 129 (27.  10.  1845) 515 – 516
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (ein historisches Gemälde 
von stiasny.)‘
(515) „Der historien- und Landschaftsmaler hr. M. stiasny in 
brünn, hat über Auftrag des herrn Grafen v. serenyi neuerlich ein 
großes bild vollendet, welches die Wiedererweckung eines todten 
durch den heiligen stanislaw zum Gegenstande hat und für eine 
Kirche auf  der herrschaft Lomnic bestimmt ist. (. .).“
es folgt eine beschreibung des Gemäldes.

Karl  swoboda (1824–1870)

sonntagsblätter 19 (12.  5.  1844) 447
‚Kunstbericht. Karl swoboda in prag.‘
(447) „Auf  der prager Kunstausstellung macht gegenwärtig der 
Karton eines jungen Akademikers namens Karl swoboda: « Der 
fenstersturz 1618 » ungemeines Aufsehen. Das beiblatt zu Ost und 
West nennt diesen Karton das geistreichste Werk der diesjährigen 
Ausstellung.“

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „unter den jüngeren ragt Karl swoboda, ein junger Künst-
ler, mit einem eminenten talente begabt, hervor, wovon sein auf  
der letzten Ausstellung vielbesprochener Karton: « Der fenstersturz 
aus dem prager schlosse » wohl das beste Zeugniß gibt. Diese erst-
lingsblüthe eines jugendlichen, keimenden talentes, worin eine be-
wegung, Kraft und Leben in der Komposition, wie auch eine außer-
ordentliche Klarheit der Gruppirung sich offenbarte, läßt  
für die folgezeit eine schöne frucht profezeihen. nun ist er be-
schäftigt, sein erstes oelbild zu malen: « heinrich zu canossa  
im büßerhemde », das bis zur nächsten Ausstellung fertig werden 
soll. (. .).“
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oester reichisches Morgenblatt 147 (9.  12.  1846) 587
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (Der talentvolle Maler carl 
swoboda)‘
(587) „ist kürzlich von seiner reise durch illyrien, slavonien und 
die Militärgrenze, wo er schätzbares artistisches Material sammelte, 
in seine Vaterstadt prag zurückgekehrt.“

Franz Xaver Tkadlik (Kadlik)  (1786–1840)

Archiv für Geographie 14 (1.  2.  1822) 80
‚franz tkadlik,‘
(80) „1787 in prag geboren, fühlte sich schon seit frühester Jugend 
leidenschaftlich zur Mahlerey hingezogen. (. .).“
Über Werdegang und seine hauptwerke.
„Vortrefflich zu nennen, jenes [bildnis] des großen Slavisten, Abbé 
Dobrowský, auf  Kosten einer Gesellschaft seiner Verehrer gemahlt 
und gestochen. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 26 (30.  1.  1840) 107
‚feuilleton. buntes aus der Zeit. Aus der Kunstwelt.‘
Verfasser: thEoBaldus

(107) „Der am 17. dieses Monats zu prag verstorbene Akademie-
Director hr. franz Kadlik war ein echt christlicher Künstler. 
(. .).“
Über sein schaffen.

humorist  25 (3.  2.  1840) 99
‚Album. neuigkeits-plauderer. prager salon.‘
nachricht vom tod des Malers Kadlik.

Gustav Watzek  (1821–1894)

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „Auch Watzek, der ebenfalls in dem akademischen Atelier 
beschäftigt ist, ist noch unter die früheren schüler Kadlik’s zu 
zählen. (. .).“
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Adolph Joseph Weidl ich (1816–1885) 

sonntagsblätter 45 (10.  11.  1844) 1067 – 1069
‚Kunstakademisches aus prag.‘
Über die schüler des Direktors der Kunstakademie in prag, christian ru-
ben.
(1068) „Weidlich malt einen « sebastian » als Altarbild, und entfernt 
sich immer mehr und mehr, wie dies an diesem bilde deutlich zu 
ersehen ist, von der ihm bisher eigenen minuziösen Detail-Malerei. 
(. .).“

František Zimmer (1765–1842)

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 3 (8.  1.  1817)
‚Kunstnachrichten aus prag.‘
„Von Zimmer, Kunsthändler in prag, erscheinen Ansichten von 
böhmen, sauber gestochen und illuminirt, die von den mahlerischen 
reichthümern böhmens einen erfreulichen beweis geben.“





MeMoriA

beiträge und hinweise

intel l igenzblatt  33 zu den Annalen (november 1803) 263 –  
265
‚iX. Miscellen.‘
(263) „Am 31. Julius 1803 wurde in einem nationalfeste zu Lieb-
(264) werda (bunzlauer Kreis) bey dem dortigen bade, die büste 
sr. k. hoheit des erzherzogs carl mit folgender inschrift errichtet:

ihM.
Der. böhMens. erretter.

GerMAnien. ein. frieDensGeber.
WAr.

ihn. nenne. nicht. erst. Dieser. stein.
JeDer. MunD.

ihn. ehrt. ein. JeDes. herZ.“

*    *
*

Vaterländische blätter 83 (14.  10.  1812) 498 – 500
‚ueber die Aufstellung der büste sr. Majestät des Kaisers, im raths-
saale des Magistrats der hauptstadt brünn am 4. oktober 1812.‘
Verfasser: JosEph lauEr
bericht.
Anmerkung: es handelt sich um die büste von Kaiser franz ii. (i.) (1768 – 1835). 
Vgl. Werner telesko, Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre Ge-
schichte in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts (Wien–Köln–Weimar: 
 böhlau, 2006). 
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Vaterländische blätter 86 (24.  10.  1812) 513 – 514
‚ueber Kislings Auszeichnung in brünn. (Vgl. ‹ Vaterl. blätter › nr. 
83, 1813. s.  498.)‘
s. o. Die büste des Kaisers stamme von ihm.
Anmerkung: es handelt sich um Leopold Kiesling (1770 – 1827). (ÖBL)

Vaterländische blätter 89 (4.  11.  1812) 531 – 533
‚neues Denkmahl Josephs ii. in Mähren.‘
Der Anlass, an welchen dieses Denkmal erinnern soll, gehe zurück auf  den 25. 
August 1769, als Joseph ii. zu friedrich ii. unterwegs war und mit seinem 
reisewagen zwischen brünn und olmütz einen Achsbruch erlitt. Die inschrift 
des Denkmales laute in Übersetzung:
(533) „(Als Joseph ii. in’s Lager nach olschan reisete, nahm er dem 
slawikowitzer bauern Anton trenka den pflug hier aus der hand, 
und leitete ihn selbst durch die Länge dieses Ackers. Durch dieses 
beyspiel hat er die Achtung, die der bauernstand verdient, bewie-
sen. – Zum ewigen Andenken haben Mährens stände unter dem 
Landeshauptmanne J. Grafen von Dietrichstein diese stätte zu hei-
ligen beschlossen) (. .).“
Aufgezählt werden auch die bereits bestehenden Denkmäler, die an dieses 
ereignis erinnerten.

er neuerte Vaterländische blätter 60 (26.  7.  1817) 239 – 240
‚beweise wie große Monarchen den Ackerbau schätzen.‘
Über den pflug von Joseph ii., der im Dikasterialhaus in brünn ausgestellt 
sei.

er neuerte Vaterländische blätter 35 (2.  5.  1818) 137 – 138
‚Die heldenhalle in böhmen.‘
(137) „Auf  den romantischen felsen zu Kleinskal, in der herrschaft 
gleichen nahmens im bunzlauer Kreise, hat der besitzer, hr. v. 
römisch, in einer großen felsenhalle auf  die befreyung Deutsch-
lands ein Denkmahl errichten lassen. (. .).“
es folgt eine beschreibung der Anlage.

er neuerte Vaterländische blätter 18 (3.  3.  1819) 72
‚oesterreichische Monumente.
Die büste sr. Maj. des Kaisers, im rathssaale des Magistrats der 
hauptstadt brünn.‘
sie stamme von dem berühmten bildhauer Kisling und sei für die 1809 bewie-
sene Ausdauer und vorzügliche bürgertreue der brünner errichtet worden.
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er neuerte Vaterländische blätter 20 (10.  3.  1819) 79 – 80; 21 
(13.  3.  1819) 83 – 84; 22 (17.  3.  1819) 88
‚neues Denkmahl Josephs des Zweyten in Mähren.‘
Über das wechselvolle schicksal des Denkmales, womit im Verlaufe der Zeit an 
das ereignis – Joseph ii., auf  seiner reise durch einen Achsbruch aufgehalten, 
nimmt einem bauern den pflug aus der hand und pflügt eine furche selbst 
– erinnert worden war. 

Archiv für Geographie 84 (14.  7.  1819) 336
‚Miscellen.‘
(336) „eine der interessantesten, neuen Kunsterscheinungen ist das 
ebenbild des mährisch-schlesichen Landes-Gouverneurs, Anton 
friedrich Grafen Mittrowsky, von unserem hoffnungsvollen blasius 
höfel, mit vieler Vollendung als Kniestück ausgeführt. Dieses ge-
lungene bild hat zugleich (wie jedes gute portrait ihn haben soll) 
einen historischen charakter. (. .).“
Dieser Aspekt wird erläutert.

Archiv für Geschichte 13 (30.  1.  1828) 65 – 67
‚Kunstnachrichten aus reichenberg. Von C  J  CzoErnig.‘
u. a. sei beschlossen worden, das porträt des Kaisers und jenes der Grundherr-
schaft, des Grafen christian von clam-Gallas, im ratssaal der stadt aufzustel-
len.“

Wiener Zeitschrift  83 (10.  7.  1828) 678 – 679
‚Kunst-stickerey im böhmischen national-Museum zu prag.‘
besonders bemerkenswert sei das porträt von franz i. in creppseide gestickt 
von der Gräfin rosa v. Kaunitz, einer gebornen böhmin.

Allgemeine theaterzeitung 120 (4.  10.  1828) 480
‚neuigkeiten . Aus prag.‘
(480) „eine sehr interessante erscheinung im Gebiethe der Kunst 
ist das aus der gräflich Wrbnaischen horzowitzer eisengußwaaren-
fabrik hervorgegangene Arbeitszimmer sr. Majestät, des Kaisers 
von oesterreich, in Gußeisen. es ist solches im Gold-, silber- und 
Juwelen-Magazine des thätigen und industriösen Johann richter 
um den äußerst billigen preise von einem Dukaten zu bekom-
men.“
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beilage zur Wiener Zeitschrift  35 (22.  3.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. V. Verschiedenes.‘
„in prag soll dem großen slawischen philologen und Geschichtsfor-
scher Abbé Dobrowsky ein Denkmal gesetzt werden.“

oester reichisches Archiv 58 (14.  5.  1831) 232; 108 (8.  9.  1831) 
438
‚Wanderungen über alte Gräber. Von Joh  vogl.‘
in czaslau liege der hussiten-feld-hauptmann Zizka begraben. seine Grab-
stätte wird beschrieben. s.  428: ergänzungen dazu. Verfasser: JosEph sChön.

oester reichischer Zuschauer 157 (30.  12.  1836) 1578 – 1579
‚notizenblatt. (Das Denkmahl bei raußnitz in Mähren.)‘
Verfasser: v  a  EBErlE
Der Wortlaut der inschrift auf  dem 1835 errichteten Denkmal für Joseph ii. 
sei folgender:
„‚Kaiser Joseph ii. / hochehrend den Ackerbau / Den ernährer der 
Menschheit, / pflügte auf  diesem felde / Am 19. August 1769. / 
Dem Andenken / Des trefflichen fürsten / Weihten Mährens  stände 
/ Dieses neuerrichtete Denkmahl 1835.‘“

beilage 7 zur Wiener Zeitschrift  19 (14.  2.  1837)
‚Allgemeines notizenblatt. iV. Verschiedenes.‘
„Auch in prag ist eine subscription zur Gründung eines Monumen-
tes für Mozart eröffnet worden. Man erinnert sich der Worte des 
Meisters, welcher bey dem Zweifel am erfolge seiner compositionen 
sagte: ‚Die Böhmen werden mich verstehen!‘ – Das Denkmal würde 
in prag selbst aufgerichtet werden und vorläufig ist der ertrag 
zweyer musikalischer productionen zur begründung des fonds be-
stimmt.“

telegraph 74 (21.  6.  1837) 306
‚conversations-stoff.‘
(306) „Die Mährischen stände haben beschlossen, die bisher durch 
einen steinernen, dem gänzlichen Verfalle nahen obelisk bezeichne-
te stelle an der poststraße zwischen brünn und raußnitz in der 
flur des Dorfes slawikowitz, posoritzer herrschaft, brünner Krei-
ses, wo im Jahre 1769 Kaiser Joseph ii., bei der Gelegenheit einer 
Vorbeireise, aus den händen eines eben auf  seinem felde arbeiten-
den Landmannes den pflug nahm und der Länge des Ackers nach 
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eine furche zog, auf  eine dauernde Weise durch errichtung eines 
Monumentes aus Gußeisen der nachwelt zum ehrenvollen Anden-
ken zu sichern, so wie auch gleich im Jahre 1769 dieser pflug im 
Landtagssaale der stände zur feierlichen erinnerung dieses erhabe-
nen Aktes aufgestellt wurde.“

Allgemeine theaterzeitung 202 (10.  10.  1837) 824
‚neuigkeiten. Aus der Kunstwelt.‘
Verfasser: A.
(824) „in der lithographischen Anstalt des c. W. Medau in Leitme-
ritz, ist erschienen: ein Gemälde des großen Volksfestes, welches bei 
Gelegenheit der Krönung J. J. M. M. am 14. september 1836, in 
prag vor dem invalidenhause abgehalten wurde. Das großartige 
tableau läßt dem beschauer jenen Moment gewahr werden, wo das 
charakteristische des Volksfestes sich im ganzen Lichte zeigt; näm-
lich als vor der tribüne, auf  welcher sich J. J. M. M., die höchsten 
und die hohen herrschaften befinden, die hochzeitszüge der sämmt-
lichen Kreise böhmens vorüberziehen. Das prachtgemälde, das 32“ 
breite und 24“ höhe hat, und zu den trefflichsten Werken der 
österreichischen Lithographie gehört, wird gewiß als erinnerungs-
blatt jedem patrioten willkommen seyn. Der preis von 1,- fl. c. M. 
ist höchst billig gestellt.“
Anmerkung: es handelt sich um die Krönung von Kaiser ferdinand i. 
(1793 – 1875) zum König von böhmen am 7. september 1836 in prag.

oester reichisches Morgenblatt 43 (10.  4.  1839) 172
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag. (Monument der stände böh-
mens für se. Majestät franz i.)‘
ein situationsplan, für Jedermann einsehbar, sei in prag im ständischen Land-
haus, bei den Kunst-Akademien in Wien, Mailand und Venedig sowie in den  
k. k. österreichischen Gesandtschaftskanzleien in berlin und München, aufge-
legt worden.

Allgemeine theaterzeitung 169 (22.  8.  1839) 815
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: J. c.
(815) „Der Vorstand eines rühmlich bekannten lithographischen 
instituts, hr. Karl hennig (. .) will eine Gallerie lebender (sic) böh-
mischer Zeitgenossen in bild und Wort der oeffentlichkeit überge-
ben. (. .). Der allverehrte Landeschef, dann: Kallina von Jäthen-
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stein, palacky, hanke, schaffarzik, czelakowsky, ebert, André, 
corda, Krombholz, Graf  thun, de carro in Karlsbad, Maier in 
Winterberg und noch andere namen der Art, sind gewiß auserse-
hen, das Werk des hrn. hennigs zu schmücken.“
Anmerkung: Die Lebensdaten von Christian Carl André: 1763−1831.

oester reichisches Morgenblatt 107 (5.  9.  1840) 428
‚Aus der Kunstwelt. (Denkmünze aus Mähren.)‘
Die Vierte Versammlung der forst- und Landwirte in brünn werde durch eine 
Denkmünze gefeiert. Die Aversseite zeige Joseph ii. bei der Ackerung in rauß-
nitz; die reversseite zeige einen Kranz von feldfrüchten.“

oester reichisches Morgenblatt 107 (5.  9.  1840) 428
‚Aus der Kunstwelt. (interessantes Denkmal in böhmen.)‘
(428) „Der Graf  erwin nostitz läßt auf  seiner besitzung in dem 
Dorfe staditz nahe bei töplitz dem böhmenherzoge przemysl ein 
Monument setzen, und zwar an dem orte, wo er nach der sage auf  
einem eisernen tische (der umgestürzten pflugschaar) sein Mahl 
verzehrte, als die Wladiken kamen, ihn als Gemahl der Libuscha 
und als herzog des Landes zu begrüßen.“

humorist  216 (28.  10.  1840) 879
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Denkmal des böhmischen Königs 
premisl.)‘
(879) „Graf  erwin nostiz hat beschlossen, dem urahn der frühern 
böhmischen herrscher-Dynastie, premisl, auf  dem felde zu sta-
ditz, von dessen bearbeitung er, der sage zufolge, zum throne be-
rufen wurde, ein Denkmal zu setzen, welches aus einer kolossalen 
bildsäule aus Gußeisen bestehen soll. Die vier seiten des piedestals 
werden szenen aus premisl’s Leben enthalten. Der wackere bild-
hauer Man (sic) hat vor Kurzem das Modell vollendet, welches be-
reits zum Gusse in die Werkstätte abgesandt wurde. rings um die 
stelle, welche das Monument tragen soll, sind junge Linden und 
haselnußstauden gepflanzt worden, letztere, wie man sagt, nach-
kommen der haselstaude des premisl.“
Anmerkung: bei dem bildhauer handelt es sich um Joseph calasanza Max 
(1804 – 1855). (THIEME / BECKER)
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oester reichisches Morgenblatt 91 (31.  7.  1841) 380
‚Aus der Kunstwelt. Das Denkmal premysl’s.‘
(380) „Das Denkmal premysl’s bei staditz in böhmen ist bereits 
errichtet. (. .).“
es folgt eine beschreibung.

sammler 172 (28.  10.  1841) 706
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt.‘
(706) „Lessing, diese vielleicht größte Zierde der Düsseldorfer Ma-
lerschule, arbeitet an einem Gemälde, das Johannes huß darstellt, 
der seine Glaubenssätze vor dem concil in Konstanz verteidigt. Das 
Werk ist für den bekannten Kunstfreund herrn Grafen von 
 ra czinsky in berlin bestimmt, der, wenn wir nicht irren, auch 
Kaulbach’s vielgerühmte « hunnenschlacht » besitzt. (. .).“
berichtet wird über das noch nicht fertig gestellte Gemälde.
Anmerkung: Vgl.: « hus vor dem Konzil in Konstanz » (1842) von Karl fried-
rich Lessing (1808 – 1880) (THIEME / BECKER); « hunnenschlacht » 
(1834 – 1837) von Wilhelm von Kaulbach (1805 – 1874), Vgl.: Annemarie Men-
ke-schwinghammer, Weltgeschichte als Nationalepos. Wilhelm von Kaulbachs kul-
turhistorischer Zyklus im Treppenhaus des Neuen Museums in Berlin (berlin: 
Deutscher Verlag für Kulturwissenschaft, 1994). (DNB)

oester reichisches Morgenblatt 23 (21.  2.  1842) 92
‚feuilleton. omnibus. (Das przemysl-Denkmahl)‘
(92) „auf  dem sogenannten Königsfelde bei staditz, welches vom 
Grafen erwin nostitz errichtet und unlängst feierlich enthüllt wur-
de, besteht aus einem riesigen alterthümlichen pfluge. (. .). An den 
schmälern seiten der basis prangen deutsche und böhmische in-
schriften; die breiteren seiten schmücken basreliefs von Gußeisen, 
deren eines die berufung przemysl’s vom pfluge zum throne, das 
andere seinen empfang auf  dem Wyssehrad darstellt. Diese basre-
liefs wurden nach Modellen des bildhauers Joseph Max auf  den 
fürstlich salm’schen eisenwerken in blansko gegossen.“

beilage zu den sonntagsblätter n 16 (17.  4.  1842) 286
‚notizenblatt. ein lebensgroßes bild sr. Majestät des Kaisers‘
(286) „ist ebenfalls von einem böhmen, herrn Löwit (geboren zu 
raubonitz (sic) 1808) im Auftrage des freiherrn von rothschild 
vollendet worden, welches dieser im sessionssaale der ferdinand-
nordbahn, als ein Geschenk für die eisenbahngesellschaft aufstel-
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len ließ. es ist mit benützung eines bildes sr. Majestät von dem 
ausgezeichneten einsle  gemalt, (im besitze sr. Durchlaucht des 
fürsten Metternich) höchst gelungen, vorzüglich, was die ähnlich-
keit, und den fleiß der Ausführung betrifft. (. .).“ 
Anmerkung: Die rede ist von Anton einsle (1801–1871). (ÖBL)

Allgemeine theaterzeitung 237 (4.  10.  1842) 1048
‚feuilleton. oesterreichisches tagsblatt. Am 4. october.‘
(1048) „Am 4. october 1818 hatte Kaiser ferdinand i. damals als 
Kronprinz, zu brünn den Grundstein gelegt zum friedensdenkma-
le auf  dem franzensplatze.“

Allgemeine theaterzeitung 210 (2.  9.  1843) 921
‚feuilleton. oesterreichisch-historisches tagsblatt.‘
(921) „Am 3. september 1841 wurde das Denkmal premysls, wel-
ches Graf  erwein nostiz auf  dem Königsfelde bei stadic in böhmen 
errichten ließ, feierlich enthüllt. eine der inschriften lautet: ‚An 
dieser stelle wurde przemysl zur regierung berufen.‘“

sammler 55 (4.  4.  1844) 223 – 224
‚feuilleton. Miszellen. (ein Monument zum Andenken der böhmi-
schen Legion.)‘
Quelle: (Boh.)
(223) „Zum Andenken der Legion im Jahre 1800 und des Leibba-
taillons seiner k. k. hoheit des erzherzogs Karl hat nämlich der 
hochw. herr p. horacek, pfarrer in ondegrow, auf  der herrschaft 
Kammerburg, in der nähe seines seelsorgortes auf  einer Anhöhe, 
von der man fünf  Kreise böhmens übersieht, eine pyramide errich-
tet mit einer sinnreichen lateinischen und böhmischen Aufschrift. 
(. .).“

sammler 56 und 57 (6.  4. und 8.  4.  1844) 230
‚feuilleton. Miszellen. (Man schreibt aus prag.)‘
Verfasser: u.
(230) „se. k. k. Majestät haben dem projekte der universität, ihrem 
Gründer Karl iV. ein Monument in prag zu errichten, ihre aller-
höchste Genehmigung ertheilt.“
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sonntagsblätter 18 (5.  5.  1844) 419
‚Kunstbericht. Monumente in prag.‘
(419) „Während (wie wir schon letztlich meldeten) der geistvolle 
bildner hänel (sic) in Dresden, damit beschäftigt ist, das standbild 
Karl’s iV. zu modelliren, welches bei Gelegenheit der universitäts-
jubelfeier in prag aufgestellt werden soll, hat der vaterländische 
Künstler Marx (sic), der ältere, von den böhmischen ständen den 
ehrenden Auftrag erhalten, einen entwurf  zu dem Kaiserfranzens-
denkmal, dessen standort auf  dem neuerbauten Moldau-Quai sein 
wird, auszuarbeiten und vorzulegen.“
Anmerkung: Die Rede ist von Ernst Julius Hähnel (1811−1891). Vgl.: heinrich 
Magirius, Die bildkünstlerische Ausgestaltung von Gottfried sempers Gemälde-
galerie in Dresden, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 88 
(1992), s.  71 – 87. Die rede ist weiters von Joseph calasanza Max (1804–1855).

Wiener Zeitschrift  111 (3.  6.  1844) 887
‚notizenblatt. Das Denkmal carl iV. in prag.‘
beschreibung des entwurfes; prof. hähnel in Dresden sei mit dessen Ausfüh-
rung betraut.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 24 (16.  6.  1844) 576
‚plastik. Das für prag bestimmte standbild Karl’s iV.‘
(576) „von hähnel in Dresden, wird von burgschmidt in nürnberg 
in erz gegossen werden.“
Anmerkung: Die rede ist von dem bildgießer Jakob Daniel burgschmiet 
(1796 – 1858). (THIEME / BECKER)

sonntagsblätter 34 (25.  8.  1844) 798
‚Kunstbericht. plastik in prag.‘
(798) „Von monumentalen Werken, berichtet die Bohemia, aus der 
letzten Zeit sind zu nennen: Das Monument des Dr. Joh. M. Mrácek 
in der Dominikanerkirche von schwanthaler, unseres Wissens bis 
jetzt das einzige Werk, das wir von dem berühmten Künstler besit-
zen. ein piedestal von rothem Marmor, einfach, edel im stil, auf  
der Vorderseite mit einem engel aus weißem Marmor en relief  ge-
schmückt, trägt die sehr ähnliche, geistreich behandelte büste des 
Verewigten, gleichfalls aus weißem Marmor. Das Monument des 
rühmlich bekannten Arztes, weil. Dr. cermák, auf  dem Wolschaner 
Gottesaker, ist ebenfalls seit mehren Wochen vollendet. ein sarko-
fag mit reliefs, welche das Wirken des hingeschiedenen und die 
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dankbare Anerkennung, die es gefunden, sinnig andeuten, ruht auf  
einem 9 fuß hohen piedestal, mit einfachen, aber bezeichnenden 
inschriften. Das Ganze ist mit einem geschmakvollen eisernen (lei-
der schon beschädigten) Geländer umgeben, dessen eken mit Kan-
delabern acziert sind. Die Architektur ist nach dem entwurfe des 
Architekten Gutensohn, die reliefs sind von J. Max ausgeführt.“

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 42 (20.  10.  1844) 993 –  
994
‚Kunstregungen in prag. Von l  raudnitz.‘
berichtet wird von plänen, wonach das tycho de brahe’sche observatorium 
in eine Art vaterländische ruhmeshalle umgewandelt werden soll; vorgesehen 
seien freskengemälde.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 1 (5.  1.  1845) 24
‚plastik. (ein Werk von schwanthaler in prag.)‘
für die Dominikanerpfarrkirche (sic) st. egid in prag habe schwanthaler die 
büste des verewigten Dekans der juridischen fakultät, Dr. Johann Moritz 
Mraczek, angefertigt.
Anmerkung: Die Digital Library des Max-planck-instituts für europäische 
rechtsgeschichte zählt unter den digitalisierten Literaturquellen zum deut-
schen, österreichischen und schweizerischen privat- und Zivilprozeßrecht des 
19. Jahrhunderts auch das Werk: Lehre über die Verjährung: Nebst einem An-
hang von den Fristen / Von Johann Moritz Mraczek. Prag: Buchler in Komm.,  
1801 – 270 S. 
(http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22175473%22; Zu-
griffsdatum: 19.  01.  2010).

sammler 57 (10.  4.  1845) 228
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
Quelle: (Boh.)
(228) „Wir können die Leser abermals von einer großartigen Ver-
schönerung in Kenntniß setzen, welche unsere immer herrlicher 
aufstrebende hauptstadt zu erwarten hat. Dies ist das Monument, 
welches die herren stände böhmens weiland sr. Majestät dem Kai-
ser franz i. am franzensquai zu errichten beschlossen haben. 
(. .).“
Die pläne werden dargelegt.

Wiener Zeitschrift  93 und 94 (10.  5. und 12.  5.  1845) 374 – 375
‚feuilleton. Das Monument Kaiser franz i. in prag.‘
(375) „Die Grundlegung dieses Denkmals am franzens-Quai, wel-
ches die böhmischen stände dem verewigten Landesvater weihen 
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wollen, hat bereits begonnen. Die equester-bildsäule des Monar-
chen, im böhmischen Krönungs-ornate, von 24 kleineren statuen 
(die böhmischen Kreise, die hauptstadt und mehrere andere alle-
gorische figuren) umgeben, wird unter einem von vier pfeilern 
getragenen baldachin stehen, der in eine hohe, durchbrochene spit-
ze ausgeht. Die höhe des Ganzen, das in einem kleinen Garten 
stehen soll, wird 75 fuß betragen.“

beilage zu den sonntagsblätter n 156 (12.  4.  1846) 358
‚notizen. (Die Vorbereitungen zur 500jährigen universitäts-Jubel-
feier in prag.)‘
notiz, wonach die statue von Karl iV. von hähnel demnächst in die bronce-
gießerei von burgschmid nach nürnberg gehe.

Kunstblatt  zu den sonntagsblätter n 18 (3.  5.  1846) 432
‚notizen. (Das standbild Karls iV.)‘
beschreibung; es sei wunderbar gelungen. es soll nächst der steinernen Mol-
daubrücke in prag aufgestellt werden.

humorist  126 (27.  5.  1846) 512
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(512) „in burgschmids Atelier in nürnberg ist seit einigen tagen 
das von ihm zu gießende Modell der statue Kaisers Karl iV. aufge-
stellt. (. .). hähnel hat den schwer durchzuführenden Vertrag ein-
gegangen, die statue sammt dem reichverzierten piedestal bis ende 
des Jahres 1847 dem Komité zu Prag zu übergeben, er erhält dafür 
eine summe von 80 000,- fl.“

humorist  198 (19.  8.  1846) 800
‚Konversations-Lexikon des tages. Korrespondenz. prag, den 10. 
August 1846.‘
(800) „(. .). Die herausgabe von porträts verdienstvoller Männer des 
Vaterlandes ist auch bei uns en vogue. so sind die bildnisse der 
berühmten slavischen Gelehrten und schriftsteller saffarik, Jung-
mann, Klicpera, tyl u. s. w. erschienen. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 50 (26.  4.  1847) 198
‚feuilleton. Aus prag.‘
Verfasser: …a
bericht über das theaterleben.
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(198) „An sechs lebensgroßen standbildern arbeitet der brave bild-
hauer Joseph Max. es sind folgende regenten böhmens: spitignew 
i., przemisl ottokar ii., carl iV., ferdinand iii., franz ii. und 
ferdinand V. . (. .).“

oester reichische blätter 143 (16.  6.  1847) 568
‚notizen. Mannigfaltiges.‘
Quelle: Gegenw. 115.
(568) „Von dem prager bildhauer fund wurden am 28. April in 
chrudim auf  der neuerbauten steinernen brücke zwei statuen des 
heil. Königs Wenzel und des heil. bischofs Adalbert unter seiner 
eigenen Leitung aufgestellt.“

oester reichisches Morgenblatt 75 (23.  6.  1847) 300
‚feuilleton. (Von dem prager bildhauer fund)‘
(399) „wurden auf  der neuen steinernen brücke zu chrudim zwei 
statuen des Königs Wenzel und des bischofs Adalbert aufge-
stellt.“

oester reichische blätter 291 (6.  12.  1847) 1156
‚notizen.‘
Quelle: (Bohemia 170.)
(1156) „Das steinerne standbild des siegers bei Leipzig, fürsten 
Karl schwarzenberg, welches im herrlichen, gräflich cernin-
chudenic’schen parke zu schönhof  aufgestellt werden wird, steht 
bereits in Meister Josef  Max’s Atelier vollendet da. es ist 7 schuh 
hoch aus pirnaer sandstein gehauen. Der fürst steht in voller Ge-
neralsuniform da, den Mantel in malerischer Drapirung über die 
linke schulter geworfen, die rechte hand den feldherrnstab hal-
tend, etwas vorgestreckt, die linke ruht auf  dem tapfern Degen.“
Anmerkung: Die rede ist von Josef  calasanz Max (1804 – 1855). Vgl.: Adam 
hnojil, Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe (1804 – 1855) ve druhé čtvrtině 
19. století. ideologický kontext kultury [Die Denkmäler des bildhauers Josef  
Max (1804 – 1855) in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. Der ideologische 
Kontext der Kultur], in: Umění/Art Liii/4 (2005), s.  347 – 365.

oester reichisches Morgenblatt 149 (13.  12.  1847) 596
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (eine statuette Jung-
mann’s.)‘
(596) „Der prager bildhauer spitzberger ist so eben damit beschäf-
tigt, eine statuette des böhmischen Gelehrten Jungmann zu verfer-
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tigen. eine von ihm in der credner’schen Kunsthandlung in prag 
ausgestellte statuette Komensky’s läßt etwas tüchtiges erwar-
ten.“

Der Slavín bei  Liběchov

Anmerkung: Vgl.: Marek nekula, Die deutsche Walhalle und der tschechische 
slavín, in: brücken nf 9 – 10 (2003), s.  87 – 106.

Kunstblatt  9 zu den sonntagsblätter n 38 (17.  9.  1843) 
909 – 912
‚Kunstschätze zu Liboch in böhmen.‘
Quelle: „Die Zeitschrift Prag, beiblatt zu Ost und West, lieferte in 
nro. 117 und 118 eine gedrängte beschreibung von Liboch, der wir 
auch einzelne Daten, besonders über das innere des schlosses, ent-
nommen haben.“
beschreibung des schlosses, dessen besitzer herr Anton Veith sei.
(911) „Wie an dem Donauufer bei regensburg die Gegend beherr-
schend die Wahlhalla sich erhebt als pantheon der großen Deut-
schen – so wird in kurzer Zeit an dem Gestade der elbe bei Liboch, 
fernhin sichtbar die halle der großen Männer böhmens sich erhe-
ben. (. .).“
es sei eine halle im byzantinisch-slavischen stil geplant; mit freskobildern sei 
führich beauftragt worden.

sammler 12 (21.  1.  1845) 47
‚feuilleton. Aus der Kunstwelt. (prag.)‘
Verfasser: Fd.
(47) „hrn. Linn’s Atelier enthält zum größten theile statuen für 
die romantischen Libocher Gründe, auf  deren Ausschmückung der 
kunstsinnige herrschaftsbesitzer hr. Veith große summen verwen-
det.“

humorist  47 (24.  2.  1846) 192
‚conversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(192) „bekanntlich errichtet der kunstsinnige herr Veit in den Li-
bocher Gründen bei prag eine ehrenhalle für ausgezeichnete per-
sonen der böhmischen Geschichte. Ludwig schwanthaler hat die 
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Ausführung bedeutender reihen von statuen (von premysl bis Kai-
ser rudolph ii. reichend) übernommen. Auf  einem neuerlichen 
Ausfluge nach München fand ich in schwanthalers Atelier drei die-
ser statuen theils vollendet, theils der Vollendung nahe: premysl 
ottokar ii., eine wahrhaft königliche Gestalt in voller, reicher rü-
stung, Georg von podebrad, thatkräftig im blühenden Mannesalter 
dargestellt, und die reizende und doch würdevolle Königin elisa-
beth. Alle drei sind porträtähnlich, soweit es nach Abgüssen von 
steinernen Medaillons möglich ist, und voll charakter. Mit ihnen 
wird wahrscheinlich in der Ausführung der Anfang gemacht; zwei 
ungemein schöne, bereits vollendete Modelle: huß und Zizka blei-
ben vorerst einer spätern Zeit vorbehalten.“

humorist  167 (14.  7.  1846) 676
‚Konversations-Lexikon des tages. Literatur-, Kunst- und Musik-
halle.‘
(676) „unter den vielen Kunstwerken, die in München entstehen, 
und die von dort ausgehen, dürfte wohl eines der sehenswerthesten, 
das große böhmische national-Denkmal werden, das ein bür-
ger dieses Landes, herr Veit, auf  seinem Landsitz in Liboch, acht 
stunden nordöstlich von prag, dem ruhme der czechen ganz aus 
eignem Antrieb und aus eigenen Mitteln errichtet. (. .).“
es wird ausführlich darüber berichtet.

sammler 113 (16.  7.  1846) 451
‚telegraf  alles neuen, interessanten und pikanten. Artistisches 
Museum für theater, Musik, Kunst und Literatur.‘
(451) „ein böhmischer patriot hr. Veit will auf  seinem Landsitze 
in Liboch ein patriotisches nationaldenkmal, eine Art Walhalla auf  
eigene Kosten errichten. Das Ganze ist sehr fantastisch im mauri-
schen style gehalten. bei schwanthaler in München werden bereits 
die statuetten gefertigt.“

oester reichisches Morgenblatt 100 (22.  8.  1846) 400
‚feuilleton. Künstlerischer Wegweiser. (ein böhmisches national-
denkmal.)‘
(400) „Aus München wird gemeldet. Der Maler W. Gail hat in Auf-
trag von hrn. Veith in Liboch, nächst prag, pläne und Modelle zu 
einem böhmischen nationaldenkmal ausgeführt. Dasselbe wird in 
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einem ungefähr 200 fuß langen und gegen 90 fuß hohen Gebäude 
mit thürmen, erkern und Zinnen bestehen und in einem den spa-
nisch-maurischen verwandten style ausgeführt werden. Die haupt-
räume sind drei säle mit oberlicht, verschieden in Größe und form, 
so daß die äußere façade eine malerische Mannigfaltigkeit von 
flächen und Winkeln darbietet, gehoben durch ein unebenes ter-
rain und hohen sockel; der hauptschmuck im innern besteht in 
einer gruppirten reihenfolge von 20 bis 25 erzstatuen, Männer und 
frauen der böhmischen Geschichte (otokar, elisabeth ec.), wozu 
schwanthaler die Modelle liefert; die Wände aber werden reich mit 
strukturen und Malereien im style der Alhambra decorirt, auch 
mit erztafeln und inschriften versehen. Die Verbindung der säle 
unter sich und mit dem Vestibül und söller ist durch überhöhte 
Arkaden und Marmorsäulen hergestellt. Der eingang ist an dem 
hohen thurme, der die Westseite einnimmt. Das Ganze wird aus 
sandsteinquadern aufgeführt und verspricht ein eben so schönes als 
eigenthliches Werk zu werden.“

humorist  38 (13.  2.  1847) 150
‚Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
(150) „(. .).schwanthaler in München arbeitet, wie wir vernehmen, 
mit großer Vorliebe an den Modellen der 21 bronzestandbilder, 
welche der kunstsinnige (und auch für das Wohl seiner unterthanen 
eifrig sorgende) Gutsbesitzer Veith für die böhmische ruhmeshalle 
in Liboch bestellt hat. Jährlich sollen zwei statuen aufgestellt wer-
den, die ottokars ii. wird bereits ciselirt und soll im April nach 
böhmen kommen. Die repräsentanten böhmischer thatkraft wer-
den nur aus der Zeit vor dem dreißigjährigen Krieg genommen 
werden. Den fries der von dem genialen Gail im maurischem style 
entworfenen halle werden Verse aus der « Königinhofer hand-
schrift » zieren.“

Kunstblatt  zu den sonntagsbätter n 14 (3.  4.  1847) 87 – 88
‚für plastik. (schwanthalers ottokar ii.)‘
(87) „Wenn man bemerkt, wie das an historischen Monumenten, an 
großen Männern reiche böhmen an Monumenten so arm ist, so muß 
man es als ein Zeichen des fortschrittes aus der pietät betrachten, 
wenn die statuen der czechischen Koriphäen von tüchtiger Meister-
hand ausgeführt, der späten nachwelt übergeben werden, wenn 
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sich in der kurzen Zeit von drei Jahren drei Monumente erheben: 
das des Kaiser carl, Kaiser franz und das nach einem beschlusse 
der böhmischen stände zu errichtende Denkmal ihres General-ca-
pitäns erzherzog carl. Der kunstsinnige Veit hat in Liboch eine 
böhmische Walhalla errichtet. für diese ist die statue des größten 
böhmenkönigs ottokars ii. bestimmt. Diese tage ist sie in prag 
angelangt und öffentlich ausgestellt. (. .).“

humorist  168 (15.  7.  1847) 671
‚Konversaitons-Lexikon des tages. schwanthalers ‹ ottokar ii. ›‘
Quelle: (Bohemia.)
(671) „schwanthalers « ottokar ii. » für die böhmische Walhalla, 
den slawjn, bestimmt, welchen der kunstsinnige herr Veith auf  
seiner herrschaft Liboch in den sogenannten ‚Gründen‘ errichten 
läßt, ist der besichtigung des publikums durch die Liberalität des 
besitzers zugänglich. (. .).“
es folgt eine beschreibung des Kunstwerkes.

oester reichische blätter 311 (31.  12.  1847) 1239 – 1240
‚notizen. Kunst.‘
Quelle: (Ost und West 151.)
(1239) „Vor kurzer Zeit ist in prag die zweite der für die slawenhal-
le zu Liboch bestimmten bronzestatuen, vorstellend die Königin 
elisabeth, Gemalin Johannes und Mutter Karls iV. , angekommen 
und öffentlich ausgestellt worden. schwanthaler hat wieder ein be-
wunderungswerthes Kunstwerk geliefert. Auch die dritte statue, 
Georg von podiebrad, soll der Vollendung nahe sein, und so kann 
man die herrlichkeit dieser ruhmeshalle ahnen, die ihr entstehen 
dem Kunstsinn und der Vaterlandsliebe des hrn. Anton Veith ver-
dankt.“



DARsTELLENDE KüNsTE

theAter unD bÜhnen in prAG

Anmerkung: es handelt sich bei den nachfolgenden hinweisen um ein tei l -
spektrum der beiträge zu diesem thema in den unterhaltungsblättern. 
Weitere hinweise s. unterkap. „tschechisches theater, ‚böhmische‘ opern-
libretti“. hinweise auf  stücke, verfasst von „böhmischen“ schriftstellern in 
tschechischer oder deutscher sprache s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur 
und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“). 

A. nachrichten über Werke

C. F. Dräxler (1806 – 1879)
eßlair in Prag. Eine kritische Beleuchtung seiner Gastdarstellungen 
auf  der böhm. ständ. Bühne im Aprill 1826, nebst einem Anhange des 
Künstlers Lebensumstände enthaltend (1826) 

Allgemeine theaterzeitung 95 (10.  8.  1826) 388
‚neuigkeiten. Allgemeiner literarischer Anzeiger.
Eßlair in Prag. Eine kritische Beleuchtung seiner Gastdarstellungen 
auf  der böhm. ständ. Bühne im Aprill 1826, nebst einem Anhange des 
Künstlers Lebensumstände enthaltend, von ManFrEd. prag, c. W. en-
ders, fl. 8,- s.  40.‘
Verfasser: s.
Das Werk wird angezeigt.

Prager Theater-Almanach (1808 – 1809) 

neue Annalen (Mai 1808) 228 – 230
‚schöne Künste. (. .).
Prager Theateralmanach auf  das Jahr 1808. erster Jahrgang. prag 
in commission in der calve’schen buchhandlung 218 s. nebst Vor-
rede und erklärung der 15 Kupfer.‘
rezension. Das Werk sei ob seiner gänzlichen formlosigkeit schwer zu bespre-
chen.
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Annalen (März 1809) 126
‚schöne Künste.
Prager Theater-Almanach auf  das Jahr 1809. 2. Jahrgang, prag, in 
commission der calveschen buchhandlung. 238 s. in 8.‘
rezension.
(126) „Dieser zweyte Jahrgang erhebt sich durch seinen gewählte-
ren inhalt weit über den ersten von 1808. er liefert 1) das perso-
nale des prager theaters; ein genaues Verzeichniß der alten und 
neuen Vorstellungen, und eine uebersicht der Gastrollen. (. .) 2. 
„costumes.“ 3. „Über haltung, nach Mereau von Adolph Wagner.“ 
4. „charakterzeichnungen.“ 5. „Drey scenen aus « fernando und 
Marie », schauspiel von treitschke.“ 6. „Vermischte Aufsätze.“

s. W. schießler (1791 – 1867) [Hrsg.]
Thalia (1826 – 1827)

Allgemeine theaterzeitung 4 (9.  1.  1827) 19 – 20
‚neuigkeiten. Almanach-schau für 1827. (. .)
ii. Thalia. taschenbuch dramatischer spiele für d. J. 1827 von s  
W  sChiEsslEr. 16. prag, Wien und freyburg.‘
Verfasser: Z.
besprechung.

F. A. Werner / J. H. Grim [Hrsg.]
Oesterreichischer Theater-Almanach für das Theaterjahr 1839 
(1840)

humorist  40 (25.  2.  1839) 160
‚Album. Literarisches.‘
 (160) „Zwei prager Literatoren, f. A. Werner und Jos. Grim, wer-
den (in Kommission bei franz scheid, buchhändler in prag) einen 
« österreichischen theateralmanach » herausgeben, welcher nebst 
dem stande sämmtlicher österreichischer bühnen auch beiträge 
von mehreren geachteten schriftstellern österreichs enthalten und 
mit 6 porträts geschmückt sein wird.“
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oester reichisches Morgenblatt 124 (16.  10.  1839) 495 – 496
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag.‘
Verfasser: J  M 
(496) „Werner will einen neuen Jahrgang des « österreichischen 
theateralmanachs » erscheinen lassen. (. .)“

b. beiträge und hinweise

intel l igenzblatt  zu den Annalen (August 1807) 89 – 91
‚theaternachrichten. theater zu prag.‘
Aufzählung der ensemblemitglieder und ihrer fächer.
(89) „(. .). Die Direction der bühne ward nach dem tode des hr. 
Domeniko Quardasoni von den herren ständen böhmens hrn. 
Karl Liebich anvertraut, von dessen jugendlicher Kraft man große 
hoffnungen hegte. (. .).“

intel l igenzblatt  zu den Annalen (Juni 1812) 413 – 416
‚bühne in prag. (Aus briefen von prag vom Aprill 1812.)‘
bericht über das repertoire des ersten verflossenen Vierteljahres.

sammler 121 (10.  10.  1815) 504; 122 (12.  10.  1815) 508
‚notitzen. schreiben aus prag an die redaction des notitzenblattes 
über den Zustand der prager schaubühne.‘
Verfasser: Bi 
(504) „Als ein fleißiger Leser ihres blattes habe ich seit mehreren 
Jahren Gelegenheit, die hiesigen theaternotitzen mit den produc-
tionen zu vergleichen; und wenn ich mich oft über scharfsinnige 
urtheile erfreute, so muß ich dagegen gestehen, daß ich stets die 
bemerkung gemacht habe, daß es ihrem referenten nicht ernst zu 
seyn scheint, eine totale Darstellung zu liefern, und mir däucht, 
man könne hundert seiner notitzen lesen, ohne den wahrhaften 
Zustand des theaters (in seiner Gesammtwirkung) auch nur zu 
ahnen. (. .).“

sammler 134 (9.  11.  1815) 552
‚notitzen. Antwort der theaterdirection in prag auf  das in nr. 121 
und 122 dieses notitzenblattes eingesandte schreiben: Über den 
Zustand der prager schaubühne.‘
Verfasser: liEBiCh

replique.
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intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 18 (1.  3.  1817)
‚beförderungen, belohnungen und ehrenbezeugungen.‘
„Der Musikdirector des theaters zu prag, hr. carl Maria von We-
ber, ist mit einem sehr ansehnlichen Gehalte als königl. capellmei-
ster nach Dresden berufen worden.“

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 98 (6.  12.  1817)
‚Kunst- und literarische notizen aus prag.‘
Mitteilung, dass Dlle. schwarz und Dlle. Demmer vom theater an der Wien 
Mitglieder der hiesigen bühne geworden seien.

sammler 82 (9.  7.  1818) 331
‚notitzen. Gesellschafts-theater im hotel des Grafen von clam-
Gallas zu prag.‘
Zum Vorteil des instituts der elisabethinerinnen habe dieses adelige institut 
ein Kunstfest veranstaltet; aufgeführt worden sei u. a. corneille’s Cid in der 
Übersetzung von Matthäus von collin. es seien 25 000,– Gulden hereingekom-
men. Die Aufführung wird besprochen.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 90 (28.  7.  1818) 357 – 358; 
91 (30.  7.  1818) 361 – 362
‚pragmatische Darstellung der prager königl. ständischen schau-
bühne, ihres flores und Verfalles. Von F  r  BayEr, regisseur dieser 
bühne.‘
Darstellung.
(357) „Die ‚goldene Zeit‘ der hiesigen bühne fiel in das Jahr 1812, 
und reichte bis in die hälfte des Jahres 1815. (. .).“

Wiener Zeitschrift  92 (1.  8.  1818) 750 – 751
‚Wissenschaftliche und Kunst-nachrichten. prag am 1. Julius 1818. 
(Verspätet.)‘
in prag habe es ehemals drei, später zwei stehende theater gegeben, wovon 
eines Volksbühne gewesen sei. Jetzt bestehe dort nur noch ein theater, das 
schau-, Lust-, sing- und spaßspiele gebe.

sammler 96 (11.  8.  1818) 387 – 388
‚notitzen. schauspiele. prag. (schreiben an die redaction des no-
titzenblattes).‘
Verfasser: W.
berichtigungen zu nachrichten über das theater in prag. Der berichterstatter 
kenne es sehr gut.
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sammler 131 (31.  10.  1818) 531 – 532; 133 (5.  11.  1818) 539; 134 
(7.  11.  1818) 543 – 544; 138 (17.  11.  1818) 560; 140 (21.  11.  1818) 568; 
141 (24.  11.  1818) 572; 152 (19.  12.  1818) 616; 155 (26.  12.  1818) 
627 – 628; 156 (29.  12.  1818) 631; 157 (31.  12.  1818) 633 – 634 
‚notizen. Über das theater in prag.‘
s.  531  ff.: „personale. (. .).“ s.  631  f.: „Direction. (. .).“ s.  633  f.: „publi-
cum.“
(634) „Das rufen und pochen (hier ein beyfallszeichen) und gegen-
seitiges Zischen gegen die Mitglieder der bühne nahm vor einiger Zeit 
so zu, wurde so sehr missbraucht, und artete endlich in ein solches 
spiel der parteysucht und des Muthwillens aus, daß die regierung 
sich genöthigt sah, durch strenge Verbothe das hervorrufen einhei-
mischer gänzlich zu untersagen. Die freyheit, dieses bey fremden 
ausüben zu dürfen, wird nun desto freudiger benützt. (. .).“

Allgemeine Musikalische Zeitung 24 (24.  3.  1819) 189 – 191; 
25 (27.  3.  1819) 198 – 200; 26 (31.  3.  1819) 203 – 206
‚bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand der oper in prag; 
nebst einer gedrängten Würdigung des jetzt anwesenden personals 
derselben. Aus den berichten eines unparteyischen Kunstfreundes 
am 3. März 1819.‘

Wiener Allgemeine theaterzeitung 54 (6.  5.  1819) 213 – 214; 
58 (15.  5.  1819) 229 – 230
‚Dramatische Vorstellungen zum besten des ordens der barmher-
zigen brüder im gräflich clam-Gallaschen pallast zu prag.‘
bericht.
(213) „(. .). seit 4 Jahren hat sich eine Gesellschaft des hohen Adels 
verbunden, um dramatische Vorstellungen zum besten der conven-
te der barmherzigen brüder und der elisabethiner nonnen zu ge-
ben, welche schon durch den frommen Zweck, noch weit mehr aber 
durch innere Vollendung zur bewunderung Anlaß geben. (. .).“

Wiener Allgemeine theaterzeitung 140 (22.  11.  1819) 560; 30 
(9.  3.  1820) 119 – 120
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. theater in prag.‘
(560) „Am 20. « sappho », trauerspiel in fünf  Akten, von Grillpar-
zer. (. .). 
(119) Am 11. febr. « sappho », trauerspiel von Grillparzer. (. .).“
Anmerkung: nachrichten über weitere Aufführungen von Grillparzer-Dramen 
s. Kap. „franz Grillparzers Dramen: Ahnfrau (1817), Ottokar (1825), Libussa 
(1848)“.
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Wiener Allgemeine theaterzeitung 11 (25.  1.  1820) 43 – 44; 
18 (10.  2.  1820) 71 – 72; 21 (17.  2.  1820) 84; 25 (26.  2.  1820) 100; 26 
820.  2.  18209 102 – 104; 30 (9.  3.  1820) 119 – 120; 32 (14.  3.  1820) 127; 
36 823.  3.  1820) 143 – 144; 38 (28.  3.  1820) 151; 40 81.  4.  1820) 
159 – 160; 141 (4.  4.  1820) 163 – 164; 75 (22.  6.  1820) 300; 76 
(24.  6.  1820) 304; 83 (11.  7.  1820) 332; 86 (18.  7.  1820) 343 – 344; 88 
(22.  7.  1820) 351 – 552; 102 (24.  8.  1820) 404 – 498; 103 (26.  8.  1820) 
411 – 412; 104 (29.  8.  1820) 416; 105 (31.  8.  1820) 419 – 420; 109 
(9.  9.  1820) 436; 110 (12.  9.  1820) 440
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. theater in prag.*)‘
 „*)Von einem andern correspondenden, der den Vorwurf, welcher 
den vorigen traf, die notizen verspätet zu haben, nicht verdienen 
wird. D. red.“

Wiener Allgemeine theaterzeitung 31 (11.  3.  1820) 123 – 124; 
32 (14.  3.  1820) 127 – 128; 82 (8.  7.  1820) 329
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Dramatische Vorstel-
lungen zum besten des convents der elisabethininnen im pallast 
des Grafen von clam-Gallas in prag.‘
bericht.
(128) „Die frucht dieser schönen Darstellungen war eine reiche 
einnahme von 7 900,- fl. (. .).“

Wiener Allgemeine theaterzeitung 107 (6.  9.  1820) 427 – 428; 
109 (11.  9.  1820) 434 – 435
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
(427) „ich übermache ihnen hier abermahl einen bericht über das 
prager theater. Da er die früheren erscheinungen bespricht, bey 
welchen ich meines Aufenthaltes in Dresden wegen, nicht gegenwär-
tig war, habe ich die « Abendzeitung » zu hülfe genommen, und den 
dahin korrespondirenden Mitarbeiter, dessen fähigkeit ich ohnehin 
außerordentlich achte, für ihre Zeitschrift benützt. hören sie also: 
(. .).“

Wiener Allgemeine theaterzeitung 117 (28.  9.  1820) 468; 118 
(30.  9.  1820) 472; 122 (10.  10.  1820) 487 – 488; 126 (19.  10.  1820) 504; 
127 (21.  10.  1820) 508; 128 (24.  10.  1820) 512
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. prag.‘
theaternachrichten.
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sammler 16 (5.  2.  1822) 64; 17 (7.  2.  1822) 68; 19 (12.  2.  1822) 76; 
30 (9.  3.  1822) 119 – 120; 34 (19.  3.  1822) 135 – 136; 41 (4.  4.  1822) 164; 
64 (28.  5.  1822) 255 – 256
‚notizen. theater in prag.‘
(64) „in keiner stadt teutscher Zunge wird wohl mehr von der 
bühne gesprochen, als in prag, was eines theils leicht erklärlich 
wäre, da böhmens hauptstadt eine der stillsten städte ist, und das 
theater eigentlich den haupttheil der öffentlichen unterhaltung 
ausmacht. es wird verwunderlich, wenn man das oft so leere haus 
mit der Volksmenge (prag hat 80 000 einwohner und nur ein 
theater) mit diesem so großen interesse vergleicht. (. .).“
Klassiker würden kaum besucht; besser gingen spektakelstücke und am besten 
„Wiener Vorstadtstücke“, welche kassenfüllend seien. Weiters über Direktion 
und schauspieler sowie ein Überblick über die 1821 neu einstudierten und 
wiederaufgeführten stücke.

Allgemeine theaterzeitung 49 (23.  4.  1822) 193; 50 (25.  4.  1822) 
197 – 198; 51 (27.  4.  1822) 201 – 203; 52 (30.  4.  1822) 205 – 206; 53 
(2.  5.  1822) 509 – 510; 54 (4.  5.  1822) 213 – 214; 55 (7.  5.  1822) 217 – 218; 
56 (9.  5.  1822) 221 – 222; 581 (14.  5.  1822) 229
‚Fünf  Tage aus dem Leben eines Schauspielers. Mehr Wahrheit als 
Dichtung. (erzählt von FriEdriCh rollBErg, vormals Mitglied der 
ständischen bühne zu prag.)‘
s.  193: „erstes capitel. Montag.“ s.  197: „Zweytes capitel. Dinstag.“ 
s.  205: „Drittes capitel. Mittwoch.“ s.  213: „Viertes capitel. Donners-
tag.“ s.  229: „fünftes und letztes capitel. freitag.“

Allgemeine theaterzeitung 52 (30.  4.  1822) 207 – 208; 56 
(9.  5.  1822) 223, 57 (11.  5.  1822) 227; 58 (14.  5.  1822) 231 – 232; 59 
(16.  5.  1822) 235 – 236, 61 (21.  5.  1822) 247; 62 (23.  5.  1822) 247; 63 
(25.  5.  1822) 251 – 252; 64 (28.  5.  1822) 255; 65 (30.  5.  1822) 259; 68 
(6.  6.  1822) 271 – 272; 69 (8.  6.  1822) 275; 71 (13.  6.  1822) 284; bei-
lage zur A.th. 72 (15.  6.  1822); 80 (4.  7.  1822) 319
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht. prag.‘*) 
*) „Das tagebuch der prager bühne ist seit nr. 15 dieser blätter 
unterbrochen, wird aber jetzt in einem fort  geliefert und der 
ganze rückstand mitgetheilt werden. Die red.“
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Allgemeine theaterzeitung 64 (28.  5.  1822) 255 – 256; 65 (30.  5.   
1822) 259
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht. Aus prag. Gesellschafts-
theater des Grafen von clam-Gallas.‘
Verfasser: „nicht vom Verfasser des ‚prager tagebuchs‘.“
bericht.

Allgemeine theaterzeitung 71 (13.  6.  1822) 284
‚neuigkeiten. theatralischer Wegweiser. ständisches theater in 
prag.‘
(284) „Die intendanz und Direktion dieser bühne ist aufs neue 
herrn v. holbein, bis ostern 1833, und zwar ohne Ausschreibung 
des üblichen concourses übertragen worden. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 83 (11.  7.  1822) 331 – 332
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. tagebuch der prager 
bühne. Juni 1822.‘

Allgemeine theaterzeitung 77 (27.  7.  1822) 307 – 308
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht. prag.*)‘
*) „nicht von dem correspondenten des ‚tagebuchs‘.“
Verfasser: D. s. 
theaternachrichten.

Literarischer Anzeiger 85 (1822) 680
‚Miscellen. prag.‘
(680) „Während in böhmischer sprache nicht selten theaterstücke 
im Druck erscheinen, ist es in der deutschen ein seltener fall; die 
Verleger sind durch schlechte erfolge abgeschreckt. (. .). in prag 
scheint bis jetzt nur hr. v. holbein den theater-effect gehörig be-
rechnen zu können, und seine theatralischen Arbeiten werden über-
all gern gesehen und – gelesen. freylich macht er oft nur den Zu-
schneider, aber er macht ihn ziemlich gut.“

Allgemeine theaterzeitung 139 (19.  11.  1822) 555
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Aus prag.‘
(555) „in der fünften numero des octoberheftes unseres freundli-
chen « Kranzes » erschien ein Aufsatz über die prager-bühne, wel-
cher eine ungemeine sensation bei dem theater liebenden publi-
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kum gemacht und alle partheien pro und contra auf  das entschie-
denste aufgeregt hat. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 50 (26.  4.  1823) 200; 51 (29.  4.  1823) 
204
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Aus prag. Monath Jän-
ner. (Wegen Menge der Manuscripte verspätet.)‘
theaterbericht.

Archiv für Geschichte 83 (11.  7.  1823) 436
‚correspondenznachrichten aus böhmen. i. Das adelige Liebhaber-
theater in prag.‘
Verfasser: r  v  rg 
theateraufführungen zu wohltätigen Zwecken würden im palais des Grafen 
christian clam-Gallas stattfinden.

Archiv für Geschichte 35 und 36 (22.  3. und 24.  3.  1824) 207 –  
209
‚correspondenz-nachrichten. prag am 11. März 1824.‘
Abermals hätten Wohlttätigkeitsaufführungen des Gesellschaftstheaters des 
Grafen christian clam-Gallas stattgefunden. Die Aufführungen werden be-
sprochen.

beilage zur Allgemeinen theaterzeitung 65 (29.  5.  1824)
‚correspondenz-nachrichten. Aus prag.‘
„Am letzten Aprill hatte die letzte Vorstellung unter herrn von 
holbeins Direction auf  der st. bühne statt und am ersten May 
eröffneten die drey neuen herren Direktoren polavsky, Kainz und 
stiepanek mit der Vorstellung « Minna von barnhelm » ihre unter-
nehmung. (. .).“

Archiv für Geschichte 43 (10.  4.  1826) 225 – 230; 52 (1.  5.  1826) 
273 – 274
‚correspondenz-nachricht aus prag.‘
berichtet wird u. a. über die sechs benefizvorstellungen am Gesellschaftsthea-
ter des Grafen christian clam-Gallas im März und April des Jahres.

Wiener Zeitschrift  53 (4.  5.  1826) 422 – 424; 54 (6.  5.  1826) 
430 – 431; 55 (9.  5.  1826) 438 – 439
‚Gesellschafts-theater sr. excellenz des k. k. geheimen rathes Gra-
fen von clam-Gallas.‘
bericht.
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Allgemeine theaterzeitung 66 (3.  6.  1826) 266 – 268; 67 
(6.  6.  1826) 272; 68 (8.  6.  1826) 276 – 277
‚neuigkeiten. prag. repertoir dieser bühne.‘
Verfasser: ManFrEd

bericht.

Wiener Zeitschrift  107 (7.  9.  1826) 859 – 860
‚Miscellen aus prag. 1. böhmische schaubühne.‘
(859) „es dürften etwa 40 Jahre her seyn, da sich in prag noch eine 
böhmische schauspieler-Gesellschaft befand, die sich großer theil-
nahme erfreute; allein die böhmischen Vorstellungen, welche mit 
deutschen abwechselten, wurden allmählig von den letzteren ver-
drängt, und man führte höchstens jährlich am feste des heiligen 
Johann von nepomuk dessen dramatisirte Geschichte auf, bis end-
lich auch diese productionen verschwanden, und prag nicht eher 
wieder ein böhmisches schauspiel zu sehen bekam, als bis hr. J. n. 
stiepanek (gegenwärtig theater-Director) eine böhmische Dilettan-
ten-Gesellschaft gründete, die von Zeit zu Zeit öffentliche Vorstel-
lungen zum besten wohlthätiger Anstalten gab. (. .).“

Archiv für Geschichte 115 (25.  9.  1826) 613 – 614
‚rückblicke auf  die k. ständische bühne in prag.‘
Verfasser: rg.
bericht über die sehr zahlreichen Gastspiele.

Allgemeine theaterzeitung 131 (2.  11.  1826) 532
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: Carl Joh  proChaska

bericht über einen Gastauftritt der Mad. schmidt vom Leipziger stadt-thea-
ter samt einem ihr gewidmeten Gelegenheitsgedicht.

Allgemeine theaterzeitung 142 (28.  11.  1826) 575 – 576
‚neuigkeiten. Allgemeiner theatralischer Anzeiger. repertoir der 
prager-bühne in der ersten Jahreshälfte 1826.‘

Wiener Zeitschrift  29 (8.  3.  1827) 232 – 236
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1827.‘
(232) „hr. Moritz gab zur Einnahme: « Isabella von Croyé, oder: des 
sieges preis », ein romantisches schauspiel in 5 Aufzügen, nach 
Walter scotts « Quintin Durward », frey bearbeitet von Wilhelm 
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Marsano. (. .). selten wartete hier auf  ein dramatisches ereigniß das 
publicum so gespannt wie auf  dieses. (. .).“
Anmerkung: Weitere hinweise auf  Wilhelm Marsano s. teil i des Bohemica-
bandes (Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: 
→ Marsano, W., S.  387 – 396, 902, 915, 928, 969).

Allgemeine theaterzeitung 45 (14.  4.  1827) 183 – 184
‚neuigkeiten. Aus prag. (beschluß.)‘
Verfasser: ManFrEd

(184) „nun will ich ihnen noch am schluße dieses Aufsatzes das 
repertoir aller seit beginn des neuen Jahres bisher gegebenen Vor-
stellungen mittheilen, dessen fortsetzung in jedem meiner berichte 
regelmäßig folgen soll. 
Am 1. Jänner. « Don Juan » (böhmisch); « Abu, der schwarze Wun-
dermann ». Am 2. « Der schnee ». Am 5. « Knospe, rose und herbst-
rose », und « der überlistete Alte », ballet. Am 4. « bezauberte rose ». 
Am 5. « Die beyden britten », und « Die hintertreppe ». Am 6. « Aben-
teuer in der neujahrsnacht » , und « das war ich ». Am 7. « Johann 
von Paris » (böhmisch); « Isabella von Croyé ». Am 8. « Berggeist ». 
Am 9. « Weiße frau ». Am 10. « rudolf  von habsburg ». Am 11. 
« tausendsassa ». Am 12. « Kamäleon ». Am 13. « prag, paris, London 
und constantinopel ». Am 14. « Die zwölf  schlafenden Jungfrauen » 
(böhmisch); « rudolf  von habsburg vor basel ». Am 15. « Abentheu-
er einer neujahrsnacht », und « er spricht allein ». Am 16. « reisende 
Komödianten ». Am 17. « pagenstreiche ». Am 18. « barbier von se-
villa ». Am 19. « Verläumder ». Am 20. « Don Juan ». Am 21. « Daß es 
nur niemand erfährt » (böhmisch); « der eheteufel auf  reisen ». Am 
22. « Vogelschießen ». Am 23. « freyschütz ». Am 24. « Der todte in 
Verlegenheit », und « Darstellungen der familie schuster ». Am 26. 
« Abu ». Am 27. « corradin ». Am 28. « Der Drahtbinder » (böhmisch); 
« Malvina, oder putzerl’s Abentheuer ». Am 29. « octavia ». Am 30. 
« unvermuthete hochzeit », und « Darstellungen der familie schu-
ster ». Am 31. « Die bezähmte Widerspenstige », und « der überlistete 
Alte », ballet. (. .).“
Weiters folgt das repertoire vom 1.  2.–16.  2.

Wiener Zeitschrift  56 (10.  5.  1827) 458 – 459
‚correspondenz-nachrichten. prag, im März 1827.‘
(458) „prag zahlt Gagen, wie es wenig deutsche theater thun, und 
auf  die stunde. prag scheut keine, noch so bedeutenden opfer, um 
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Mitglieder für die sich das publicum entschieden erklärt, zu gewin-
nen und zu erhalten. (. .).“

sammler 67 (5.  6.  1827) 267 – 268
‚notitzen. Übersicht der Leistungen der prager ständischen bühne. 
(beschluß.)‘
(267) „Die neueste theaterepoche brachte uns 4 (sage vier) vater-
ländische producte, die insgesamt gefielen. (. .).“

Wiener Zeitschrift  60 (17.  5.  1828) 484 – 485; 62 (22.  5.  1828) 
503 – 504
‚Gesellschafts-theater im hotel sr. excellenz des k. k. geheimen 
rathes Grafen von clam-Gallas.‘
Über die Aufführungen am 24., 26. und 28. März.

sammler 26 (28.  2.  1829) 104
‚notitzen. correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner.‘
(104) „Die erste dramatische neuigkeit seit meinem letzten berich-
te war: « Der ritt um den Kynast », schauspiel in vier Acten, von 
Doctor August Klingemann. (. .).“

sammler 88 (24.  7.  1830) 353 – 354
‚notitzen. Leistungen der königl. ständischen bühne zu prag, vom 
1. Jänner bis 30. Juny 1830.‘
Aufzählung der Aufführungen.
Anmerkung: in die Aufzählung nicht inkludiert sind die Vorstellungen in tsche-
chischer sprache.

Wiener Zeitschrift  53 (3.  5.  1831) 425 – 426; 59 (17.  5.  1831) 
475 – 476
‚Gesellschaftstheater im fürstlich fürstenberg’schen hause zum 
Vortheile des hospitals der elisabethinnen. prag, im April 1831.‘
bericht.

bei lage zur Allgemeinen theaterzeitung 64 (28.  5.  1831) 
261
‚Adeliges Gesellschaftstheater in prag. Zum Vortheil des hospitals 
der elisabetherinnen und der barmherzigen brüder.‘
Verfasser: rrr



329theater und bühnen in prag

(1009) „Die Darstellenden, um das allgemeine beste hochverdiente 
personen waren: Die Gräfinnen Gabriele Dietrichstein, Adelheid 
clam-Gallas, christiane colloredo-Mannsfeld, die freyinnen von 
heß und Karoline hildprandt, die Gräfinn Marie Morzin, die Grä-
finnen Karoline Louise und philippine nostitz, die fürstinn Jose-
phine schwarzenberg, die Gräfinnen betti und philippine sweerts, 
die fürstinn isabella von thurn-taxis, die Gräfinn Marie thun; 
dann die Grafen X. Auersberg, f. cavriani, die freyherren von 
hennel und hildprandt, fürst rudolph Kinsky, die freyherrn Kol-
ler und Macneven, die Grafen Albert und ervin nostitz, rothkirch, 
philipp stadion, fürst Karl thurn-taxis, die Grafen franz thun, 
Vater und sohn, Graf  Waltensleben. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 146 (23.  7.  1832) 584
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
theaternachrichten.

Allgemeine theaterzeitung 146 (23.  7.  1832) 584
‚neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt.‘
(584) „Das repertoir der prager bühne vom 15. bis 21. July war so 
interessant, daß wir es hierher setzen: sonntag, « das Käthchen von 
heilbronn ». Käthchen: Dem. Wagner. Letzte Gastrolle. Montag: 
« pauline ». Die fürstinn: Mad. Löwe. Dinstag: « die partheywuth ». 
Kooke: hr. Wilhelmi. Mittwoch, « das fräulein am see ». elene: 
Dem. Lutzer. Donnerstag: « Don carlos ». Königinn: Mad. Löwe. 
freytag: « Das Liebesprotokoll » und « Mamsell bock ». scharf  und 
buttermann: hr. Wilhelmi. sonnabend: « eduard in schottland » 
und « der aufrichtige freund ». Lady und baronin: Mad. Löwe. be-
nefice der Mad. Löwe.“

Allgemeine theaterzeitung 128 (13.  12.  1832) 519
‚neuigkeiten. Aus prag am 12. oktober.‘
Verfasser: alEth

theaternachrichten.

sammler 15 (2.  2.  1833) 60; 17 (7.  2.  1833) 68
‚notizen. Übersicht der Leistungen der prager ständischen bühne 
im Jahre 1832.‘
bericht über das deutschsprachige theater und das Musiktheater.
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Allgemeine theaterzeitung 262 (31.  12.  1833) 1050 – 1052
‚neuigkeiten. Kunstnachricht aus prag.‘
Verfasser: rrr
besprechung von Kunstprodukten.
s.  1051: „ii. neuer saal-prospect für das k. ständ. theater der Alt-
stadt. prag, gemalt vom hrn. baurathe fischer.“

sammler 29 (8.  3.  1834) 118
‚Mancherlei.‘
Zu stögers Direktion am prager theater.
(118) „Der bisherige Mitdirector stepanek tritt wieder in seine frü-
here stellung zur Anstalt als cassier und regisseur des böhmischen 
theaters ein.“

Allgemeine theaterzeitung 94 (12.  5.  1835) 377
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: - F - [= karl JosEph kindErFrEund]
(377) „Am 30. April ging die theaterunternehmung der herren 
stiepanek, polawsky und Kainz zu ende, nachdem sie zehn Jahre 
auf  das ehrenvollste bestanden hatte.“

Allgemeine theaterzeitung 94 (12.  5.  1835) 377
‚neuigkeiten. Aus prag. stöger und seine Gesellschaft in prag.‘
Übernahme eines berichtes aus der Bohemia vom 6. Mai, verfasst von proF  
MüllEr.

telegraph 13 (15.  2.  1836) 52; 14 (17.  2.  1836) 56; 18 (22.  2.  1836) 
72; 19 (26.  2.  1836) 76; 20 (27.  2.  1836) 80; 25 (7.  3.  1836) 100
‚conversations-stoff.‘
(52) „raimund ist in prag am 6. februar zum ersten Male in seinem 
Zaubermährchen: « Das Mädchen aus der feenwelt », bei gedrängt 
vollem hause aufgetreten, und zehnmal gerufen worden. (. .).“

Wiener Zeitschrift  26 (1.  3.  1836) 206 – 207
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1836.‘
(207) „Die thätigkeit unserer theaterdirection lieferte im Jahre 
1835 folgende resultate, wir sahen nemlich sechs neue opern (. .), 
vier trauerspiele (. .), neun schauspiele (. .), vierzehn Lustspiele (. .), 
ein Gelegenheitsstück (. .), sieben possen (. .), drey ballets (. .), neu 
einstudiert wurden (. .). Als Gäste erscheinen auf  unserer bühne 
(. .).“
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Allgemeine theaterzeitung 56 (17.  3.  1836) 223
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
berichtet wird über den überwältigenden erfolg des Verschwenders, mit wel-
chem raimund in prag gastiere. 

telegraph38 (30.  3.  1836) 152
‚correspondenz-nachricht. ueber raimund’s ‹ Verschwender ›. Aus 
prag.‘
bericht.

Allgemeine theaterzeitung 238 (28.  11.  1836) 956
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Aus der theaterwelt).‘
(956) „Man schreibt aus prag: Die Gastspiele der Dem. Altmutter 
konnten auf  der prager bühne aus dem Grunde nicht fortgesetzt 
werden, weil in dieser gegenwärtigen saison die benefizvorstellun-
gen der vorzüglichsten schauspielmitglieder statt finden. indessen 
wurden ihre Leistungen mit beifall und hervorrufen ausgezeich-
net, und sie lieferte besonders als irene im « belisar » eine schöne 
probe von ihrem vielbelobten talente.“ 
Anmerkung: Die rede ist caroline Altmutter.

Allgemeine theaterzeitung 6 (8.  1.  1839) 30 – 31
‚neuigkeiten. Aus prag. summarische uibersicht der Leistungen 
der prager bühne seit 1. november 1837 bis letzten october 
1838.‘
Verfasser: Franz a  WErnEr
bericht.

oester reichisches Morgenblatt 10 (23.  1.  1839) 40
‚silhouetten aus prag.‘
Verfasser: p.-
(40) „Von allen bedeutenden orten oesterreichs finde ich berichte 
im « Morgenblatte », nur aus prag, einer der bedeutendsten städte 
unseres Kaiserstaates, vermissen wir solche schon geraume Zeit. 
(. .).“
berichtet wird u. a. über das repertoire des dortigen theaters; an sonn- und 
feiertagen fänden auch Vorstellungen in böhmischer sprache statt. Die re-
daktion merkt an:
„Jede fernere Mittheilung vom geehrten hrn. einsender wird will-
kommen sein.“
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oester reichischer Zuschauer 32 (13.  3.  1840) 322
‚Aus böhmens Vorzeit.‘
Verfasser: ignaz lEdErEr
historische Miszelle; 1534 finde sich die erste spur eines schauspiels in prag; 
aufgeführt worden seien geistliche Komödien von Mathias collinus. helden 
waren der ‚starke simon‘, der ‚geduldige hiob‘.

Allgemeine theaterzeitung 208 (29.  8.  1840) 873
‚prager novitäten-courier. (berühmte reisende.)‘
(873) „unter den zahlreichen Gästen, die prag auf  ihrer tour in die 
böhmischen bäder besuchten, befanden sich zwei notabilitäten, 
deren erscheinen im theater Aufsehen erregte. es war der berühm-
te ‚Verstorbene‘, der fürst pückler-Muskau mit seiner Abyssinie-
rin, und der berliner Astronom beer, bruder des compositeurs von 
« robert der teufel ».“

humorist  117 (12.  6.  1841) 482
‚Album. Der theater-telegraph (nestroy in prag)‘
(482) „fährt fort in wahrem sinne des Wortes furore zu machen. 
nicht nur sein « talisman » ist ein mächtiger Magnet, sondern auch 
« Glück, rückkehr und Missbrauch » ziehen das publikum selbst bei 
siedhitze ins theater. so wird diesem genialen Volksdichter und 
Darsteller auch anderwärts jene Aufmerksamkeit [entgegengebracht, 
G.M.-K], die seinem strotzenden talente gebührt.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 17 (8.  2.  1842) 67
‚Musikalischer salon. (prag.)‘
(67) „« Das Mädl aus der Vorstadt » von nestroy hat hier sehr gefal-
len. hr. feistmantel mußte seine couplets am schluß des Quodlibet-
Duetts mit Dlle. herrmann wiederholen. (. .).“

sammler 116 (21.  7.  1842) 486; 119 (26.  7.  1842) 497; 130 (15.  8.  1842) 
542; 132 (18.  8.  1842) 539; 136 (25.  8.  1842) 565
‚feuilleton. theaterwelt.‘
Quelle: (Bohemia.)
(486) „Am 11. Juli eröffnete hr. nestroy einen cyclus von Gastdar-
stellungen. (. .).“
bericht darüber.
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Allgemeine Wiener Musikzeitung 115 (24.  9.  1842) 466 – 468
‚uebersicht der oper in prag seit der stöger’schen Directions- 
uebernahme.‘
Verfasser: hErMann landau
in einer fußnote wird mitgeteilt:
„Wir theilen gegenwärtigen Aufsatz als einen Auszug aus dem grö-
ßeren Werke des Verfassers, das nächstens unter dem titel: Tablet-
ten über das Literatur- und Industrie-Leben Prag’s vom kritischen 
Standpuncte aus beurtheilt, im Drucke erscheinen wird, unseren Le-
sern mit, und machen sie hiermit auf  dasselbe vorläufig aufmerk-
sam. nach vorliegendem Aufsatz zu schließen, läßt sich von den 
tabletten viel Wahres und zeitgemäßes erwarten.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 14 und 15 (2.  2. und 4.  2.   
1843) 62
‚notizen. (hr. ferdinand stegmayer)‘
(62) „ist an die stelle des jüngeren skraup als capellmeister zum 
ständischen theater nach prag gekommen.“

Allgemeine theaterzeitung 42 (18.  2.  1843) 183
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus prag, ende Jän-
ner.)‘
Verfasser: WEnzEl storCh

(183) „Lange und allgemein herrschte in prag die Klage, daß eine 
so große stadt, die 120.000 bewohner zählt, nur mit einem theater 
versehen sei. War sie doch in früheren Zeiten im besitz mehrerer 
theater gewesen, welche alle ziemlich gute Geschäfte machten. erst 
in neuester periode erfreut sich diese hauptstadt neben der königl. 
ständischen bühne noch eines zweiten theaters, welches hr. stöger 
in seinem großartigen und mit bedeutendem Aufwande auf  der 
neustadt erbauten hause organisirt hat. Die Wiener werden hrn. 
stöger gewiß noch in freundlichem Andenken bewahren, welcher im 
Anfange der dreißiger Jahre die Direction des Josephstädter thea-
ters übernahm. unter ihm gelangte der « Verschwender » und zwar 
unter persönlicher Mitwirkung des Dichters, zum ersten Male zur 
production. seit dem Jahre 1834 ist hr. stöger unternehmer des 
prager k. ständischen theaters, und hat im innern wie im Aeußern 
manche wesentliche Veränderung und Verbesserung vorgenommen. 
Zwar hört man zuweilen, wenn eine parallele zwischen seiner und 
der früheren Direction (polavsky, Kainz und stepanek) gezogen 
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wird, das bedauern aussprechen, dass der Zustand des jetzigen 
schauspiels gegen damals sehr in den schatten getreten sei. (. .). in 
der letztern Zeit hat dieser Director sich neue Verdienste um das 
prager theaterliebende publicum, namentlich aber um den cechisch 
redenden theil desselben erworben. seit Jahren wurden nur an 
sonn- und feiertagen, und überdies noch mit Ausschluß des som-
mers Vorstellungen in böhmischer sprache gegeben. Die Zeit dazu, 
von 4 bis 6 uhr nachmittags, war sehr beschränkt, aber die um-
stände gestatteten keine Abänderung, denn die böhmischen und 
deutschen Darstellungen fanden in demselben Gebäude statt, und 
die Letzteren begannen täglich um 7 uhr. Diesem uibelstand ist 
jetzt durch die erbauung des neuen theaters in der rosengasse 
abgeholfen. es wird darin drei Mal in der Woche, in böhmischer 
sprache gespielt, und diesen Vorstellungen sind nicht wie früher 
durch die Zeit Grenzen gesetzt. Auch hat hr. stöger für das böh-
mische theater eine besondere Anzahl von Mitgliedern in bezug 
auf  die oper und für das recitirende schauspiel engagirt. ich nenne 
hier: Dem. tonner, und die herren Maier und stepan (letzterer ein 
zu den schönsten hoffnungen berechtigender bariton) für die oper, 
dann Dem. nina herbst, rach, forchheim und Manetinsky (letz-
tere der Liebling des böhmischen publikums) und die herren Krum-
lowsky, biel, Grau, Kolar und a. m. für das schauspiel (. .). Da ich 
der böhmischen sprache nicht kundig bin, kann ich mir kein urtheil 
über den Zustand dieser bühne anmaßen, aber alle unparteiischen 
stimmen darin überein, daß sich aus dieser freilich noch schwachen 
pflanze einst ein recht blühendes Kunstinstitut heranbilden könne. 
Manche der bisherigen Vorstellungen sollen auch wirklich unbe-
dingtes Lob verdient haben. (. .).“

humorist  207 (28.  8.  1844) 828; 208 (29.  8.  1844) 832; 218 
(10.  9.  1844) 872; 228 (21.  9.  1844) 912; 230 (24.  9.  1844) 920; 231 
(25.  9.  1844) 923
‚Album. prager Glockenstimmen. ende August 1844.‘
Verfasser: l  raudnitz
prager impressionen und theaternachrichten. 

bei lage zu den sonntagsblätter n 2 (12.  1.  1845) 45
‚theaterbericht. (prag)‘
(45) „hat in diesem Augenblick zwei deutsche theater, indem Di-
rektor stöger das ihm eigentlich gehörige theaterlokale in der ro-
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sengasse an den konzessionirten schauspieldirektor Lutz pachtwei-
se überlassen hat, welcher nun mit seiner Gesellschaft Vorstellungen 
darin gibt. Lutz pflegt den sommer über in Karlsbad zu spielen.“

Wiener Zeitschrift  56 (20.  3.  1845) 222 – 223; 57 (21.  3.  1845) 
227 – 228; 61 (27.  3.  1845) 243 – 244; 62 (28.  3.  1845) 247
‚feuilleton. Auswärtige Korrespondenz. Dialoge und entre’aktes 
im ständischen theater zu prag.‘
texte aus szenen von theaterstücken.
s.  222  ff.: Aus: Ein deutscher Krieger, schauspiel in 3 Akten von bauernfeld. 
s.  243  ff.: Aus: Die vier Haimonskinder. Komische oper in drei Akten, nach dem 
französischen von J. Kuppelwieser. Musik von balfe.

oester reichische blätter 36 (25.  3.  1845) 287 – 288
‚Aus Zeitschriften. Jänner. theater. Übersicht des Zustandes der 
prager ständischen bühne im Jahre 1844.‘
Quelle: (Slaw. Jahrb. 1.)
(288) „böhmisches theater. bekanntlich wird im ständischen thea-
ter in prag regelmäßig an sonn- und feiertagen in den nachmit-
tagsstunden böhmisch gespielt; ein eigentliches böhmisches theater 
wurde zwar (in der rosengasse) zu errichten versucht, es konnte 
sich aber nicht halten. (. .).“

Wiener Zeitschrift  77 (18.  4.  1845) 307; 78 (19.  4.  1845) 311 – 312; 
232 (21.  11.  1845) 931 – 932; 233 (22.  11.  1845) 935 – 936
‚feuilleton. Dialoge und entr’aktes im ständischen theater zu 
prag.‘
Wiedergabe von szenenaussschnitten. 
s.  307  ff.: Aus: Die Schule der Verliebten, Lustspiel in 5 Akten von Karl blum. 
s.  931  ff.: „« Der Millionär und sein schwiegersohn », schauspiel in 
5 Akten nach: « Le gendre d’un millionaire » der herren Leonce 
und Molery, von Lembert.“

Wiener Zeitschrift  78 (19.  4.  1845) 312
‚feuilleton. theatralisches. ein böhmisches theater in prag.‘
(312) „An die böhmischen stände gelangte ein mit zahlreichen un-
terschriften versehenes Gesuch, mit dem Vorschlage, das dem deut-
schen ständischen theater zustehende recht zur Aufführung von 
theaterstücken in böhmischer sprache einer Aktiengesellschaft zu 
überlassen, welche durch den bau eines böhmischen theaters am 
Quay ein national-Denkmal errichten will (. .).“
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sammler 65 (24.  4.  1845) 260
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
Verfasser: B 
(260) „Das bauprojekt eines neuen, großartigen czechischen thea-
ters hat auf  dem letzten Landtage die einstimmige Genehmigung 
der herren stände des Königreichs böhmen erhalten. (. .).“
Dargelegt werden die pläne dafür.

Wiener Zeitschrift  130 (1.  7.  1845) 519; 131 (3.  7.  1845) 523; 132 
(4.  7.  1845) 526 – 527
‚feuilleton. Auswärtige correspondenz. Dialoge und entre’actes im 
ständischen theater in prag.‘
(519) „1. ‚Wie denken sie darüber?‘ dramatische Kleinigkeit in ei-
nem Akt von h. hahn. – Wo kräht dieser hahn? – dann: ii. ‚Adam 
und eva‘, Lustspiel in zwei Acten, nach scribe, von carl – welch 
ein carl?‘ (. .).“

Wiener Zeitschrift  156 (7.  8.  1845) 624
‚feuilleton. Dies und Jenes. nebelbilder in prag.‘
Verfasser: A.
(624) „Der optische Künstler, herr Albert Weiß, zeigte dreimal im 
ständischen theater seine beweglichen, optischen nebelbilder. 
(. .).“
bericht darüber.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 99 (19.  8.  1845) 396
‚notizen.‘
(396) „Die Direction des k. ständ. theaters zu prag vom 1. Mai 1846 
an, hat hr. hoffmann, bisher Director des theaters zu riga, erhal-
ten.“

beilage zu den sonntagsblätter n 34 (24.  8.  1845) 544
‚theaterbericht. (Die Direkzion des theaters in prag)‘
(809) „ist von den böhmischen ständen dem früheren theaterdirek-
tor in riga, herrn hoffmann, vom 1. Mai 1846 an für 6 Jahre (. .) 
verliehen worden. (. .).“
seine Dotation sei hoch.
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beilage zu den sonntagsblätter n 34 (24.  8.  1845) 544
‚theaterbericht. (Die bisherigen theater-Dinastien prags.)‘
(809) „bei dem Anlasse der eben erfolgten Wiederverleihung des 
prager theaters an einen neuen Direktor durfte es nicht ohne in-
teresse sein, die reihe sämmtlicher Direkzionen dieser bühne, seit 
deren bestand unter einfluß ständischer oberleitung, hier aufzu-
führen. Das jetzige theater, bekanntlich von dem Grafen franz A. 
von nostiz und rhinek auf  eigene Kosten erbaut, ging zu ostern 
des Jahres 1798 durch Kauf  an die königlich böhmischen stände 
über, von denen es zuerst Domenico Guardasoni in pacht erhielt. 
ihm folgte 1806 Karl Liebich, unter dessen führung die bühne den 
Gipfelpunkt ihrer blüthe erreichte. Allein schon im Jahre 1815 er-
eilte diesen der tod, und so übernahm die Witwe, frau Johanna 
Liebich (gegenwärtig in zweiter ehe an herrn stöger vermält) am 
21. März 1817 die Direkzion, wovon später ferdinand polawsky 
(1819) und dann herr franz v. holbein Antheil nahmen. Mit dem 
1. März 1821 wurde hr. von holbein alleiniger Direktor des thea-
ters, blieb es aber nicht lange, indem schon am 1. Mai 1824 die 
Direkzion gemeinschaftlich an die herren polawsky, Kainz und 
stepanek überging. nach Abgang dieses Kontraktes übernahm hr. 
Joh. Aug. stöger das theater, in dessen regie sich dasselbe auch 
gegenwärtig befindet.“

oester reichisches Morgenblatt 136 (12.  11.  1845) 544
‚feuilleton. omnibus. (neues theater in prag.)‘
(544) „in prag soll ein neues theater durch Actien begründet wer-
den.“

Wiener Zeitschrift  227 und 228 (14.  11. und 15.  11.  1845) 916
‚feuilleton. theatralisches.‘
(916) „ein neues böhmisches theater beabsichtiget man in prag 
auf  Aktien zu begründen. Gewinn ist keineswegs die Absicht der 
Aktionäre.“

humorist  27 (31.  1.  1846) 107
‚conversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
(107) „Die Aktienzeichnung zur errichtung eines böhmischen thea-
ters geht ihren stillen, ruhigen Gang. Man sucht natürlich auch die 
Kreise in’s interesse zu ziehen, und hofft auf  eine sehr ergiebige 
subscription.“



Darstellende Künste338

humorist  38 (13.  2.  1846) 155; 40 (16.  2.  1846) 163; 41 (17.  2.  1846) 
168; 42 (18.  2.  1846) 171
‚conversations-Lexikon des tages. prager briefe. Von Julius 
März.‘
Vorwiegend theaternachrichten.

sammler 32 (24.  2.  1846) 128
‚Mannigfaltiges. Die prager bühne im Jahre 1845.‘
Verfasser: arnold

(128) „novitäten erschienen 33. An 107 Abenden oper und doch 
nur drei neue, drei neu einstudirte, im Ganzen 31 opern. Die deut-
sche oper hörte man an 29, die französische an 25, die italienische 
an 53 Abenden. Die posse füllte mit 38 stücken 91 Abende, neun 
novitäten, von erfolg nur zwei (nestroy’s « unverhofft » und 
Liebold’s « Loch im plafond »). eine neu einstudirt. Drama lieferte 
nur 17 Werke für 21 Abende! nur drei, sage drei Tragödien, darun-
ter 28 schauspiele; acht novitäten, drei neu einstudirt. erfolg hat-
ten bauernfeld’s « deutscher Krieger », birch-pfeiffer’s « Marquise 
von Villete ». Das Lustspiel brachte 51 stücke an 92 Abenden; zehn 
novitäten, drei neu einstudirt. erfolg nur: « er muß auf ’s Land ». 
unter 21 novitäten des Drama sind eilf  deutsche, zehn nach frem-
den Mustern bearbeitet. 
bernhard Gutt knüpft an diese Übersicht in der Bohemia treffliche 
bemerkungen über den Verfall – nicht des Antheils im publikum, 
nicht der Künstler – der Direktion! Man sieht, es ist in Prag wie 
in Wien und fast überall. Die bühne ist eine industrie-Quelle ge-
worden, eine fabrik, wie irgend eine andere – und ist kein Kunst-
institut mehr! Wenn von allen deutschen größeren Bühnen derlei 
statistische Übersichten veröffentlicht würde, würde man wenig-
stens schwarz auf  weiß sehen, mit mathematischer Genauigkeit 
sehen, was man heut zu tage – ein theaterdirigiren – nennt.“

humorist  87 und 88 (11.  4. und 13.  4.  1846) 357
‚Konversations-Lexikon des tages. provinz-Kontrolle. prag.‘
Quelle: (Boh.)
(357) „samstag den 4. April fand die letzte theatervorstellung un-
ter der Direktion von hrn. stöger statt. (. .).“
bericht darüber.
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sammler 60 (14.  4.  1846) 239
‚Mannigfaltiges. ‹ Der letzte theaterabend ›.‘
(239) „so hieß ein kleines Gelegenheitsstück, mit welchem der thea-
terdirector stöger in prag und mit ihm die ausscheidenden Mitglie-
der seiner Gesellschaft Abschied von dem publikum nahmen. er 
erhielt von dem überfüllten hause beweise des lebhaftesten Anthei-
les, den die bescheidenen Abschiedsworte noch vollends erhöhten. 
blumen und Kränze fehlten nicht, wie das jetzt schon so gebräuch-
lich. ein fackelzug und eine serenade beschloß das fest. – stöger’s 
nachfolger ist bekanntlich hoffmann aus riga, der daselbst auf  
holtei gefolgt war.“

Allgemeine theaterzeitung 96 (22.  4.  1846) 382
‚Die prager theaterverhältnisse, das publikum und die Kritik im 
letzten Jahrzehend. Von l  raudnitz ‘
skizze.

humorist  112 (11.  5.  1846) 454; 113 (12.  5.  1846) 459
‚Konversations-Lexikon des tages. prager briefe. Von Julius  
März. 3.‘
theaternachrichten.

Allgemeine theaterzeitung 311 (29.  12.  1846) 1244
‚correspondenz-nachrichten. theater-Anzeiger.‘
(1244) „Am 18. December, dem Geburtstage c. M. von Webers, ward 
in prag zum 150sten Male « der freischütz » gegeben. Der tondich-
tung voran fand eine die Direction ehrende feierlichkeit zum An-
denken an den todten deutschen Meister statt, der durch einige 
Jahre in prag gewirkt (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 12 (28.  1.  1847) 52
‚notizenblatt. (Director hoffmann aus prag)‘
(52) „ist nach Wien gereist um dem frln. Lind den Antrag zu eini-
gen Gastspielen auf  der prager bühne zu machen. Die berühmte 
sängerin hat diesen Antrag jedoch abgelehnt. sie geht lieber zur 
italienischen oper nach London.“

humorist  145 (18.  6.  1847) 578
‚Konversations-Lexikon des tages. theater-telegraph.‘
(578) „Deutsche schaubühnen, welche stabile Gesellschaften haben,
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sind in der österreichischen Monarchie 34; nationalbühnen besit-
zen: Gallizien eine polnische in Lemberg, böhmen eine czechische 
in prag, ungarn eine magyarische in pesth, Kroatien eine illyrische 
in Agram, die Lombardei eine italienische in Mailand, das venetia-
nische Königreich ebenfalls eine italienische in Venedig.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 102 (26.  8.  1847) 412
‚notizen.‘
(412) „Laut eines in der Bohemia veröffentlichten nachweises der 
Leistungen der ständ. bühne in prag seit dem Antritte der gegen-
wärtigen Direktion sind vom palmsonntage 1846 bis incl. 8. August 
1847 außer trauer-, schau- und Lustspielen ec. 154 mal opern 
aufgeführt worden, u. z. von italienischen componisten 12 an 50 
Abenden, von französischen componisten 9 an 28 Abenden, von 
deutschen componisten 18 an 76 Abenden; darunter waren 17 neu 
einstudirte und kompletirte und 8 zum erstenmale gegebene 
opern.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 116 (28.  9.  1847) 468
‚notizen.‘
(468) „hr. Director pokorny will, heißt es, im theater an der Wien 
Göthe’s « faust » aufführen lassen. sollte es so sein, dann wäre nur 
zu wünschen, daß auch für eine passende klassische Musik zu die-
sem Meisterwerke sorge getragen werde. so hatte man in prag, wo 
im vorigen Jahre Grabbe’s « Don Juan » und « faust » zur Aufführung 
kamen, die besten Musikstücke gewählt. es wurde Mozarts « Don 
Juan-ouvertüre », dann als entreactsmusik spohr’s « faust-ouver-
türe », ritter von seyfried’s ouvertüre zu Klingemann’s « faust » 
und die entreacte des fürsten radzivil zu Göthe’s « faust » exeku-
tirt.“

oester reichische blätter 313 (31.  12.  1847) 1239 – 1240
‚notizen. Kunst.‘
Quelle: (Bohemia 198.)
(1239) „Zur feier des universitäts-Jubiläums in prag kömmt 
Wodňansky’s « Břetislaus » in der Art und Weise zur Aufführung, 
wie man sonst derlei an der Karolinischen universität zu geben 
pflegt, welches eine Gesellschaft Literaten und Dilettanten veran-
staltet, um ein treues bild der alten prager universitätsspiele zu 
geben.“



341theater und bühnen in böhmen, Mähren und schlesien

theAter unD bÜhnen in böhMen, Mähren 
unD schLesien

Anmerkung: es handelt sich bei den nachfolgenden hinweisen um ein tei l -
spektrum der beiträge zu diesem thema in den Wiener unterhaltungsblät-
tern. 

A.  nachrichten über Werke

J. K. Tyl (1808 – 1856)
Cestující společnosti herecké (1845)

oester reichische blätter 42 (7.  4.  1846) 328
‚notizen. Mannigfaltiges.‘
(328) „Über reisende theatergesellschaften erschien von tyl in ei-
nem eigenen Abdrucke der bereits in der Zeitschrift « Kwěty » ent-
haltene Aufsatz und eine wohlverdiente Verbreitung und beherzi-
gung wäre dieser kleinen, aber sehr durchgeführten piece zu wün-
schen.“

b. beiträge und hinweise

Allgemeine Wiener theaterzeitung 4 (8.  1.  1820) 15; 14 
(1.  2.  1820) 55 – 56; 31 (11.  3.  1820) 123; 47 (18.  4.  1820) 188; 50 
(25.  4.  1820) 200; 54 (4.  5.  1820) 216, 72 (15.  6.  1820) 288; 73 
(17.  6.  1820) 296; 111 (14.  9.  1820) 443 – 444; 112 (16.  9.  1820) 448
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. theater in brünn.‘
bericht.

Allgemeine Wiener theaterzeitung 22 (19.  2.  1820) 88
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. theater in reichen-
berg.‘
Verfasser: ….t.
bericht.
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Allgemeine Wiener theaterzeitung 28 (4.  3.  1820) 112; 29 
(7.  3.  1820) 116
‚Antikritik des schauspielers und sängers Dunst, von brünn einge-
sendet.‘
Verfasser: Franz xavEr dunst, sänger am kön. ständ. nationaltheater in 
brünn.

Allgemeine Wiener theaterzeitung 72 (15.  6.  1820) 288
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. tagesbegebenheiten 
und theater in brünn.‘
bericht.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 127 (21.  10.  1820) 508; 
148 (9.  12.  1820) 591 – 592; 153 (21.  12.  1820) 612
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. brünn.‘
bericht über das theaterleben.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 141 (23.  11.  1820) 
563 – 564; 142 (25.  11.  1820) 568
‚neuigkeiten. Madame catalani in brünn. brünn am 12. nov. 
1820.‘
bericht.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 108 (8.  9.  1821) 431 –  
432
‚neuigkeiten. theater in carlsbad.‘
Verfasser: g  v  thiElEMann

bericht.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 75 (22.  6.  1822) 300
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Aus brünn. Anfangs 
Juni.‘
theaternachrichten.

Allgemeine theaterzeitung 55 (8.  5.  1823) 220
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Aus brünn. februar 
1823. (ebenfalls wegen Menge der beiträge verspätet.)‘
bericht über das theaterleben.
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Allgemeine theaterzeitung 56 (10.  5.  1823) 223 – 224; 58 
(11.  5.  1823) 232
‚neuigkeiten. correspondenz-nachrichten. Aus brünn. februar 
und März 1823.‘
bericht über das theaterleben.

Allgemeine theaterzeitung 22 (19.  2.  1824) 87 – 88
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht. theatralischer Wegwei-
ser.‘
(87) „Gestern, den 9. d. (wird von prag gemeldet) ist es entschieden 
worden, daß der Direktor des theaters in brünn, herr schmidt, 
der sich seit einigen tagen hier aufhält, das hiesige theater aus den 
händen des hrn. von holbein übernehmen wird und man ver-
spricht sich von seiner langen erfahrung und sachkenntniß viel 
Gutes. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 28 (4.  3.  1824) 112
‚neuigkeiten. berichtigung.‘
Verfasser: „hEinriCh sChMidt, Direktor des theaters in brünn. brünn den 23. 
februar 1824.“
Das Geschäft sei noch nicht fix; die Meldung in der Theaterzeitung solle deshalb 
andere Kompetente nicht abhalten, sich zu bewerben.

Allgemeine theaterzeitung 96 (12.  8.  1826) 392
‚neuigkeiten. Aus brünn. theaternotizen.‘

Allgemeine theaterzeitung 98 (17.  8.  1826) 403 – 404
‚neuigkeiten. Aus brünn. (noch etwas über hrn. Wothe. Von einem 
andern correspondenten.‘
Verfasser: b…….
theaternachrichten.

Allgemeine theaterzeitung 129 (7.  10.  1829) 526 – 527
‚neuigkeiten. brünn, den 26. september 1829.‘
theaternachrichten.

neues Archiv 6 (18.  1.  1830) 40 – 43
‚bericht über die vorjährigen Leistungen in der eigentlichen böh-
misch-slavischen Literatur.‘
Verfasser: doCtor proF  sEdlaCzEk 
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(41) „so werden in dem national-theater der hauptstadt seit mehr 
als einem Jahrzehend alle sonn- und feyertage von 4 bis 6 uhr 
nachmittags böhmische theaterstücke und opern gegeben: in Kö-
niggrätz, pisek, Klattau und in andern städten läßt sich von Zeit 
zu Zeit die böhmische thalia besonders durch patriotische bemü-
hungen des herrn theaterdirectors carl hilmer hören, und selbst 
in pilsen, wo die beyden sprachen mehr als irgend anderswo in 
einander eingreifen, wurden im nächst verflossenen Jahre die Klitz-
perischen stücke: « drey Grafen auf  einmahl », « die ellbogner-Glo-
cke », die körnerische « hedwig » und mehrere stepanekische origi-
nal-stücke mit vielem beyfall gegeben. (. .).“

beilage 39 zur Wiener Zeitschrift  116 (27.  9.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. theatralisches.‘
„Auch stücke in böhmischer sprache kommen jetzt auf  dem thea-
ter in brünn an die reihe. – ein böhmisches Lustspiel, das vor 
Kurzem mit sehr gutem erfolg gegeben wurde, hat im publicum 
das Verlangen darnach rege gemacht, wie sich’s auch in der « brün-
ner Zeitung » ausspricht. – besonders erwirbt sich der schauspieler 
hr. ruber, ein geborner brünner, um den guten beyfälligen fort-
gang des Ganzen viel Verdienst. – (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 6 (8.  1.  1833) 24; 22 (30.  1.  1833) 
87
‚neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt.‘
Verfasser: D.
(24) „Zu pilsen in böhmen wurde ein neues theater errichtet, wel-
ches jeder hauptstadt zur Zierde gereichen dürfte. Als die ersten 
Gründer sind zu betrachten: der hr. Gubernialrath und Kreis-
hauptmann buml, der k. stadtbürgermeister hr. Kopetzky, der 
Magistratsrath hr. pirner und der hochw. hr. Adalbert sedlaczek, 
professor der Mathematik und der philologie ec. Die bürgerschaft 
ließ es an unterstützung nicht fehlen. Die schauspielergesellschaft 
unter der Direktion des hrn. Moritz römer, zählt gegenwärtig 25 
individuen, welche in den sommermonathen zu teplitz Vorstellun-
gen geben. Die vorzüglichsten Mitglieder sind außer dem Direktor, 
die herren rehor, Waller, fischer, retzer, hatscher, Modl und 
schütz, dann die schauspielerinnen reichelt, Wilhelmi und Kraus. 
Der berühmte Künstler, hr. fr. sachetti, professor der perspekti-
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vischen Architektur, übernahm das Amt des theatermalers, und 
errang sich durch seine ausgezeichneten Gebilde allgemeinen bey-
fall. Die eröffnung geschah im november 1831, und es wurde von 
der Lutzischen Gesellschaft bis zum Anfange des Monathes novem-
ber 1832 gespielt. Gegenwärtig kommen produktionen in deutscher 
und böhmischer sprache zur Aufführung. (. .).“
s.  87: beschreibung des Gebäudes.

bei lage 45 zur Wiener Zeitschrift  133 (5.  11.  1833) 
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. theatralisches.‘
berichtet wird über Aufführungen von Mitgliedern der prager schauspielerge-
sellschaft im schlosstheater in Münchengrätz anlässlich der Anwesenheit des 
Kaisers und der Kaiserin und ihrer Gäste. Von Štěpánek sei das böhmische 
Lustspiel: Der Böhme und der Deutsche, aufgeführt worden. 
„unser Monarch wollte seinem erhabenen bundesgenossen, dem 
Kaiser von rußland, ein erzeugniß der stammverwandten böhmi-
schen poesie darstellen lassen, und so wurde dem Verfasser dessel-
ben, hrn. Director stepanek, der mit seiner bekannten energie und 
thätigkeit die Vorstellung leitete, das Glück zu theil, die huldvoll-
sten beweise der Allerhöchsten Zufriedenheit zu ernten.“

Allgemeine theaterzeitung 232 (20.  11.  1833) 926 – 927
‚neuigkeiten. brünn, 2. november 1832.‘
theaternachrichten.

Allgemeine theaterzeitung 11 (15.  1.  1834) 41 – 42
‚Münchengrätz.‘
(41) „Die gräflich christian Waldstein’sche Allodial-herrschaft 
Münchengrätz, welche in der neuesten Zeit durch die Anwesenheit 
hoher Monarchen europäische berühmtheit erlangte, liegt in einer 
romantischen umgebung, deren hintergrund die majestätischen 
sudeten bilden, 9 Meilen östlich von prag, unfern vom linken ufer 
der mit malerischen baumgrenzen und üppigem Wiesengrunde 
prangenden iser. (. .).“
Am 13. september habe ein treffen zwischen dem österreichischen Kaiser, 
Metternich, und dem russischen Kaiser nikolaus stattgefunden, worüber be-
richtet wird. Dem Artikel ist ein holzschnitt von buemann, das schloss dar-
stellend, beigegeben. 
(42) „Am 12. und 15. gab die von prag mit den theater-Directoren 
stiepanek und polawsky nach Münchengrätz berufene schauspie-
ler- und sängergesellschaft im schloßtheater die Lustspiele: « ein 
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Mann hilft dem Andern » und « der Diener zweier herren », die oper 
« l’ingano felice » und stiepaneks böhmisches Lustspiel: « czech a 
niemec ». (. .).“
Am 14. war hirschjagd. ordensverleihungen fanden statt.

Allgemeine theaterzeitung 42 (27.  2.  1834) 167
‚neuigkeiten. olmütz, ende Jänner 1834.‘
Verfasser: v  sCh 
theaternachrichten. 
(187) „Überhaupt hat wol kaum in irgend einer provinzstadt 
nestroy’s « Lumpacivagabundus » so viel furore gemacht, als hier. 
(. .).“

Allgemeine theaterzeitung 50 (11.  3.  1834) 199 – 200
‚neuigkeiten. Aus teltsch in Mähren.‘
(199) „schon bei vierzig Jahren bestehet in der stadt teltsch in 
Mähren das schloßtheater, worauf  fast alljährlich meist in den 
Wintermonaten, censurirte stücke von Dilettanten gegeben wer-
den, deren artistische Leitung und persönliche Mitwirkung stets 
eine angenehme beschäftigung der herrschaftsbesitzer war. (. .).“
es folgt ein bericht darüber.

Allgemeine theaterzeitung 171 (25.  8.  1834) 683
‚neuigkeiten. Aus brünn, am 16. August 1836.‘
Verfasser: th-
Über das Gastspiel des hofschauspielers Löwe.

Allgemeine theaterzeitung 191 (24.  9.  1834) 765 – 766
‚neuigkeiten. Aus brünn.‘
theaternachrichten, übernommen aus dem Wanderer 1834, nr. 246.

sammler 135 (11.  11.  1834) 543
‚notizen. correspondenz-nachrichten. brünn.‘
Mitteilung, dass am 15. oktober auf  der dortigen bühne raimunds: Die ent-
fesselte Phantasie, gegeben worden war.

humorist  156 (25.  10.  1837) 621 – 622; 157 (27.  10.  1837) 625 – 626; 
158 (28.  10.  1837) 629 – 630; 159 (30.  10.  1837) 633 – 634; 160 
(1.  11.  1837) 637 – 638; 161 (3.  11.  1837) 641 – 642; 163 (6.  11.  1837) 
649 – 651
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‚planloser reiseplan nach brünn oder: humoristische sommerge-
danken im Winterpelze. Von M. G. saphir.‘
(621) „Der Mond ging bleich und stumm durch die sterne, wie ein 
Grabbesucher durch die weißen Leichensteine. Wie König Lear auf  
der heide, ließ er seine dünnen, silbernen Lockenstrahlen in die 
Luft flattern. er schritt einsam wie ein Leidtragender durch den 
gestirnten himmel, und die sterne wichen wie in ehrfurcht vor dem 
unglücke demüthig bei seite, wo er ging. (. .).
(629) nach dem Vergnügen, viele dumme Leute zu feinden zu ha-
ben, kömmt sogleich das Vergnügen, in kein theater gehen zu müs-
sen! Allein in der Fremde ist es ein nöthiges Übel, die Abende sind 
lang, und die Menschheit ist kurz! (. .).“

Allgemeiner Weltkourier  zum humoristen 36 (3.  9.  1838) 
144
‚brünn.‘
Verfasser: WaltEr

(144) „für die böhmischen Vorstellungen wird die oper « Joseph 
und seine brüder » einstudirt, worin Dlle. tomaselli und die herren 
pischek, bielczicky und Dworzak beschäftigt sind. (. .).“

Allgemeiner Weltkourier  zum humoristen 34 (20.  8.  1838) 
135
‚brünn.‘
Verfasser: WaltEr

(135) „in böhmischer sprache wurden: « Die räuber auf  Maria 
Kulm », « der Deutsche und der Mährer », und nestroy’s « Affe und 
bräutigam » gegeben. hr. ruber ist das faktotum dieser Veranstal-
tungen, welche ziemlich stark besucht und gut aufgenommen wur-
den.“

humorist  157 (1.  10.  1838) 627 – 628
‚theater-salon. brünn.‘
Verfasser: WaltEr

(628) „Die böhmischen Vorstellungen sind mit hoher bewilligung 
auf  die sonn- und feiertage übertragen, und sind vom 23. septem-
ber an permanent.“
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Allgemeine theaterzeitung 13 (17.  1.  1839) 63
‚neuigkeiten. Aus brünn.‘
Verfasser: M  Ernst

(63) „Die böhmischen Vorstellungen gewähren nach und nach reiz 
und interesse. Am 6. Jänner dieses Jahres kam die vollständige 
oper « Joseph und seine brüder » (egypetsky Josef  a bratri geho), 
zur Aufführung. Der glückliche erfolg lieferte einen erfreulichen 
Maßstab, für die nächst zu kommenden opern. hr. Dworzak, der 
schon seit mehreren Jahren eine feste stütze unserer deutschen 
oper ist, sang den Jakob mit der ihm stets eigenen routine und 
Gesangsfertigkeit. hr. bielcicky leistete in der partie des Joseph 
sehr Verdienstliches. Die personificirte Lieblichkeit war Dem. to-
maselli als benjamin. Die böhmische sprache, so fremd ihrem Mun-
de, wurde von ihr in dieser partie mit einer solchen sicherheit, 
Delicatesse, naivität und Anmut gesprochen und gesungen, daß das 
publikum von freudiger uiberraschung überwältigt, sie oftmals mit 
stürmischem beifall unterbrach, und mehrere Male hervorrief. 
Durch den lieblichen Vortrag ihrer Gesangsnummern, lieferte sie 
einen schönen beweis, wie sehr sich diese sprache zum Gesange 
eigne. chor und orchester unter der trefflichen Leitung des hrn. 
capellmeisters hnogyl, waren gut studirt. – se. Kaiserl. hoheit der 
erzherzog Karl ferdinand, und se. excellenz der hr. commandi-
rende General, Graf  von Mazzuchelli beehrten diese Vorstellung mit 
ihrer Gegenwart.“

oester reichisches Morgenblatt 9 (21.  1.  1839) 36; 17 (9.  2.  1839) 
68
‚Miscellenblatt. silhouetten aus brünn. Jänner 1839.‘
Verfasser: Fr  W.
(36) „Die letzten opern waren: « die stumme von portici », « das 
nachtlager », « der belisar », « das Kastell von ursino », und in böh-
mischer sprache « Joseph und seine brüder ». Die Aufführungen 
gelangen gut und daß die letzte viel besucht war und furore mach-
te, ist ein beweis, daß die Vorstellungen in der slavischen sprache 
im fortschritte sind. Da sichs nicht läugnen lässt, daß die slavi-
schen sprachen sehr musikalisch sind, und unsere besten Mitglieder 
für die böhmische oper verwendet werden können, so läßt sich für 
sie eine günstige Zukunft voraussehen. (. .).“
s.  68: es sei zu einer Wiederholung der Aufführung von: Joseph und seine Brü-
der, gekommen.
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oester reichisches Morgenblatt 55 (8.  5.  1839) 220
‚Miscellenblatt. silhouetten aus brünn.‘
Verfasser: W. 
(220) „in böhmischer sprache wurde « präciosa » gegeben, in wel-
cher Dlle. roscher sehr beifällig debutirte.“

humorist  234 (23.  11.  1839) 942
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Liszt in brünn).‘
(942) „Direktor thiel hat mit herrn Liszt einen Kontrakt abge-
schlossen, vermöge welcher Letztere (sic) im brünner theater con-
certe veranstalten wird. – brünn’s publikum darf  sich daher nicht 
wegen Mangels an musikalischen Genüssen beklagen, da die herren 
v. berlot (sic, recte berlioz, G. M.-K.) und Liszt in so schnell aufeinan-
derfolgenden intervallen zu den größten Kunstereignissen mit 
recht gerechnet werde können.“ 

oester reichisches Morgenblatt 8 (18.  1.  1840) 32
‚Miscellenblatt. silhouetten aus brünn. uebersicht der Leistungen 
des königl. ständ. theaters zu brünn vom 1. August bis ultimo 
Dezember 1839.‘
Verfasser: hilario

(32) „in nr. 94 des vorigen Jahrgangs dieser blätter war eine sum-
marische uebersicht der Leistungen dieses theaters vom 1. Jänner 
bis ultimo Juli 1839 enthalten. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 26 (29.  2.  1840) 103 – 104
‚Das theater in brünn.‘
Verfasser: Ernst
Quelle: „Aus dem vierten heft des Theater-Lexikons.“
historischer rückblick; über das Jahr 1837 wird u. a. berichtet:
(104) „seit Juli wurden nun auch Vorstellungen in böhmischer 
sprache gegeben. (. .).“
Anmerkung: Vgl.: K. herloßsohn, h. Marggraff, r. blum (hrsg.), Allgemeines 
Theater-Lexikon: oder Encyklopaedie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, 
Dilettanten und Theaterfreunde, bd. i (Altenburg und Leipzig: expedition des 
theater-Lexikons, 1839). (Google books) 
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humorist  76 (15.  4.  1840) 303
‚Album. neuigkeits-plauderer. (brünner novitäten.)‘
(303) „im böhmischen theater wird der « pariser taugenichts », 
welcher vom Direktor tyl unter dem titel « nalezelec » in das böh-
mische übersetzt wurde, mit vielem beifall gegeben.“

sammler 179 (9.  11.  1840) 716
‚notizen. Welt-theater. (brünn)‘
(716) „im böhmischen theater produciren sich die Athleten Gebrü-
der Graffina mit beyfall und unter zahlreichem erfolg.“

Allgemeine theaterzeitung 205 (26.  8.  1840) 863
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus brünn, am 22. 
August).‘
(863) „heute gab Demoiselle roscher zu ihrem benefize die zwei-
actige posse: « Der hut als heiratsstifter, oder: Die Komödie beim 
harfenisten ». Das stück scheint Klicperas « Diwotworny klobauk » 
nachgebildet zu seyn. (. .).“

humorist  153 (2.  8.  1841) 630
‚Album. Der theater-telegraph. (Wieder eine ‹ Wlasta ›.)‘
(630) „nicht jene oper « Wlasta », die über die bretter unseres hof-
operntheaters ging, eine andere « Wlasta », ein historisches Drama 
mit Musik und chören, von fr. hall, ist in brünn aufgeführt wor-
den. Der geistvolle beurtheiler in der « Moravia » hebt sehr viele 
Vorzüge der piece hervor.“

humorist  100 (20.  5.  1842) 408
‚Album. neuigkeits-plauderer. brünn, im Mai 1842.‘
theaternachrichten.
(408) „Die von dem hiesigen theater-Direktor, hrn. thiel, nach 
dem Maßstabe jener zu preßburg, erbaute Arena nächst dem Au-
garten, wurde am 1. Mai mit der hopp’schen posse: « Doktor faust’s 
hauskäppchen » eröffnet. (. .).“ 

humorist  172 (29.  8.  1842) 695
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Das Wiener elisium in brünn.)‘
(695) „hr. Direktor thiel hat sämmtliche transparent-bilder und 
Versetzstücke aus dem elisium in Wien käuflich an sich gebracht, 
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und beabsichtigt im k. st. redouten-saale einen elisium-ball zu 
arrangiren, und sämmtliche Lokale mit diesen schönen transpa-
rents auszuschmücken.“

humorist  196 (1.  10.  1842) 794
‚Album. Der theater-telegraph. (ein Zauberstück von Mad. Karol. 
Lyser: ‹ elfe und erdgeist ›,)‘
(794) „wird dieses Monats auf  der brünner bühne gegeben wer-
den.“

humorist  210 (21.  10.  1842) 846
‚Album. neuigkeits-plauderer. (Die deutsche improvisatorin frau 
Karoline Leonhardt-Lyser)‘
(846) „wird von brünn aus, wo sie sich gegenwärtig befindet, eine 
Kunstreise nach ungarn antreten, und nach deren beendigung mit 
ihrer familie nach Königsberg, riga und petersburg gehen.“

sammler 203 (20.  12.  1842) 841 – 842
‚offenes schreiben aus brünn. Am 16. Dezember.‘
Verfasser: piErrE
theaternachrichten.

sammler 50 (28.  3.  1843) 198 – 199
‚feuilleton. theaterwelt. (olmütz).‘
(198) „Den 13. März ging endlich das lang erwartete böhmische 
Lustspiel: « Diwotworny blobauk (sic) » von Klicpera, in die szene. 
Das theater war voll, daß man sich seit langer Zeit nicht mehr auf  
einen so starken besuch zu erinnern weiß. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 37 (28.  3.  1843) 152
‚notizen. (olmütz.)‘
(152) „Den 19. d. M. fand in dem dortigen theater die erste Vor-
stellung in böhmischer sprache statt. es wurde ein Lustspiel von 
Kliczpera aufgeführt, das mit dem böhmischen Gelegenheits-Quar-
tett (Vocal) eröffnet worden ist. hierauf  sang die dort engagirte 
sopranistin Dlle. ender ebenfalls in böhmischer sprache eine Arie 
von dem prager capellmeister skraup. Die sängerinn spricht zwar 
kein Wort böhmisch, gefiel indessen doch so sehr, daß sie eine stro-
phe wiederholen mußte.“
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oester reichisches Morgenblatt 38 (29.  3.  1843) 151
‚feuilleton. theatralisches bunterlei. (Das böhmische Lustspiel 
von professor Klicpera)‘
(151) „« Diwotworny klobauk », welches bereits in prag und brünn 
beifällig Aufnahme fand, kam nun auch am 19. März zu olmütz in 
die scene und erhielt allgemeinen beifall. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 39 (30.  3.  1844) 156
‚notizen. (Zu Dobruska)‘
(156) „in böhmen wurde auf  dem städtischen theater am 11. d. M. 
von einer Gesellschaft Dilettanten cherubini’s « Wasserträger » auf-
geführt, wobei auch einige böhmische chöre von Gelen gesungen 
wurden.“

oester reichische blätter 36 (25.  3.  1845) 287 – 288
‚Aus Zeitschriften. Jänner. theater. Übersicht des Zustandes der 
prager ständischen bühne im Jahre 1844.‘
Quelle: (Slaw. Jahrb. 1.)
(288) „böhmisches theater. (. .). im Laufe des Jahres 1844 wurde 
an 27 orten in böhmen Vorstellungen in böhmischer sprache gege-
ben, theils Dramen, theils opern (der « Wasserträger », « bauer von 
preston »), theils oratorien (haydn’s « Jahreszeiten »).“

sammler 20 (3.  2.  1846) 80
‚Mannigfaltiges. Leistungen des theaters in olmütz vom 1. septem-
ber bis 31. Dezember 1845.‘
(80) „im Ganzen wurden 117 Vorstellungen darunter 57 trauer-, 
schau- und Lustsiele, 28 opern, 32 Lokalpossen und Vaudevilles 
mit Musik gegeben. unter allen diesen befanden sich 25 novitäten 
und zwar: 7 schauspiele und Dramen; 6 Lustspiele, 2 opern, 2 Vau-
devilles und 8 possen mit Musik. Als Gäste erschienen fr. ehlert 
aus Lemberg. hr. ernst der vaterländische Virtuose. hr. und Mad. 
Klauer aus Gratz. hr. haimer aus breslau und der regisseur des 
k. k. hofburgtheaters hr. Anschütz.“

Allgemeine theaterzeitung 34 (9.  2.  1846) 136
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus Mähr. trübau. ein 
Wort über den schauspieler-Verein des hrn. ferdinand hanno.)‘
Verfasser:  dBr  k 
bericht.
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Wiener bote zu den sonntagsblätter n 41 (10.  10.  1847) 334
‚notizen. (im vergangenen Monate)‘
(334) „fand in teplitz auf  der schloßbühne des fürstlich clary’schen 
Palais die Aufführung des lyrischen Gedichtes « König René’s Toch-
ter » von hertz statt. – Gespielt wurde von hohen Damen und ca-
valiren, unter großem beifalle und in Anwesenheit der durchlauch-
tigsten kaiserlichen prinzen und vor zahlreichem hohen aristokra-
tischen Auditorium, daher es nicht uninteressant sein dürfte, die 
Besetzung hier folgen zu lassen: König Renée, Graf  der Provence, 
herr fritsch, der unter dem namen franz von braunau bekannte 
Lustspieldichter. Jolanthe, seine tochter, fürstin elisaler (sic) cla-
ry. Graf  tristan von Vaudemont Graf  rudolph hoyos. ritter Jauf-
fred von orange fürst clary. ritter Almerik herr Willmers. ebn 
Jahia, ein maurischer Arzt, herr Marschall. Martha, Jolanthens 
pflegerin, Gräfin euphemie clary. Gertrud, ihre schwester, Altgrä-
fin salm.“

Allgemeine theaterzeitung 298 (14.  12.  1847) 1192
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (Aus iglau in Mähren.)‘
Verfasser: J. K. 
(1192) „Die hälfte unserer heurigen theater-saison ist fast vorüber, 
und noch bin ich ihnen meinen bericht schuldig, den ich hiermit in 
möglichster Kürze zu geben mir erlaube. (. .).“
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tschechisches theAter,  
„böhMische“ opernLibretti

Anmerkung: hinweise auf  Aufführungen von stücken der bedeutendsten stük-
keschreiber der Zeit bzw. von Übersetzern von Dramen und Libretti wurde 
ebenso im teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) erfasst (→ 
Kap. „Nachrichten über Schriftsteller“: → Filípek, V.; → Klicpera, V. K.; → 
püner, V. K.; →Štěpánek, J. N.; →Tyl, J. K.) ( → Kap. „Übersetzungen“ / „Ins 
tschechische übersetzte Werke“).

A.  nachrichten über Werke

J. K. Tyl (1808 – 1856) [Hrsg.]
Česká Thalia (1837 – 1841) 

Allgemeine theaterzeitung 170 (26.  8.  1837) 687
‚neuigkeiten. Aus der literarischen Welt.‘
Verfasser: philipp WEil

(687) „« Die böhmische thalia » 8., eine sammlung origineller und 
übersetzter bühnenproducte, herausgegeben von Joseph Kajetan 
tyla (sic). Druck und Verlag in der erzbischöflichen seminar-buch-
druckerei des W. spinky (sic), in prag. (. .).“
rezension.

oester reichisches Morgenblatt 124 (16.  10.  1839) 495 – 496
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag.‘
Verfasser: J. M.
s.  496: Das 4. heft der böhmischen Thalia sei erschienen. es enthalte eine ge-
lungene Übersetzung von töpfers: Der beste Ton, und Lemberts: Mentor.

Al lgemeine theaterzeitung 244 (5.  12.  1839) 1194
‚neuigkeiten. Aus der literarischen Welt.‘
Verfasser: tzEr
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(1194) „Von der « böhmischen thalia » ist das vierte heft in prag 
erschienen. Dasselbe bringt zwei gelungene uibersetzungen: « Der 
beste ton », nach toepfer und « der Mentor » nach Lembert. Gelun-
gen, wie gesagt, aber doch nur Uibersetzung! Es ist zu bedauern, 
daß so viele jugendliche talente, die gegenwärtig eine bedeutende 
literarische thätigkeit im czechischen entwickeln, ihre Kraft, be-
sonders im Dramatischen, nur zu nachbildungen vergeuden.“

b. beiträge und hinweise

er neuerte Vaterländische blätter 54 (5.  7.  1820) 215 – 216
‚ii. böhmische schaubühne zu prag. (ein frommer Wunsch).‘
(215) „es ist in der that eine sonderbare erscheinung, daß böh-
mens hauptstadt itzt keine böhmische bühne besitzt. es ist nicht 
zu läugnen, daß viele umstände, theils die umgränzung von deut-
schen Ländern, theils die Verbindung mit dem Mutterstaate, und 
der erhöhte Verkehr mit Deutschland, dem böhmen die Kenntniß 
der deutschen sprache fast zur unerläßlichen bedingniß machen; 
aber mit bedauern bemerken wir, daß die böhmische sprache, durch 
die deutsche, immer mehr verdrängt wird, und mancher böhme sich 
seine Muttersprache zu sprechen schämt, so daß sie immer mehr in 
Verfall geräth. Jeder böhme, der sein Vaterland mit wahrer treue 
und Anhängigkeit liebt, wird gewiß mit dem Verfasser den Wunsch 
hegen: Kunst und Literatur möge einen innigen Verein schließen, 
dem böhmischen Königreich das heiligthum seiner sprache zu be-
wahren und fortzubilden. (. .).“
Über den charakter der sprache. 
„es ist keinem Zweifel unterworfen, daß eine nationalbühne am 
meisten für diesen Zweck wirken müßte, und da die hauptstadt 
gerade in dem eigentl ichen böhmen gelegen ist, so liegt ihr 
zweyfach die pflicht ob, jedes Mittel zu ergreifen um die Landes-
sprache zu bewahren.
Vor einigen und dreyßig Jahren hatte sich hier in prag eine thea-
tergesellschaft unter dem nahmen: ‚Vaterländische Gesellschaft‘ 
angesiedelt, welche abwechselnd teutsch und böhmisch spielte, und 
in dem letzten Wirkungskreise, worin sie natürlicher und mehr hei-
misch zu seyn schien, mitunter manches erfreuliche leistete; (. .). 
Wenn man den untergang dieses unternehmens betrachtet, sollte 
man glauben, die Verhältnisse prags ließen das Gedeihen einer na-
tionalbühne nicht zu, was jedoch nicht wahrscheinlich seyn dürfte, 
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da – obgleich die höhern stände und die elegante Welt sich Anfangs 
nicht leicht entschließen würden eine böhmische bühne zu be-
suchen – gewiß die bevölkerung aus eigentl ichen böhmen be-
steht, und eine summe von 40 000 Menschen doch so viel Wohlha-
bende in sich enthalten wird, um eine bühne zu erhalten, die ja 
Anfangs nicht von so großer Wichtigkeit seyn dürfte, und (bei dem 
Mangel an böhmischen schauspielern) gleichsam als eine pflanz-
schule der böhmisch-theatralischen Kunst angesehen werden müß-
te. 
indem wir diesen Wunsch aussprechen, können wir es uns nicht 
versagen, anzuführen, was in den letzten Jahren demselben vorge-
arbeitet wurde, denn eine böhmische Liebhabergesellschaft hat den 
Versuch gemacht, jenen fühlbaren Mangel einiger Maßen zu erset-
zen, indem selbe jährlich mehrere Vorstellungen zum besten wohl-
thätiger Anstalten zu geben pflegt, in welchem löblichen bestreben 
(216) die jeweilige theater-Direction sie durch Mittheilung des Lo-
cales, der Garderobe u. s. w. aufs Werkthätigste unterstützte. Die 
literarische bescheidenheit erlaubt uns nicht, die nahmen der 
 theilnehmer dieses instituts zu nennen, doch können wir nicht 
umhin als einen thätigen beförderer des lobenswerthen Zweckes, 
den k. ständischen Theatersecretär Hrn. J. N. Stépanek zu nennen, 
der nicht allein durch seine schriftstellerischen Verdienste – die 
meisten bisher aufgeführten stücke sind seine Werke – die Anstalt 
unterstützt, und früher sein eigenes Darstellungstalent zu intrigan-
ten und chargirten rollen beurkundete, sondern die Leitung des 
ganzen Vereins übernommen und denselben nach einer längern 
stockung i. J. 1817 gleichsam wieder ganz neu organisirt hat; eine 
seltne fertigkeit und grammatikalische Kenntniß seiner Mutter-
sprache, verbunden mit einer großen bekanntschaft mit deutscher 
und böhmischer poesie und dem Wesen des theaters, machen ihn 
zum Vorsteher dieser löblichen Anstalt vollkommen fähig, die sei-
nem regen eifer einen großen theil ihres glücklichen fortganges 
verdankt. einer der böhmischen theaterdichter, welche mit hrn. 
Stépanek vereingt die Stücke lieferten, Hr. Klicpera, hat seine 
schauspiele bereits gesammelt, und gibt selbe unter dem titel 
« Klicperowo Diwadlo » heraus, und es wäre zu wünschen, daß auch 
Hr. Stépanek seine gesammten Originale und Übersetzungen verei-
nigt herausgeben möchte, zumahl da die meisten derselben schon 
vergriffen sind. Wir wollen diesen Aufsatz mit einem Verzeichniß 
seiner theatralischen Werke schließen. (. .).“
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Anmerkung: Das folgende stückverzeichnis wird in teil i des Bohemica-bandes 
(Literatur und Schrifttum) angeführt (→ Kap. „Nachrichten über Schriftstel-
ler“: → Štěpánek, J. N., S.  555 – 556).

Wiener Zeitschrift  32 (15.  3.  1825) 269 – 271
‚correspondenz-nachrichten. prag, im februar.‘
(271) „seit einiger Zeit haben wir des sonntags (mit Ausnahme des 
carnevals, wo das deutsche schauspiel um 6 uhr anfängt) doppeltes 
spectakel, nämlich ein böhmisches theater von halb 4 bis 6 uhr, 
und Abends, wie gewöhnlich, deutsches schauspiel. Wir haben von 
der böhmischen Gesellschaft schon die « Ahnfrau », « fridolin », 
« Abällino », « die räuber auf  dem Kulmerberge » u. a. m. gesehen, 
und das böhmische opern-repertoire enthält bis jetzt: « Joseph und 
seine brüder », « die schweizerfamilie », den « Wasserträger », « frey-
schütz », « barbier von sevilla » und das Zauberspiel « Aline », frey 
übersetzt von Director stepanek. Dlle. comet ist auch hier prima-
Donna und erfreut sich des rauschensten beyfalls. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 138 (17.  11.  1825) 565 – 568
‚tagebuch aus prag.‘
in einer fußnote wird angemerkt:
„unser gegenwärtiger correspondent: Manfred, hat uns ermächtigt 
seinen nahmen öffentlich mitzutheilen und wir unterziehen uns 
dieser Mühe gern, indem wir bemerken, daß alle correspondenz-
notizen aus prag, die künftig unter dem titel ‚tagebuch‘ in diesen 
blättern erscheinen, aus seiner feder sind. (. .).“
Der Korrespondent beginnt seinen bericht über das prager theater- und 
opernrepertoire mit den sätzen:
(565) „ich habe bey meiner rückkehr aus ihrer schönen Kaiser-
stadt in das schöne, alterthümliche prag hier eine solche Menge von 
interessanten neuigkeiten in dem Gebieth der Kunst, der Wissen-
schaft und des Lebens gefunden, daß ich gerne an das Werk schrei-
te, ihrer gütigen einladung eingedenk, und meine frühere bahn 
verfolgend, – ihnen notizen über das Wissenswürdige aller dieser 
(566) novitäten, in kleinen rundgemählden für ihr blatt mitzu-
theilen. (. .). nicht vergessen darf  ich bey dieser Gelegenheit zu 
bemerken, wie rühmlich man hier in der Darstellung böhmischer 
Stücke fortschreite – und wie besonders Hr. Direktor Stépanek, 
ohnedieß um die böhmische Literatur reichlich verdient, alles an-
wendet, diese zu einer höhe und Vollendung zu potenziren, welche 



359tschechisches theater, „böhmische“ opernlibretti

des echten böhmischen Genius würdig wäre. Diese Vorstellungen 
finden gewöhnlich an sonn- und feyertagen von vier uhr bis halb 
sieben nachmittags statt. ich sah darunter bäuerle’s « freund in 
der Noth » in einer recht gelungenen Uebersetzung von Hrn. Stépan-
ek; Kotzebues « Wirrwarr »; rossini’s « tancred »; Klicpera’s braves 
originalstück « freund in der noth », welche fast durchaus bis auf  
die kleinsten einzelheiten sehr brav durchgeführt und von dem 
versammelten publikum beyfällig aufgenommen wurden. für den 
nächsten sonntag verspricht der heutige Zettel die oper: « Joseph 
und seine brüder » in einer uebersetzung von chmelensky, welche 
von vielen seiten mit ungeduld erwartet wird. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 13 (31.  1.  1826) 51
‚neuigkeiten. prag. böhmisches theater, am 19. Dezember 1825.‘
Verfasser: ph 
(51) „bekanntlich entwickelte sich die erste cultur der böhmen in 
ihren vaterländischen Gesängen, von denen uns ein glücklicher Zu-
fall in der gefundenen « Königinnhofer handschrift » einige bruch-
stücke und proben einer einfachen aber zugleich erhabenen poesie 
lieferte. Zur Zeit rudolfs ii., als die böhmische Literatur den Gip-
fel ihrer Vollkommenheit erreichte, war prag der Mittelpunkt der 
damahligen europäischen cultur und der sitz aller Künste und 
schönen Wissenschaften. fünf  und dreyßig Dichter besangen den 
tod eines Weleslawins, der ein ausgezeichneter schriftsteller gewe-
sen! – Zwar schien nach jenem verwüstenden Religionskriege die 
ganze nation, und so auch die Literatur in einem Zustande der 
entkräftung und ermattung versunken zu seyn, bis sie jetzt durch 
die Milde unsers väterlichen Monarchen vom neuen zu erwachen 
und aufzuleben begannen. Wir haben jetzt das Vergnügen, die größ-
ten Meisterwerke Mozarts, rossinis, Weigels, Webers u.a. in böhmi-
scher sprache vorgetragen zu hören, und ein beweis, daß diese 
Werke durch die uebersetzung des italienischen und deutschen 
textes, wenn nicht gewonnen, doch nichts verloren haben, sey dieß, 
daß selbst Deutsche jetzt lieber die böhmische oper hören, und 
italiener selbe in ihrer sprache wieder zu finden glauben. – « Die 
Zauberflöte », « Don Juan », « cosi fan tutte », « die schweizerfamilie », 
« die Wasserträger », « der barbier von sevilla », « der Mohr von Vene-
dig », « Joseph und seine brüder », « der schnee », « der freyschütz », 
« Aline » von bäuerle sind in einer kurzen Zeit durch die bemühun-
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gen des hiesigen theatermitdirektors, herrn stepanek, Mahacek 
und chmelensky in die böhmische sprache übersetzt. (. .).“

Wiener Zeitschrift  107 (7.  9.  1826) 859 – 860
‚Miscellen aus prag. 1. böhmische schaubühne.‘
besonderen Zulaufs erfreuten sich opernaufführungen in tschechischer spra-
che.
Über die Aufführungen von Mozarts: Don Giovanni, und: Otello ossia Il moro 
di Venezia, von Gioachino rossini, deren Libretti S. K. Macháček und J. n. 
Štěpánek ins tschechische übertrugen.
(860) „Außer diesen beyden wurden im Laufe des Jahres noch fol-
gende opern gegeben: « tankred », « Joseph und seine brüder », der 
« barbier von sevilla », « Aline, oder prag in einem andern Weltthei-
le » (durch hrn. stiepaneks Übertragung und Ausschmückung mit 
böhmischen Gebräuchen und Melodien in ein höchst belustigendes 
nationalstück verwandelt), « der freyschütz », « die Zauberzither », 
« das Waisenhaus », und eine neue, ganz originale oper, von zwey 
heimischen Kunstbefreundeten, aufgeführt: « Der Drahtbinder », 
von chmelensky, Musik von skraup, die mit dem einstimmigsten 
beyfall aufgenommen wurde. Das repertoire des schauspiels, des-
sen productionen im Ganzen hinter der oper zurückstehen müssen, 
bestand heuer aus vier Übersetzungen: « Der Wirrwarr », von tom-
sa übersetzt, « hedwig » von chmelensky, die « beyden billets » und 
« salomons urtheil » von stiepanek, und sechs originalen, von wel-
chen stiepaneks « verschneyte hütte » am meisten theilnahme er-
regte. (. .). Die übrigen waren: « Die ritter von blanik », schauspiel 
von Klicpera, « das bräuhaus zu Gimpelsdorf  », Lustspiel, « Jaroslaw 
und beatrix », schauspiel, « der böhme und der Deutsche », Lustspiel 
(alle drey von stiepanek), und « die freyer », Lustspiel in Versen von 
Machaczek. (. .).“

Wiener Zeitschrift  30 (10.  3.  1827) 242 – 244
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1827.‘
(243) „Die böhmischen Vorstellungen auf  der ständischen bühne, 
welche an sonn- und feyertagen nachmittags um halb 4 uhr ge-
geben werden, gehen mit dem besten erfolg von statten. (. .).“
Die stücke werden aufgezählt.“
„sowohl oper als Lustspiele werden mit einem einklange gegeben, 
der nichts zu wünschen übrig lässt. in beyden Vorstellungen treten 
außer den individuen der deutschen Gesellschaft auch mehrere Di-
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lettanten mit besonderem erfolge auf. (. .). ich habe bereits mehre-
re opern und Lustspiele mit einer präcision geben sehen, die mich 
in erstaunen setzten, und das böhmische, von dem ich, da ich kein 
eingeborner bin, nicht eine sylbe verstehe, und das ich für den 
Gesang immer viel zu rauh wähnte, klingt so weich und sonor, daß 
es der Vocale wegen für das ohr des fremden eine große ähnlichkeit 
mit dem italienischen erhält. (. .).“
Über das publikum wird berichtet.
„Das sind noch Leute, welche das theater besuchen, um sich an der 
Darstellung zu erfreuen, und sich dem fröhlichen Genuß des Abends 
zu überlassen; wir Deutschen aber sind bereits so überaus klug und 
gebildet worden, daß wir uns selbst um den Genuß bringen. ins 
deutsche schauspiel geht man nur, um das stück und die Darstel-
lung auf  den anatomischen tisch zu legen, und es mit dem oft ro-
stigen und stumpfen Messer der Kritik zu zerfleischen. und wie 
Viele sind es denn, die die Anatomie verstehen?!! (. .).“

sammler  67 (5.  6.  1827) 268
‚notitzen. Übersicht der Leistungen der prager ständischen bühne. 
böhmisches schauspiel und oper.‘
(268) „hr. Director stiepanek, der sich mit recht als den stifter 
des gegenwärtigen böhmischen theaters ansehen kann, hat volle 
ursache, mit den fortschritten dieses instituts zufrieden zu seyn, 
welches sich die Achtung und theilnahme des publicums binnen 
kurzer Zeit erworben hat; denn von Monath zu Monathe vermehrt 
sich die Zahl der teutschen, welche die böhmischen Vorstellungen 
besuchen. (. .).“
für die im Winter beginnende saison seien acht opern vorgesehen, nämlich: 
Die Zauberzither; Der Wasserträger; Zwey Worte oder die Nacht im Walde; Hanns 
Klachel von Przelautsch; Die zwölf  schlafenden Jungfrauen; Der Freyschütz; Don 
Juan; Johann von Paris. Zur Aufführung kommen würden vier schauspiele: Der 
Berg Blanick von Klicpera sowie: Die Räuber auf  Maria Kulm, und: Die ver-
schneyte Hütte, von Štěpánek; Die seltsame Krankheit, Das gelbe Fieber, Der 
Freund in der Noth, nach dem Grafen Künigl und Adolph bäuerle, von Štěpánek 
frei bearbeitet, weiters: Der Wirrwarr, nach Kotzebue, übertragen von chmela. 
berichtet wird weiters über die Leistung der schauspieler.

Allgemeine theaterzeitung 125 (18.  10.  1827) 511 – 512
‚neuigkeiten aus prag.‘
Verfasser: adrian

(512) „unser böhmisches schauspiel, welches der rastlos thätige 
Direktor Stépanek auf  eine bedeutende stufe erhoben, feyert ge-
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wöhnlich im sommer; deßhalb kann ich diesem berichte keine 
 notizen über diese echt patriotische Anstalt beyfügen: hoffe aber 
bis zu Absendung eines nächsten schreibens Gelegenheit erhalten 
zu haben, recht viel Günstiges und Vortheilhaftes referiren zu kön-
nen. (. .).“

sammler 12 (26.  1.  1828) 48
‚notitzen. correspondenz-nachricht. prag, Jänner 1828.‘
Auf  der böhmischen schaubühne würden die folgenden neuen stücke gegeben: 
Die Zwillinge, von Klicpera; dieses stück werde am Wiener hof-burgtheater 
in der Übersetzung von Grammerstätter gegeben. Weiters dessen stück: Die 
Glocke von Elbogen, sowie: Kuliferda, von Štěpánek. neben den reprisen kämen 
im opernfach röslers: Elisene, und: Der Schnee, zur Aufführung. raimunds: 
Diamant des Geisterkönigs, sei ins böhmische übersetzt und mit rauschendem 
beifall aufgeführt worden. berichtet wird auch über Abgänge und neuzugän-
ge bei den schauspielern.
Anmerkung: Die premiere im hofburgtheater des stückes: Die Zwillinge, von 
Klicpera erfolgte am 24.  8.  1827, es gab drei reprisen. Vgl.: Minna von Alth, 
Gertrude obzyna, rudolf  holaubek, Burgtheater 1776 – 1976, bd. ii (regi-
ster), (Wien 1976, s.  204.)

sammler 58 (13.  5.  1828) 232
‚correspondenz-nachricht. prag, den 29. April 1828.‘
(232) „Die wichtigste neuigkeit des böhmischen theaters war « Jo-
hanna von Montfaucon (sic) », romantisches schauspiel aus dem vier-
zehnten Jahrhundert, von August von Kotzebue, übersetzt von 
Joseph chmela, die mit großer theilnahme zweymahl gegeben wur-
de. (. .).“
berichtet wird weiters über die Aufführung von: Die verschneyte Hütte, Drama 
von J. n. stipanek (sic) sowie über das singspiel: Zwey Worte, oder: die Nacht 
im Walde, übersetzt vom Vorgenannten.

Allgemeine theaterzeitung 137 (16.  11.  1830) 561
‚neuigkeiten. böhmisches theater in prag.‘
(561) „erst seit wenigen Jahren ist die czechen-hauptstadt auch 
im besitze eines böhmischen theaters, die Vorstellungen werden 
jedoch nur an sonn- und feyertagen im k. ständ. nationaltheater 
und zwar in den nachmittagsstunden gegeben. Die oper wird – im 
umgekehrten Verhältnisse zu den deutschen Vorstellungen – fleißi-
ger als das schauspiel besucht, theils, weil die der böhmischen spra-
che unkundigen für die einbusse des textes sich an dem gebothe-
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nen ohrenschmause schadlos halten, theils auch weil hier seltener 
als im schauspiele die meisten rollen in den händen der Dilettan-
ten sich befinden, da die meisten Mitglieder der deutschen oper 
böhmen sind. so hat unsere gefeyerte prima Donna auch in böh-
mischen Vorstellungen abwechselnd als Donna Anna, Amenaide, 
Desdemona, rosine, prinzessin von navara, Agathe und Konstan-
ze (im « Wasserträger ») in gleichem Maße wie in der deutschen oper 
durch ihren herrlichen Gesang zu entzücken vermocht, und diesen 
doppelten Kunstgenuß verdanken die prager dem unermüdeten 
eifer des theaterdirektors, hrn. stiepanek, welcher als dramati-
scher schriftsteller in der böhmischen Literatur seit langem den 
ersten platz einnimmt, und sein « Diwadlo », von welchem jüngst 
schon der vierzehnte theil die presse verließ, bezeugt durch die 
schnelle folgereihe der bände sowohl die unermüdete literarische 
thätigkeit des hrn. Verfassers, als auch, daß der sinn für eine 
national-Literatur unter den böhmen nicht so ganz erstorben ist, 
wie man glauben sollte. Der hier erwähnte letzterschienene band 
brachte jedoch nur uebersetzungen, von welchen die oper « Aschen-
brödel » kürzlich zur Aufführung kam, und in einer talentbegabten 
Anfängerinn Dem. roscher in jeder beziehung eine herrliche re-
präsentantinn fand. Von schauspielen wurde (ebenfalls in der 
 uebersetzung der hrn. stiepanek) kürzlich shakespeares « taming 
of  the shrew » nach holbeins bearbeitung: « die bezähmte Wider-
spenstige » zum ersten Mahle zur Aufführung gebracht. nächstens 
soll Würfels « rübezahl » zur benefize des ersten bassiten, hrn. 
strakaty, in die szene gehen. Der böhmische text ist von einem Dr. 
chmelensky.“
Anmerkung: bezug genommen wird auf: Divadlo od J. N. Š. [theater von J. n. 
Štěpánek], 16 bde. (prag: Verlag b. haase, Synové Bohumila Haase, 
1820 – 1832). (LČL)

Wiener Zeitschrift  138 (18.  11.  1830) 1118 – 1119
‚correspondenz-nachrichten. prag, ende october 1830.‘
(1119) „eine böhmische Vorstellung der « Aschenbrödel » von stie-
panek übersetzt, erregte große theilnahme, und füllte das haus 
außergewöhnlich. Dlle. roscher ist aber auch eines der niedlichsten 
Aschenbrödelchen, die wir je sahen. (. .).“
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beilage 20 zur Wiener Zeitschrift  59 (17.  5.  1831)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. theatralisches.‘
„stepanek hat für die böhmische bühne in prag clauren’s « Vogel-
schießen » unter dem titel: « Die Kirchweih in Katzendorf  » recht 
gut bearbeitet. Dessen faschingsstück: « Der böhme und der Deut-
sche » soll die beste böhmische posse seyn. Überhaupt ist es hrn. 
stepanek in diesem Jahre gelungen, das publicum recht oft in die 
böhmische Vorstellung zu ziehen.“

Wiener Zeitschrift  5 (12.  1.  1832) 38 – 39
‚correspondenz-nachrichten. prag, im november 1831.‘
(39) „Die böhmische bühne, welche diesen herbst mit « sitah Mani » 
eröffnet wurde, worauf  der « erbvertrag » folgte, – schreitet – ob-
schon ihr personale nur eine geringe Anzahl von schauspielern 
unserer bühne zählt, der größere theil aber aus Dilettanten besteht 
– muthig vorwärts, und brachte schon mehrere originalgaben der 
böhmischen Muse (stepanek’s « bräuhaus in Gimpelsdorf  », « der 
Jaroslaw und beatrix ») und bereits drey opern: « Aschenbrödel », 
« così fan tutte » und den « Wasserträgern » auf  das repertoire, wel-
ches in der regel – eine Ausnahme machte die Aufführung von 
stepanek’s « brudermörder », welcher zum besten der Armenanstalt 
mit der pantomime: « polcinell todt und lebendig » aufgeführt, ein 
übervolles haus zeigte – die vollsten häuser machen, da sie auch 
von den deutschen theaterliebhabern besucht werden und, größ-
tentheils von demselben personale gesungen, wie die deutschen, 
diesen in der Ausführung nicht nachstehen. (. .).“
Über die einzelleistungen der Darstellerinnen und Darsteller.

Allgemeine theaterzeitung 14 (19.  1.  1832) 55 – 56
‚neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt.‘
(55) „Die Bohemia meldet aus prag: ‚nachdem am 8. Jänner « der 
Maurer und schlosser » aufgeführt worden, folgte am 8. nachmit-
tags die benefize-Vorstellung der Dem. Allram. es wurde gegeben 
« der Witwer » von Deinhardstein nach einer recht gelungenen 
 uebersetzung von tyl, welchen hr. ref. nicht anders, als zu meh-
reren so löblichen Versuchen aufmuntern kann. (. .). Dem. Allram 
gab die partie des Lischens, hr. Grabinger den Veit, und Dem. 
stiepanek seinen sohn hänschen‘.“
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Wiener Zeitschrift  19 (14.  2.  1832) 150 – 151
‚correspondenz-nachrichten. prag, Anfangs Jänner 1832.‘
(151) „Die böhmische schaubühne brachte uns nebst der Überset-
zung des schauspiels: « czech und Lech » von J. n. stepanek, meh-
rere sehr ausgezeichnete opernproductionen. « Joseph und seine 
brüder » (worin Mad. podhorsky den benjamin sang) war ein wah-
res fest für alle freunde der oper, und die musicalisch-dramati-
schen Darstellungen, wie sie uns selbst die deutsche oper nur selten 
darbietet. (. .).“
Über die einzelleistungen der Darstellerinnen und Darsteller.

Wiener Zeitschrift  24 (25.  2.  1832) 194 – 195
‚correspondenz-nachrichten. prag, Anfangs februar 1832.‘
(195) „in der letzten Zeit schmücken auch unsere wackern deut-
schen Mimen, Mad. binder und Dlle. herbst, das böhmische 
schauspiel. Die letztere gab abermals den Victorin in « die Waise 
und der Mörder » mit gleichem günstigen erfolg, wie im vorigen 
Jahre, und die erstere erschien darin zum ersten Male als Yelva 
(welche Dlle. Allram zu ihrem benefice erwählt hatte), nach theodor 
hell, von J. stepanek, die ihr in der deutschen Darstellung schon 
so zahlreiche triumphe verschafft hatte. (. .). Dem Melodram ging 
das niedliche Lustspiel « der Witwer » voran, welches hr. tyl mit 
vieler Gewandtheit ins böhmische übertragen hatte. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 95 (12.  5.  1832) 378 – 379
‚neuigkeiten. Dramatische Vorstellungen in böhmischer sprache 
auf  dem prager theater.‘
(378) „schon in einem der früheren Jahrgänge dieser Zeitschrift ist 
der böhmischen Vorstellungen auf  dem landständ. theater in prag 
auf  eine sehr rühmliche Weise gedacht worden. (. .). für die unge-
meine thätigkeit des hrn. stiepanek in diesem sich selbst gezeich-
neten Wirkungskreise legt das repertoir der am st. Wenzeslaifeste 
wieder begonnenen und alle sonn- und feyertage hindurch bis 
fastnacht jederzeit in den nachmittagsstunden gegebenen Vorstel-
lungen von schauspielen und opern in der Landessprache das glän-
zendste Zeugniß ab, welches hier in gedrängter Kürze angeführt 
wird, wie folgt: (. .).“
Zur Aufführung gelangt seien: 28. 9. v. J.: Karl X11. bey Bender; 2.  10.: Der 
Erbvertrag; 9.  10.: Aschenbrödel; 16.10: Das Brauhaus zu Gimpelsdorf, von stie-
panek; 23.  10.: Der Brudermord, Melodram von stiepanek, Musik von fr. 
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skraup; 30.  10.: Cosi fan tutte; 6.  11.: Der Wasserträger; 13.11: Jaroslaw und 
Bozena, historisches Gemälde von stiepanek; 20.  11.: Präziosa; 22.  11.: Faust der 
Zweyte nach shakespeares: Taming of  a shrew, von stiepanek bearbeitet; 4. 12.: 
Czech und Lech, schauspiel von stiepanek; 8.  12.: Joseph und seine Brüder; 
11.  12.: Ritter von Blanik, böhmische Volkssage, bearbeitet von Kliczpera; 
18.  12.: Blaubart; 26.  12.: Fridolin; 1.  1.  1832: Die Waise und der Mörder; 6.  1.: 
Rübezahl; 8.  1.: Der Witwer, und: Yelva die Stumme; 15.  1.: Blaubart; 22.  1.: Die 
Schreckensnacht im Schlosse Paluzzi; 29.  1.: Der Freund in der Noth; Der Braut-
werber; 2.  2.: Präziosa; 5.  2.: Der Zänker, originallustspiel von stiepanek; 18.  2.: 
Die Brandruine; 19.  2.: Die Kirchweih zu Katzendorf, originallustspiel von stie-
panek; 26.  2.: Die Rache, oper von rösler, zuerst in böhmischer sprache auf-
geführt; 4.  3.: Wyhau Dub (sic), vaterländisches schauspiel von tyl, „einem 
hoffnungsvollen Dichter und uebersetzer der « präziosa » und des 
« Witwer »; 6.  3.: Der Böhme und der Deutsche, von stiepanek.

Allgemeine theaterzeitung 233 (21.  11.  1832) 932
‚neuigkeiten. Aus der theaterwelt.‘
(932) „Die böhmischen Vorstellungen an der prager ständischen 
bühne haben mit dem oktober wieder begonnen und bothen sehr 
erfreuliche Abwechslung dar. Wir sahen bisher – es wird nämlich 
nur an sonn- und festtagen gespielt – ein Lustspiel: « Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben », von J. n. stepanek (zwey Mahl wiederholt), 
ein trauerspiel: « Das haus swoganow » von prof. Klitzpera in Kö-
niggrätz, eine oper « Joseph und seine brüder » (besonders ausge-
zeichnet durch die Mitwirkung unserer herrlichen podhorsky als 
benjamin) und zwey possen: « der Diamant des Geisterkönigs » von 
raimund und « Aline oder prag in einem andern Welttheil » von 
bäuerle, übersetzt von J. n. stepanek, welche Letztere seit Jahren 
ein Liebling des böhmischen, wie des deutschen publikums ist, so 
daß einsender nicht begreift, warum sie bey dem Mangel an guten 
neuen possen, schon so lange nicht deutsch gegeben wurde. (. .).“
berichtet wird weiters über die Leistungen der schauspieler.

Wiener Zeitschrift  140 (22.  11.  1832) 1126 – 1128
‚correspondenz-nachrichten. prag, den 28. october 1832.‘
theaterbericht.
(1128) „Die zweyte Vorstellung des Lustspiels: « Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben », von stepanek, versammelte ein sehr gewähltes 
publicum im schauspielhause. Die meisten hiesigen böhmischen Li-
teratoren fanden sich daselbst ein, um das neue Werk ihres collegen 



367tschechisches theater, „böhmische“ opernlibretti

mit anzusehen, welches so viel besprochen worden war. Die produc-
tion ging wie das erste Mal und fand dieselbe theilnahme.“

Allgemeine theaterzeitung 238 (28.  11.  1832) 952
‚neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt.‘
(952) „Webers « präciosa » von tyl übersetzt ist ein Lieblingsstück 
des böhmischen publikums zu prag geworden, und macht jedes-
mahl ein volles haus. (. .).“
Über die besetzung.

Allgemeine theaterzeitung 260 (29.  12.  1832) 1039
‚neuigkeiten. Aus prag. böhmisches theater.‘
(1039) „hr. skraup brachte heuer Webers « sylvana » mit demselben 
glücklichen erfolg als dessen « präziosa » auf  die böhmische bühne. 
(. .).“
Über die besetzung.
„in der letzten Wiederholung des « freyschützen » hatte Dem. pitt-
ner wegen Krankheit der Mad. podhorsky die Agathe übernom-
men. (. .). hr. Grau gab zu seinem Vortheile stepaneks wacker ge-
arbeitetes historisches schauspiel: « Die belagerung prags von den 
schweden, oder treue und tapferkeit der böhmen » (. .).“
Kritik der Aufführung.

Wiener Zeitschrift  45 (13.  4.  1833) 370 – 372
‚correspondenz-nachrichten. prag, den 10. März 1833.‘
(372) „Das böhmische schauspiel hat uns im Laufe des heurigen 
Jahres zwey trauerspiele geliefert. « Die schuld » und « die räuber », 
wovon das Letztere mit seiner drastischen Kraft das publicum 
dieser bühne natürlich mehr ansprechen mußte, als Müllner’s Werk. 
eine neue Übersetzung des « scharfrichters von Amsterdam » gefiel, 
und auch Körner’s « hedwig », die schon öfter gesehen, wurde wieder 
mit beyfall aufgenommen. noch mehr Glück machte « der reh-
bock » und « der taubstumme », in welchem letztern Mad. binder in 
der rolle des Julius von solar glänzte, den sie aus Gefälligkeit über-
nommen. Dlle. Allram brachte zu ihrer benefice « Ali baba und die 
40 räuber », des glänzendsten erfolges aber erfreuten sich die re-
prisen zweyer ältern stücke: « Aline » von J. n. stepanek übersetzt 
und eine originalposse desselben Verfassers: « Der böhme und der 
Deutsche, oder: die Mühle an der Grenze ». beyde stücke scheinen 



Darstellende Künste368

die gemachte erfahrung, das böhmische publicum sey kein freund 
von Wiederholungen, Lügen zu strafen. (. .).“
Über die Darsteller und das höchst empfängliche publikum.

Wiener Zeitschrift  153 (21.  12.  1833) 1259 – 1262
‚correspondenz-nachrichten. prag, im october 1833.‘
(1262) „Das böhmische schauspiel ist heuer mit dem stepanek’schen 
« Daß es nur niemand erfährt, » eröffnet worden. unstreitig das be-
ste böhmische Lustspiel, welches mit der theatralischen Wirksam-
keit auch höhere forderungen erfüllt. hierauf  folgte holbein’s 
« fridolin », Körner’s « hedwig » und zwey Kotzebue’sche stücke: 
« Die Zerstreuten » und der « taubstumme », in welchem letztern 
Mad. binder (Julius) ihre mimische Kunst auch zum Vergnügen des 
böhmischen publicums entfaltete. Von opern sind bisher nur zwey 
gegeben worden, « sylvana », in welcher Dlle. roscher ihr jugendli-
ches talent übt, und « Joseph und seine brüder », worin unsere 
herrliche Mad. podhorsky (benjamin) von den hh. podhorsky (si-
mon), strakaty (Jacob) und Drska (Joseph) unterstützt, ein höchst 
erfreuliches opernresultat lieferte. – Die vorzüglichste stütze des 
böhmischen schauspieles, in welchem die Kräfte des weiblichen 
personals sichtlich zurückbleiben, ist hr. Grabinger, der in charak-
terrollen der verschiedensten Art stets den reichsten beyfall  enthält. 
ihn unterstützen als Liebhaber hr. biel durch schöne Gestalt  
und sanftes Gefühl, die hh. schmüller und Grau in intrigants  
u. s. w.“

Allgemeine theaterzeitung 258 (26.  12.  1833) 1035
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: rrr
(1035) „Am tage, wo ich diesen bericht schreibe, wurde in böhmi-
scher sprache ein originallustspiel vom Director stiepanek: « Die 
patrioten, oder die feier des sieges bei Leipzig » aufgeführt. Da das 
stück aus dem Volksleben gegriffen und voll patriotischer, im böh-
mischen publikum tief  wurzelnder Gefühle und Aeußerungen ist, 
so fand es durch die lebhaften beziehungen auf  einen für die Mon-
archie so wichtigen Moment, ungeachtet der Zeitpunkt, für welchen 
es vom Verfasser bestimmt war, bereits in den hintergrund der 
Gegenwart getreten ist, ungetheilten beifall. Gespielt wurde zur 
Zufriedenheit des publikums, welches vor allen den hrn. Grabinger 
(Michal richtar) auszeichnete. Auch wurden den herren brinke, 
Grau, plech und schmiller wiederholt beifallsbezeugungen zu 
 theil.“ 



369tschechisches theater, „böhmische“ opernlibretti

Wiener Zeitschrift  4 (9.  1.  1834) 29 – 31
‚correspondenz-nachrichten. prag, den 23. november 1833.‘
(31) „im böhmischen schauspiel sahen wir in der letzten Zeit neben 
einer Wiederholung der « präciosa », zum Vortheile der Kleinkinder-
bewahranstalt auf  dem hradschin, zum ersten Male: « Das schreib-
pult », schauspiel in 4 Aufzügen von Aug. v. Kotzebue, übersetzt von 
norbert Wanuk (sic), und es scheint, daß hr. Director stepanek 
vorzüglich darauf  bedacht sey, das böhmische publicum mit Kot-
zebue vertraut zu machen, was gewiß als sehr zweckmäßig aner-
kannt werden muß. (. .).“

Wiener Zeitschrift  10 (23.  1.  1834) 78 – 80
‚correspondenz-nachrichten. prag, am 21. December 1833.‘
(79) „Das böhmische schauspiel brachte uns zum benefice des hrn. 
capellmeisters skraup ein « Quodlibet », welches sich – ein beweis, 
wie sehr sich hr. skraup die Gunst des publicums durch seine oper: 
« udalrich und bozena » (die wenige tage vorher repetirt worden 
(80) war), erworben hat – eines recht überfüllten hauses und des 
lebhaftesten beyfalls zu erfreuen hatte. Wir hörten darin nebst den 
ouverturen und introduction der « Vestalinn » und des spohr’schen 
« faust », noch das zweyte finale aus « othello » und das ursprüng-
liche des « Don Juan », welches wir seit Jahrzehnten nur noch in 
böhmischer sprache vernommen haben. in diesem errang Mad. 
podhorsky, in jenem Dlle. Lutzer sich Lorbeern, und die Letztere 
sang überdieß den Appenzeller Kuhreigen so allgemein anspre-
chend, daß sie eine strophe desselben repetiren mußte. Ausgezeich-
neten beyfall erwarb sich auch Dlle. Gned als rosine in einer scene 
aus dem « barbier von sevilla ». (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 25 (4.  2.  1834) 100
‚neuigkeiten. Aus der theaterwelt.‘
(100) „raimunds « bauer als Millionär » wurde in prag in böhmi-
scher sprache mit ungetheiltem beifalle gegeben.“

Wiener Zeitschrift  51 (29.  4.  1834) 404 – 407
‚correspondenz-nachrichten. prag, im März 1834.‘
(407) „Die böhmische oper brachte cherubini’s « Wasserträger », 
und zum Vortheile des hrn. strakaty ein Quodlibet mit scenen 
aus der « Vestalinn », abermals den « Wasserträger » und den ganzen 
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dritten Act des « Zampa », worin Mad. podhorsky die camilla sang. 
Außerdem wandelte auf  das böhmische repertoire auch « das 
Mädchen aus der feenwelt » und der ritterliche « Kaspar der tho-
ringer » ein, und besonders machte das erstere Glück und wurde 
bereits wiederholt. « Die schleichhändler, oder: Das rendezvous 
am Katzenberge », Lustspiel in 4 Aufzügen von raupach von  
tiel (sic, recte tyl, G. M.-K.) war ein Mißgriff, denn unsere böhmi-
schen Darsteller sind einem raupach’schen Lustspiele so wenig 
gewachsen, daß die besetzung mancher rollen wie eine ungeheure 
ironie aussah. Auch kommt es noch darauf  an, ob diese norddeut-
sche Komik selbst bey einer bessern Darstellung dem Geschmack 
des böhmischen publicums nicht fremdartig vorkommen wür-
den.“

Wiener Zeitschrift  147 (9.  12.  1834) 1172 – 1174
‚correspondenz-nachrichten. prag, 7. november 1834.‘
(1173) „Die böhmischen Vorstellungen sind am 1. und 2. november 
mit zwey stücken von J. n. stepanek (das eine original, das zwey-
te freye bearbeitung), « der böhme und der Deutsche », und « Alina, 
oder prag in einem andern Welttheile », eröffnet worden, und der 
erfolg war äußerst glänzend. Das erste Lustspiel erfreute sich, wie 
immer, des – im böhmischen so seltenen Glückes, bey vollem hau-
se aufgeführt zu werden. es ist ein nationalstück im vollsten sinne 
des Wortes.“

Wiener Zeitschrift  145 (3.  12.  1836) 1159 – 1160; 146 (6.  12.  1836) 
1166 – 1167
‚correspondenz-nachrichten. prag, ende october 1836.‘
(1167) „Die böhmischen Vorstellungen sind zum prager Kirchweih-
feste mit dem « hausdoctor », Lustspiel in drey Aufzügen von Zieg-
ler, übersetzt von Wenzel filipek, eröffnet worden, welchem das alte 
spectakelstück: « sittah Mani, oder: carl Xii. bey bender » von 
Vulpius von Joh. nep. stiepanek, und « der taubstumme, oder: 
Abbe de l’Epée » nach Bouilly, – also nicht Kotzebue? – übersetzt 
von Wanek folgten. (. .). Auf  diese Übersetzungen folgten ein paar 
böhmische original-Lustspiele: « Der blumenstrauß » von Klicpera 
und « das gelbe fieber » von stiepanek.“
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Allgemeine theaterzeitung 260 (29.  12.  1836) 1042
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: M.
Am 11. Dezember sei in böhmischer sprache ein romantisches schauspiel von 
tyl unter dem titel: Der blinde Jüngling, aufgeführt worden, welches sehr ge-
fallen habe.

Wiener Zeitschrift  21 (18.  2.  1837) 165 – 167
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1837.‘
(166) „Das böhmische schauspiel hat ein original von tyl gebracht: 
« Der blinde Jüngling ». Von Übersetzungen erschien in der letzten 
Zeit nebst dem « scharfrichter von Amsterdam », noch « hans sachs » 
und « carl des Zwölften Rückkehr ins Vaterland », nach Planché und 
bothe. Auch wurden wieder ein paar opern gegeben, nemlich zu-
vörderst: « Der Drahtbinder », komische oper in zwey Aufzügen von 
capellmeister franz skraup. (. .).“

Wiener Zeitschrift  54 (6.  5.  1837) 431 – 432
‚correspondenz-nachrichten. prag, im April 1837.‘
(432) „Das böhmische schauspiel brachte zum Vortheile der Dlle. 
eleonore strobel einmal wieder ein original: « Die harfe, oder: 
schuld und strafe », trauerspiel in vier Aufzügen von Joh. er. Wo-
cel (die dazu gehörige Musik von hrn. skraup d. J.) und ein paar 
Übertragungen aus dem Deutschen: « Der Alpenkönig und der Men-
schenfreund » von ferdinand raimund, übersetzt von Wenzel filj-
pek, und: « Der tausendsassa », frey bearbeitet von Joh. nep. stie-
panek.“

humorist  58 (6.  5.  1837) 230 – 231; 59 (8.  5.  1837) 235; 60 (10.  5.  1837) 
239
‚Literarischer salon. skizzirte Übersicht der neuesten czechischen 
schön-literarischen erscheinungen.‘
Verfasser: Julius sChätzEr

(231) „stepanek’s, des czechischen Kotzebues, Muse ist seit lange 
(sic) verstummt. (. .). Die Zeit ist um, wo Bertha spann! Sic transit 
gloria mundi! – (. .). Überhaupt scheint die Lokalposse in Prag, die 
(235) deutsche wie die czechische, nicht recht gedeihen zu wollen; 
denn bis nun – konnte sich noch kein einziges stück dieser Art im 
repertoir erhalten, so manches derselben auch, besonders in jün-
ster Zeit, sowohl in czechischer als deutscher sprache auf  die büh-
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ne gebracht wurde. (. .). Überhaupt verspricht hr. tyl bei seinem 
bekannten fleiße, einer der fruchtbarsten schriftsteller böhmens 
zu werden. – Als neueste erscheinung im dramatischen Gebiete 
verdient hier noch W. filljpek’s und Kl. püner’s « Wyvor diwadeln-
jch her zachraniknych » (sic) (sammlung auswärtiger bühnenspiele) 
erwähnt zu werden. (. .). ich aber, dem das traurige schicksal des 
(239) armen kunstrichterlichen Midas sehr wohl vor Augen schwebt, 
und der ich allen respekt vor den langen, odiosen Attributen eines 
lente gradientis aselli (Vide ovid: « Metamorph. » L. iX. v. 170) habe, 
will lieber ein strenger timolus sein und rufe daher jenen wahnbe-
fallenen pan’s zu: Viele halten sich für berufen, Viele sind berufen, 
Wenige aber sind auserwählt! (. .).“

beilage 41 zur Wiener Zeitschrift  121 (10.  10.  1837) 
‚Allgemeines notizenblatt. i. Literarisches. Allgemeines.‘
Das erste bändchen der Böhmischen Thalia enthalte neben dem Hans Sachs 
von Deinhardstein 
„eine ganz freye bearbeitung des « Gamin de paris » unter dem titel: 
« Der findling », beyde von Joh. Kaj. tyl, welcher die handlung des 
letztern stückes nach prag verlegt, und den helden zum sohn eines 
pensionierten Generals gemacht, den dieser wieder findet.“

Wiener Zeitschrift  8 (18.  1.  1838) 62 – 63
‚correspondenz-nachrichten. prag im December 1837.‘
(62) „Die Vorstellungen in böhmischer sprache brachten zuvör-
derst, zum Vortheile des hrn. fischer: « bretislaw i., böhmens 
Achilles, oder: Der sieg bey tauß ». Vaterländisches original-schau-
spiel in fünf  Acten von J. stiepanek. Diesem folgte: « Die Vogel-
scheuche », originalposse in einem Act von J. nep. stiepanek mit 
der pantomine: « Arlekins Zauberpistolet » (. .). « Der Verschwen-
der ». romantisches Zaubermärchen in drey Aufzügen von ferdin-
and raimund, übersetzt von J. n. stiepanek. Musik von conradin 
Kreutzer. beydes beneficien der hh. hametner und podhorsky, 
und beyde bey überfülltem hause, wie denn überhaupt heuer die 
böhmischen beneficien mehr als die deutschen besucht werden.“

Wiener Zeitschrift  17 (8.  2.  1838) 135 – 136
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1838.‘
(136) „endlich hat das böhmische theater, das in diesem Winter 
fortwährend stark besucht wird, wieder einmal eine oper gebracht, 
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und zwar Mehul’s rührenden: « Joseph und seine brüder ». hr. skal-
ny gab zu seinem benefice: « Die belagerung prags von den schwe-
den, oder: treue und tapferkeit der böhmen », vaterländisches 
schauspiel in fünf  Acten von Joh. nep. stiepanek, und außerdem 
sahen wir nebst ein paar Quodlibets und ballets noch: « Die räuber 
auf  Maria Kulm, » nach Kuno, frei ins böhmische übertragen von 
Joh. nep. stiepanek, und: « Die fee aus frankreich, oder: Liebes-
qualen eines hagestolzen ».“

Wiener Zeitschrift  29 (8.  3.  1838) 229 – 230
‚correspondenz-nachrichten. prag, im februar 1838.‘
(230) „Das böhmische schauspiel hat in der letzten Zeit manche 
grelle Gegensätze dargebracht, das dramatische Gedicht von Wen-
zel Klitzpera « blanik » und « eulenspiegel, oder: Jeden Augenblick 
einen schelmstreich », posse mit Gesang in vier Aufzügen nach J. 
nestroy, von J. K. tyl, « der brautschmuck », ritterspiel in sechs 
Aufzügen (fortsetzung des schauspiels « fridolin ») nach franz von 
holbein, übersetzt von Joh. nep. stiepanek, und « Der Affe und der 
bräutigam », posse mit Gesang in drey Aufzügen von Joh. nestroy, 
die Übersetzung von J. n. stiepanek. Die angenehmsten Gaben für 
das böhmische publicum waren aber zwey ältere vaterländische 
originale: « Die verschneite hütte », originallustspiel in einem Auf-
zuge, und « Der böhme und der Deutsche », Lustspiel in drey Auf-
zügen, beyde von Joh. nep. stiepanek.“

oester reichisches Morgenblatt 48 (21.  4.  1838) 193
‚berichte aus der fremde und der heimat. prag, 15. April.‘
(193) „stiepanek hat das Zauberspiel « der berggeist » von Aloys 
Gleich ins böhmische übersetzt, womit am 16. die böhmische büh-
ne eröffnet wird. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 53 (2.  5.  1838) 213
‚berichte aus der fremde und der heimat. prag, 19. April.‘
Verfasser: Franz a  WErnEr

(213) „Die böhmische bühne, welche während der fastenzeit ge-
schlossen ist, wurde am 16. mit « der berggeist, oder: die drei Wün-
sche », Zauberposse mit Gesang in drei Akten, von Aloys Gleich, 
übersetzt von stiepanek, Musik von Drexler, gegeben, und wie ge-
wöhnlich, lau aufgenommen. (. .). es ist erwiesen, daß das böhmi-
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sche publikum die uebersetzungen von nestroy und Gleich nicht 
liebt, und doch sieht und hört man nichts als uebersetzungen. Wa-
rum arbeitet stiepanek nicht auch originalstücke? « ebener erde 
und erster stock » wird auch bald über die bühne gehen. stiepaneks 
uebersetzung ist dem originale so ziemlich nahe gekommen. (. .).“

Wiener telegraph 54 (4.  5.  1838) 223 – 224
‚correspondenz-nachricht. Aus prag.‘
(223) „im böhmischen theater war neu: « Katynka heilbronska », 
eine von dem fleißigen Literatoren filjpek gelieferte bearbeitung 
von holbein’s « Käthchen von heilbronn ». Die Aufnahme war sehr 
günstig. Man muß der böhmischen Literatur überhaupt Anerken-
nung für ihr wackeres und unermüdliches streben zollen. fast jeder 
Monat bringt neue stücke in das böhmische repertoire. im Laufe 
des April sahen wir das erwähnte « Käthchen von heilbronn »; (. .) 
und schon ist wieder ein neues stück angekündigt, nämlich: iffland’s 
« Dienstpflicht » übersetzt von püner. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 66 (2.  6.  1838) 265 – 266
‚berichte aus der fremde und der heimat. prag, den 21. Mai 
1838.‘
Verfasser: W.
bericht über die böhmische bühne in prag.
(265) „Die böhmische bühne brachte uns nestroys: « ebener erde 
und erster stock », von stiepanek übersetzt (« pri zemi a w prwjm 
poschodj, aneb, rozmary stesty »), welches gefallen hat.
püner’s « carl iV. in pisa » ist eine seichte Arbeit, und hat durchaus 
nicht angesprochen. Dafür bot uns filjpek eine uebersetzung des 
zweiaktigen Dramas: « fluch und segen » von houwald, welches 
vortrefflich bearbeitet ist. (. .). Das stück ist unter dem titel: « Klet-
ba a pozehnánj » übersetzt. in der Angely’schen posse « dreizehn 
Mädchen in uniform » (« trináctero dewcat w uniforme ») gefielen 
insbesondere die hh. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 113 (6.  6.  1838) 499; 114 (7.  6.  1838) 
502 – 503
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: Franz a  WErnEr
theaterbericht.
(499) „Die böhmische bühne brachte uns püners « Karl iV. in pisa », 
in welchen hr. Grabinger (Karl) und Dem. Manetinsky (camilla) 
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löblich erwähnt zu werden verdienen. Das stück ist höchst mittel-
mäßig gearbeitet. Den 16. Mai wurde nestroys « Zur ebenen erde 
und erster stock » im böhmischen gegeben, und ist das erste ne-
stroysche stück, welches auf  der böhmischen bühne nicht missfal-
len hat. Die uibersetzung ist von stiepanek.“

Allgemeine theaterzeitung 122 (19.  6.  1838) 540
‚neuigkeiten. buntes aus der theaterwelt.‘
Verfasser: z 
(540) „Am 10. Juni wurden die böhmischen Vorstellungen in prag 
mit bäuerles « Aline », übersetzt von stepanek, geschlossen. Das 
böhmische theater wurde am Wenzislaitage mit « Wenzel und noch 
ein Wenzel und wieder ein Wenzel » eröffnet, und es wurden bis zum 
10. Juni gegeben: 1 trauerspiel, 12 schauspiele, 3 Lustspiele, 11 
possen, 2 opern, 2 Quodlibete und 2 pantomimen. im Ganzen 
waren (an Sonn- und Feiertagen) 36 Vorstellungen, worunter 21 (!) 
beneficen. Mit Ausnahme eines originaldramas von pünner: « Karl 
der iV. in pisa », waren die novitäten durchgehends uibersetzun-
gen. so übersetzten W. filjpek 2 possen und 2 schauspiele, pünner 
ein Lust- und ein schauspiel, prof. swoboda die oper « Montecchi 
und capuletti », stepanek 4 possen, worunter « der Verschwender » 
bemerkenswerth, und tyl eine posse. uibrigens wurden die bekann-
ten dramatischen producte der herren: prof. chmela, Dr. chme-
lensky, hybel, prof. Klicpera, spott, stepanek und tyl zur Auffüh-
rung gebracht. Die cassa konnte sich bei den heurigen böhmischen 
Vorstellungen gar nicht beklagen. es wurden oft bedeutende ein-
nahmen gemacht.“

Allgemeine theaterzeitung 227 (13.  11.  1838) 1031 – 1032
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: f. A. W.
(1032) „Die böhmische bühne wurde am Wenzeslausfeste mit fili-
peks « bekanntschaft auf  der färberinsel ec. ec. » eröffnet. « Die 
ellbogner Glocke » von Klitzpera, « der taugenichts » von tyl (nach 
dem « pariser taugenichts » bearbeitet), « der nachtwächter » (von 
Körner), übersetzt von tomsa, « das Käthchen von heilbronn », 
übersetzt von stiepanek, wurden bereits gegeben. Die Direktion 
führt wie bisher hr. stiepanek, ehemaliger Director der ständ. büh-
ne. Die Gesellschaft besteht größtentheils aus Dilettanten, die alle 
ihre Kräfte aufbieten, um höchstens mittelmäßige Vorstellungen zu 
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geben. Die besten Mitglieder sind hr. Grabinger und hr. Kolár, so 
wie die fleißige und talentvolle Dem. Manetinsky. Mit nächstem 
wird « die Ahnfrau » und « hamlet » auf  der böhm. bühne erwartet. 
(. .).“

humorist  15 (21.  1.  1839) 59; 16 (23.  1.  1839) 63
‚Album. Das prager böhmische theater‘
Verfasser: a  gElEn

(59) „ehren die böhmen als eines der vielen Verdienste, welches sich 
der böhmische schriftsteller Johann nep. stiepanek um sein Vater-
land erwarb. er hat dasselbe mit haklik vor drei Decennien als eine 
bildungsschule für die  böhmische sprache begründet, hie-
für stets eine ausgesuchte Dilettantengesellschaft unterhalten und 
die einnahme in der früheren Zeit nur zu wohlthätigen Zwecken 
verwendet. (. .).“
Auch die oper habe einen Aufschwung erlebt.
„so kam es denn, daß zu der Zeit nebst klassischen schauspielvor-
stellungen, opern so trefflich gegeben wurden, daß man Mozart’s 
« Don Juan », Weigel’s « schweizerfamilie », Weber’s « freischütz », 
und Mehul’s « Joseph und seine brüder » lieber in der böhmischen 
als in der deutschen sprache hörte. Damals komponirte auch der 
ständische theater-Kapellmeister, hr. franz skraup, seine erste 
böhmische oper unter dem titel: « Dratenik », « der Drahtbinder », 
zu welcher ihm der geniale, böhmische Dichter, Dr. chmelensky*) 
den text lieferte. ihr folgte bald eine zweite nach: « udalrich und 
bozena », welche dem fleißigen tonsetzer noch mehr beifall erwarb 
und nächst der ersteren jetzt in dem repertoir einen ehrenvollen 
platz behauptet. seitdem aber stiepanek nur die Direktion des 
böhmischen theaters gelassen wurde, ist das böhmische schauspiel 
wieder etwas zurückgegangen. (. .).“
Die ursachen dafür werden analysiert.
„seit dem 28. september bis jetzt wurden im Ganzen neunzehn 
Vorstellungen und zwar: drei originalschauspiele, zwei opern, ein 
Quodlibet und 13 bearbeitungen und Übersetzungen dem publi-
kum geboten. (. .).“
in einer fußnote wird angemerkt:
„*) chmelensky starb zu früh für die böhmische Literatur, in einem 
Alter von 37 Jahren zu prag, am 2. Jänner v. J. an der Lungen-
schwindsucht. er war Vicehoflehnrichter und Amtmann der Köni-
gin in böhmen.“



377tschechisches theater, „böhmische“ opernlibretti

Wiener Zeitschrift  12 (26.  1.  1839) 94 – 95
‚correspondenz-nachrichten. prag, ende December 1838.‘
(95) „Die böhmische bühne wurde mit der posse: « Die bekannt-
schaft auf  der färberinsel », « die entführung aus dem stern », « die 
Verlobung im Kuchelbade », für das böhmische theater bearbeitet 
von W. filipek, eröffnet, welcher in der nächsten Woche eine repri-
se von Klicpera’s « elbogner Glocke » folgte. Auch das « Käthchen 
von heilbronn » und Ziegler’s « Jolantha », Kotzebue’s « Verwandt-
schaften » und « hutmacher und strumpfwirker » schreiten wieder 
über die bühne, auf  welche sogar der « Gamin de paris » in einer sehr 
freyen bearbeitung als ein « findling » einwanderte. Musikalische 
theaterabende brachte das böhmische theater bisher erst drey: 
« Der Drahtbinder » von skraup, Gretry’s « blaubart », und ein « mu-
sikalisch-dramatisches Quodlibet » in zwey Abtheilungen. (. .). Aber 
das böhmische schauspiel macht mitunter zu kühne Versuche. so 
brachte z. b. hr. Grabinger den « König Lear », übersetzt von tyl, 
und Dlle. Manetinsky « die Jungfrau von orleans », von Machaczek 
übertragen, zum benefice. Die genügsamen böhmischen Zuschauer 
sind zwar größtentheils mit diesen skizzen zufrieden – denn mehr 
kann der Übersetzer mit dem besten Willen von solchen Meister-
werken nicht geben, da der raum der böhmischen Vorstellungen 
auf  zwey stunden beschränkt ist – doch glaube ich, man fände für 
das böhmische publicum leicht noch andere anziehende piecen, 
ohne shakespeare’s und schiller’s Werke mit einem personale in die 
scene setzen zu müssen, das zum größten theil aus Dilettanten 
besteht.“

oester reichisches Morgenblatt 17 (9.  2.  1839) 68
‚bilder aus prag.‘
Verfasser: g  t  y
(68) „Auf  der böhmischen bühne werden wir nächstens « das nacht-
lager von Granada » zu hören bekommen. Das buch ist von unserm, 
um die böhmische Literatur und die Leistungen der böhmischen 
bühne, welche er in das Leben rief, auf  das höchste verdienten 
Landsmanne stupanek (sic) in einer gelungenen und trefflich zum 
Gesange geeigneten uebersetzung ins böhmische übertragen und 
der jungen Gräfin Lützow gewidmet.“
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Wiener Zeitschrift  23 (21.  2.  1839) 183 – 184
‚correspondenz-nachrichten. prag, im februar 1839.‘
(184) „Dem böhmischen schauspiele ‚wachsen im fluge die schwin-
gen!‘ Nun ist auch schon des großen Britten « Macbeth » (mit einem 
zweyten titel: « Der hexe Weissagung ») am sonntage nachmittag 
über die bretter gegangen, so die Welt bedeuten, wie der Zettel 
sagte: ‚Aus dem englischen übersetzt und für die böhmische bühne 
bearbeitet von G. J. Kolar ‘, welcher den Macduff  gab, und zu des-
sen benefice die tragödie in die scene gesetzt wurde. Die Überset-
zung ist wohl gerathen, das Wagestück der Aufführung fiel so gut 
als möglich aus. (. .). Den Kräften der schauspieler mehr angemes-
sen war eine reprise des stiepanek’schen Lustspiels: « herr Keifen-
stein « und « die entführung vom Maskenball am faschingssonnta-
ge, oder: nur keine schmutzerey », posse mit Gesang in drey Acten, 
nach schickh von J. n. stiepanek.“

Allgemeine theaterzeitung 40 (25.  2.  1839) 197 – 198
‚neuigkeiten. briefe aus prag. Von E  a  Jonak. – Am 15. februar 
1839.‘
(198) „Der nachmittag aller sonn- und feiertage versammelt ein 
zahlreiches publikum bei den böhmischen bühnen-Vorstellungen, 
welche, insoweit man es von den Darstellern fordern kann, ziemlich 
befriedigen; man scheint in letzter Zeit davon abgegangen zu seyn, 
deutsche, besonders Wiener Localpossen zu übersetzen, und ihnen, 
um die oft trockene und armselig durchgeführte handlung etwas 
genießbar zu machen, örtliche beziehungen beizufügen. Dies ist ja 
nur zu loben, denn eine uibersetzung muß nothwendig viele Vorzü-
ge des originals verlieren (ich erwähne tyls « hanns sachs » nach 
Deinhardstein, und des « nalezenec » (der findling), nach dem « Ga-
min de paris », zweier Muster von uibersetzungen für die böhmische 
bühne), hat nun das original selbst wenig, oder gar keine Vorzüge, 
dann muß die uibersetzung desto matter und armseliger ausfallen. 
hat doch tyl selbst eine Localposse geschrieben, die bei häufigen 
Missgriffen ungemein viel charakteristisches enthält, warum wird 
dieser Weg, den er gebrochen, nicht mehr gebahnt. Dafür kommen 
häufiger ritterstücke, hie und da ein schiller oder shakespeare-
sches Drama auf  die bretter, wobei der erste held und Komiker 
Gelegenheit hat, sein spiel so kräftig zu markiren, daß die Gallerie 
in donnernden Applaus ausbricht. stepaneks Arbeiten werden am 
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häufigsten aufgeführt, und gefallen, weil seine sprache mehr der im 
gewöhnlichen Leben gebrauchten, als der bühnensprache sich nä-
hert. einige sowol seltene opern nahmen sich in böhmischer spra-
che sehr gut aus. (. .).“

oester reichisches Morgenblatt 25 (27.  2.  1839) 100
‚silhouetten aus prag.‘
(100) „Das böhmische theater bringt meist uebersetzungen, hopp-, 
schickh‘scher und nestroy’scher stücke, es bietet aber dabei auch 
uebersetzungen der « Jungfrau von orleans », « Königs Lear », « Mac-
beths », freilich in einer form, die noch Manches zu wünschen übrig 
lässt.“

Allgemeine theaterzeitung 130 (28.  6.  1839) 638 – 640
‚neuigkeiten. Aus der theaterwelt.‘
Verfasser: Franz a  WErnEr

(639) „Aus prag wird geschrieben: Das böhmische theater in prag 
war in der diesjährigen saison ziemlich befriedigend. Da das perso-
nale größtentheils aus solchen individuen besteht, welche bei der 
deutschen bühne (mit wenigen Ausnahmen) nur in untergeordneten 
fächern beschäftigt werden, auch die Zeit für die böhmischen Vor-
stellungen karg zugemessen ist, (denn es wird blos an sonn- und 
feiertagen, und zwar von 4 bis 6 uhr gespielt), so ist es beinahe zu 
wundern, daß bei diesen umständen und Verhältnissen auch große 
dramatische produkte wie z. b. « Lear », « die Jungfrau von orleans », 
« Macbeth » u. a. m. mit gutem erfolge in die scene gesetzt werden. 
Die Zahl der possen war in der heurigen saison sehr gering, denn 
es wurden blos: « Die bekanntschaft auf  der färberinsel », bearbei-
tet von Wenzel filjpek, « prag, paris, London und constantinopel » 
von bäuerle, übersetzt von püner, « die entführung auf  dem Mas-
kenball » übersetzt von stiepanek und zwei in das Gebiet der posse 
sich neigende Kleinigkeiten aufgeführt, wo hingegen das ernste 
Drama viel häufiger zum Vorschein kam. so sahen wir « König 
Lear », « präciosa » und « die sonnenjungfrau » von J. K. tyl. « Mac-
beth » bearbeitet von Kollar. « Die Jungfrau von orleans » übersetzt 
von Machazek, « sobeslaw », « ellbogner Glocke » von prof. Klicpera, 
« Käthchen von heilbronn », übersetzt von W. filjpek, « die Kärnt-
ner in prag », « Verbrechen aus ehrsucht », « der essighändler », « der 
tataren niederlage bei ollmütz » von J. n. stiepanek, « partheien-
wuth » übers. von püner. nebst den eben erwähnten Dramen wur-



Darstellende Künste380

den mehrere opern, und zwar mit dem größten beifall aufgeführt, 
nemlich: « norma », übersetzt von W. A. swoboda, « Der blaubart », 
« das nachtlager in Granada » übersetzt von J. n. stiepanek, und 
« der Drahtbinder », ferner zwei Quodlibets, deren hauptbestand-
theile musikalische piecen waren. unter den Lustspielen gefiel vor-
züglich das nach der idee des « Gamin de paris » von J. K. tyl ver-
faßte « der findling », ferner auch « zwei freunde und ein rock », 
übersetzt von prochazka, und « faust der Zweite », nach shakes-
peares « die Widerspänstige » bearbeitet von J. n. stiepanek. (. .).“
eingegangen wird auf  die Leistungen der schauspieler.

humorist  133 (5.  7.  1839) 531
‚Album. prager salon.‘
Verfasser: CliFFord
berichtet wird u.a. über die Aufführung des spektakelstückes: Jaroslaw von 
Sternberg, von Štěpánek im ‚böhmischen theater‘.

oester reichisches Morgenblatt 81 (8.  7.  1839) 324
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag.‘
Verfasser: l
Am ‚böhmischen Theater‘ sei die Missgeburt von Štěpánek: Jaroslaw von Stern-
berg, oder: Die Tataren vor Olmütz, aufgeführt worden.

Allgemeine theaterzeitung 194 (26.  9.  1839) 948
‚neuigkeiten. Aus der theaterwelt.‘
(948) „Die böhmischen Vorstellungen werden auf  der prager büh-
ne am 22. september beginnen. Das bekannte Melodram: « Die Wai-
se und der Mörder » dürfte den reigen eröffnen. Der verdienstvolle 
Veteran, hr. Joh. n. stepanek, hat mehrere novitäten bereitet, 
darunter uibersetzungen der opern « Jessonda » und « der Liebes-
trank ». hr. filjpek wird eine bearbeitung der « Lustigen Weiber von 
Windsor », unter dem titel: « die lustigen pragerinnen » bringen, und 
hr. schwarzbach, der bei der böhmischen bühne erster Liebhaber 
ist, eine uibersetzung von « hinko der freiknecht » zu seiner bene-
fize geben. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 197 (1.  10.  1839) 959 – 960
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
Verfasser: august

(959) „Die böhmischen Vorstellungen werden am 22. d. M. begin-
nen. stiepanek, der unermüdliche, wird uibersetzungen von « Jes-
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sonda » und « der Liebestrank » in die scene setzen. Auch werden 
neue uibersetzungen von filjpek und schwarzbach zur Aufführung 
vorbereitet.“

oester reichisches Morgenblatt 124 (16.  10.  1839) 495 – 496
‚Miscellenblatt. silhouetten aus prag.‘
Verfasser: J. M.
(495) „Die böhmischen Vorstellungen wurden am 22. september 
zum Vortheil der hradeker Kleinkinder-bewahranstalt mit stie-
paneks « Die Waise und der Mörder » eröffnet. Von den novitäten 
(496) der böhmischen bühne werden dem Vernehmen nach in der 
dießjährigen saison zur Aufführung gelangen; an schau- und Lust-
spielen: « er mengt sich in alles », übersetzt von Jack. « die lustigen 
pragerinnen » (nach shakespeares: « Die lustigen Weiber von Wind-
sor ») bearbeitet von filipek. « Der Kaufmann von Venedig », nach 
shakespeare von Kollar. « Die Lebensmüden », bearbeitet von franz 
A. Werner. « Der beste ton », übersetzt von prohazka. « Der schwät-
zer », übersetzt von stiepanek. An opern: « belisar », übersetzt von 
stiepanek. « Die puritaner », übersetzt von swoboda. « Der Liebes-
trank » und « Jessonda », übersetzt von stiepanek. An schau- und 
Lustspielen: (. .) « Das Gespenst auf  der bastei », übersetzt von stie-
panek; (. .).“
Dem berichterstatter fällt auf, dass wenig originalliteratur im repertoire zu 
finden sei.

Allgemeine theaterzeitung 215 (26.  10.  1839) 1051
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (böhmisches thea-
ter.)‘
(1051) „in prag ist « Das Gespenst auf  der bastei « in böhmischer 
sprache gegeben worden, und hat mißfallen. Die Bohemia fragt, 
warum ein solches stück übersetzen? uibrigens lernten die schau-
spieler so wenig ihre rollen, daß hierdurch der beweis geliefert 
wurde, daß auch Geister kein Gedächtniß haben können.“

Wiener Zeitschrift  141 (23.  11.  1839) 1127
‚correspondenz-nachrichten. prag, im october 1839.‘
(1127) „Zum Vortheile der Muster-Kleinkinder-bewahr-Anstalt auf  
dem hradek wurden die nachmittagsvorstellungen des böhmischen 
schauspiels mit dem Drama nach frederic und castelli von Joh. 
nep. stiepanek: « Die Waise und der Mörder » wieder eröffnet, worin 
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Dlle. herbst in der rolle des Victorin reichlichen beyfall erntete. 
Die « pagenstreiche », ebenfalls von stiepanek übertragen, verdan-
ken vorzüglich der Dlle. Manetinsky (page) und hrn. Grabinger 
(baron) eine sehr lebhafte theilnahme. im « Abelino, der große ban-
dit », ins böhmische übersetzt von J. hybel, zeichnete sich abermals 
Dlle. Manetinsky (rosamunde) und hr. Kollar (flodoardo) aus. im 
Ganzen war die Vorstellung nicht sehr lobenswerth. ein Gleiches 
gilt von « czestimir », romantisches schauspiel in zwey Abtheilungen 
von Jos. K. tyl. in begleitung der « feuerprobe », Lustspiel in einem 
Act von August von Kotzebue, übersetzt von W. filipek, ist auch 
der « Gamin de paris », hier « der findling », frey bearbeitet von J. K. 
tyl, wieder über die bretter geschritten, und Dlle. A. schikaneder 
hat den reigen der böhmischen beneficen mit dem « Gespenst auf  
der bastey » von Meisl, übersetzt von stiepanek, eröffnet.“

Allgemeine theaterzeitung 236 (25.  11.  1839) 1155
‚neuigkeiten. Geschwind, was gibt es neues? (benefiz-Vorstellun-
gen in prag.)‘
Verfasser: r 
(1155) „Auf  der böhmischen bühne wurde zum Vortheile des hrn. 
schwarzbach « Zriny, oder: die belagerung von szigeth » von Körner, 
übersetzt von tomsa, mit großem beifall gegeben. hr. Grabinger 
als soliman, hr. schmiller (Zrini), hr. Kolar (Juranitsch), hr. 
schwarzbach (Villaky) so wie Dem. Manetinsky (helene), und Dem. 
nikolai (eva) waren recht brav. hr. schmiller wird den « hund des 
Aubri », hr. Kolar den « clavigo », hr. Grabinger « die drei Jahrhun-
derte », Dem. Mantetinsky « Wilhelm tell », Mad. skalny die « Zu-
rücksetzung » zur benefiz geben.“

Wiener Zeitschrift  144 (30.  11.  1839) 1151 – 1152
‚correspondenz-nachrichten. prag, im november 1839.‘
(1151) „Die dramatischen Vorstellungen um vier uhr in böhmischer 
sprache, brachten in den letzten Wochen ein paar sehr ernste er-
scheinungen: « Der Müller und sein Kind », schauspiel in fünf  Acten 
von raupach, und « Graf  Zriny, oder: die belagerung von sigeth », 
historisches schauspiel in fünf  Acten von c. t. Körner, ins böhmi-
sche übersetzt von franz G. tomsa, von welchem das erste beyna-
he unter die Lieblingsstücke des böhmischen publicums gezählt 
werden kann; zur besetzung des zweyten reichten die vorhandenen 
Kräfte nicht hin. 
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sehr gut gespielt und freundlich aufgenommen wurden zwey klei-
nere stücke: « Der Verräter », Lustspiel in einem Acte von franz von 
holbein, übersetzt von Joh. nep. stiepanek, und: « Der essighänd-
ler », schauspiel in drey Acten, von Mercier und Vogel, von demsel-
ben rastlos tätigen böhmischen Literator. Dageben machte « Die 
hülfe aus dem feenreiche, oder: der bräutigam in tausend äng-
sten », Zauberposse in zwey Acten von W. filipek, einen in den 
Annalen des böhmischen theaters noch unerhörten fiasco.“ 

humorist  245 (9.  12.  1839) 985 – 986
‚prager salon.‘
Verfasser: pElhaM

(986) „Auch das böhmische theater hat in der heurigen saison 
mehrere recht gute piecen vorgeführt, besonders Körner’s « Zriny » 
von tomsa und töpfer’s « Zurücksetzung » von J. K. tyl meisterhaft 
übersetzt, aber dagegen bekommen wir auch « den hund des Aubry » 
und andere spektakelstücke, woran sich das sonntagspublikum er-
getzt, zu sehen. Den « Liebestrank » und « Jessonda » sollen wir näch-
stens in böhmischer sprache hören. (. .).“

Wiener Zeitschrift  13 (23.  1.  1840) 102 – 103 
‚correspondenz-nachrichten. prag, im December 1839.‘
(103) „Die böhmische bühne brachte in den letzten Wochen zuvör-
derst zum Vortheile der Mad. skalny: « Mutter und tochter », Lust-
spiel in vier Acten bearbeitet nach Dr. töpfer’s « Zurücksetzung » 
von J. K. tyl, welches beyfällig aufgenommen wurde. in dem Me-
lodram « Der hund des Aubry de Mont Didier, oder: der Wald bey 
bondi », nach Guilbert von pixerecourt, von J. n. stiepanek, hatte 
Dlle. fried. herbst die parthie des stummen eloi übernommen. 
(. .).“
Weiters sei Der Kaufmann von Venedig von shakespeare von G. J. Kolár für die 
böhmische bühne übersetzt und bearbeitet zum Vorteil der Dlle. Manetinsky 
zum ersten Mal aufgeführt worden.

Allgemeine theaterzeitung 36 (11.  2.  1840) 148
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus prag.)‘
(148) „im theater gibt es wenig neues. (. .). im böhmischen theater 
wurde der « Liebestrank » mit beifall gegeben, vorzüglich sang hr. 
bek die partie des nemorino sehr brav. Man sollte diesen jungen 
Mann doch in der deutschen oper etwas mehr beschäftigen, seine 
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stimme ist vortrefflich, aber freilich sind Ausbildung und spiel noch 
etwas zurück.“

sammler 28 (18.  2.  1840) 111 – 112
‚notitzen. Welt-theater. prag.‘
(112) „im böhm. theater wurde jüngst zum Vortheile des chorper-
sonals Donizetti’s « Liebestank » nach der Übersetzung des hrn. 
stiepanek mit großem beyfalle gegeben. Mad. podhorsky sang die 
Adine so schön als je, und auch hr. beck leistete als nemorino für 
einen der sprache unkundigen, Überraschendes.“

sammler 42 (14.  3.  1840) 168
‚notizen. Welt-theater. (prag.)‘
(168) „im böhm. theater hat spohr’s « Jessonda » sehr gefallen. Dlle. 
Großer (Jessonda) und Mad. podhorsky (Amazili) waren gleich vor-
trefflich.“

Allgemeine theaterzeitung 67 (18.  3.  1840) 278
‚feuilleton. Geschwind, was gibt es neues. (prag. böhmisches thea-
ter.)‘
(278) „noch in den letzten tagen des carnevals wurde uns spohrs 
ausgezeichnete oper: « Jessonda » in böhmischer sprache vorge-
führt, und zwar in derselben besetzung, wie wir sie in deutscher 
sprache zu hören pflegen. (. .). Das böhmische theater brachte uns 
im Verlaufe des heurigen Winters auch (. .) Donizettis « Liebestank ». 
Das böhmische theater brachte uns im Verlaufe des heurigen Win-
ters auch ein original-Drama von picek unter dem titel: « Wilhelm 
rosenberg ». (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 43 (19.  4.  1840) 175
‚feuilleton. Aus der theaterwelt. (Aus prag.)‘
Über die Aufführung des Liebestranks im ‚böhmischen theater‘. Außer dem 
sänger beck wird Mad. podhorsky lobend hervorgehoben.

Wiener Zeitschrift  66 (25.  4.  1840) 524 – 526
‚correspondenz-nachrichten. prag im März 1840.‘
theaternachrichten.
s.  526: Am faschingsmontag sei „das vieljährige Lieblingsstück des böh-
mischen publikums“, Der Böhme und der Deutsche, oder die Mühle an der 
Grenze, Lustspiel in drei Akten von von J. N. Štěpánek, in szene gegangen.
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sammler 179 (9.  11.  1840) 716
‚notizen. Welt-theater. (prag.)‘
(716) „im böhmischen theater haben wieder die opernvorstellun-
gen mit spohr’s « Jessonda » begonnen. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 4 und 5 (5.  1. und 6.  1.  1841) 22
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (‹ Wallenstein › in czechischer sprache.)‘
(22) „Auf  der prager böhmischen bühne erfolgt nächstens eine 
Vorstellung dieser kräftigen Dichtung, deren uibertragung gelun-
gen seyn soll. Wie aber dieses geistige product in den engen raum 
von zwei stunden – die böhmischen Vorstellungen sind von 4 bis 6 
uhr nachmittags – eingezwängt werden kann, bleibt übrigens ein 
rätsel.“

sonntagsblätter 40 (2.  10.  1842) 718
‚notizenblatt. böhmisches theater in prag.‘
(718) „Der prachtvolle stöger’sche saal in der rosengasse ist von 
dem eigenthümer in ein theater verwandelt worden, in welchem 
vom Wenzeslaitage an Vorstellungen in czechischer sprache gege-
ben werden sollen. Die Dekorazionen sind von Meistern ersten ran-
ges aus Wien, Dresden und prag verfertigt worden.“

Allgemeine theaterzeitung 236 (3.  10.  1842) 1043
‚theater-beobachter. (Das neue böhmische theater in prag.)‘
Quelle: (Prag.)
(1043) „Man sprach schon lange von einem eigenen theater im 
stögerschen hause, wo die böhmische Muse ihren sitz aufschlagen 
sollte. – eine schöne bühne ist da vorhanden mit 42 prächtigen 
Decorationen von de pian, neefe und Mößner, und sehr sinnreichen 
Maschinerien von Weber. Drei Vorstellungen, darunter eine oper, 
werden jede Woche gegeben. Am 28. september, dem st. Wenzels-
tage, ward dieses theater mit einer fest-ouverture von capellmei-
ster J. skraup, einem prolog und dem Lustspiele « skreta » eröffnet. 
Das personale des theaters ist zahlreich und gewählt. Die regie 
befindet sich in den händen unseres tüchtigen vielseitigen tyl. für 
die oper haben ihre Mitwirkung zugesagt: Die Desm. hermann und 
Köckert, und Mad. podhorsky, die herren brava, Mayer, podhor-
sky, schütky, stephan, strakaty. fürs schauspiel sind engagirt: Die 
Desm. forchheim, nina herbst, Manetinsky, Mad. skalny; die her-
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ren biel, Grabinger, Grau, Kaska, Kolár, schmiller u. a. (Wir irren 
vielleicht nicht, wenn wir auch hrn. fischer nennen.) Das anfäng-
liche repertoire ist: « skreta », « Liebestrank », « pantoffel und De-
gen », « Werner », « Don Juan ». Vorbereitet sind einige originalien 
von Klicpera, unter denen wir auf  die « israeliten » aufmerksam 
machen, und dann mehrere uibersetzungen, und so können wir dem 
böhmischen theater ein sehr günstiges prognostikon stellen, und 
dem böhmischen publikum viele schöne Genüsse versprechen.“

sammler 158 (3.  10.  1842) 656 – 657
‚feuilleton. theaterwelt. (Das neue böhmische theater.)‘
bringt denselben Wortlaut wie die Theaterzeitung (s. o.).

Allgemeine theaterzeitung 237 (4.  10.  1842) 1047
‚feuilleton. theater-beobachter. (eröffnung der neuen böhmischen 
bühne in prag.)‘
bericht über die am 28. september erfolgte eröffnung der neuen spielstätte 
nach der Bohemia.

sonntagsblätter 41 (9.  10.  1842) 733
‚notizenblatt. Die neue czechische bühne in prag.‘
(733) „Wir haben im vorigen blatte dieser neuen Anstalt, die herr 
stöger in seinem zum behufe öffentlicher Kunstleistungen und der 
Karnevals-belustigungen erbauten großem hause ins Leben treten 
lässt, nur obenhin erwähnung gethan. neueren berichten nach 
wurde diese bühne am 28. sept. um vier uhr nachmittags mit dem 
originalschauspiele « Karl skreta » von prof. W. A. swoboda eröff-
net, dem eine von Joh. skraup komponirte festouverture voran-
ging. Die freude des zahlreich versammelten publikums über das 
vortreffliche Arrangement, die herrliche beleuchtung, die ausge-
zeichneten Dekorazionen, worin man eine warme, der geliebten na-
zionalsprache erwiesene huldigung erkannte, war so groß, daß man 
beim Aufgang des Vorhangs den Direktor stöger stürmisch und 
einstimmig rief, und mehre Minuten lang bravo’s und Applaus dem 
erschienenen zudonnerte. (. .).“

sammler 162 (10.  10.  1842) 673
‚feuilleton. theaterwelt. (neues böhmisches theater.)‘
Quelle: (Prag.)
(673) „erste Vorstellung am 28. september. Das haus war so ge-
drängt voll, daß manche Zuschauer um 4 uhr nicht mehr zu ihren 
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sitzen gelangen konnten, und Viele den besuch sich auf  die zweite 
Vorstellung versparen mußten. Den eingang und die Zwischenakte 
füllten ouverturen von den beiden Kapellmeistern aus. sehr glück-
lich war der Gedanke, nationallieder einzuflechten; denn wie ein 
elektrischer funke durchzuckte es jedes Mal das publikum, wenn 
sich aus den Musikmassen ein tausendmal gehörtes oder gesungenes 
Liedchen wie eine süße erinnerung vernehmen ließ. Alle ouverturen 
wurden sehr ausgezeichnet und die erste zur Wiederholung verlangt. 
Aufgeführt wurde: « skreta, der böhmische Maler », Lustspiel von 
professor W. A. swoboda. – Zur zweiten Vorstellung sahen wir am 
29. september den « Liebestrank ». – nach einem Zeitraume von fast 
zwei Jahren sahen wir wieder die erste böhmische oper. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 122 (11.  10.  1842) 493
‚notizen.‘
(493) „Die am 29. v. M. stattgefundene er ste Vorstellung des böh-
mischen theaters wurde von dem in großen Massen anwesenden 
publicum mit stürmischem beifall aufgenommen. Die ouverturen 
und Zwischenspiele, in welchen nationallieder verwebt waren, er-
regten lärmenden beifall, namentlich die erste, welche wiederholt 
werden mußte.“

sammler 168 (20.  10.  1842) 697
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(697) „im böhmischen theater wurde Gutzkow’s « Werner » unter 
dem titel: « srdce a swet, aneb Milenka a manzelka », und das Lust-
spiel « Das war ich » unter dem titel: « Wsicki se hasterj », beide mit 
beifall, gegeben.“
Anmerkung: Verfasser letztgenannten stückes ist Johann hutt. (ÖNB)

sammler 172 (27.  10.  1842) 713
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(713) „regisseur des böhmischen theaters ist hr. Kolár, der ge-
schätzte schriftsteller und schauspieler.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 137 (15.  11.  1842) 551 –  
552
‚notizen.‘
(552) „Am 3. d. M. kam im böhmischen theater in prag « Don Juan » 
zur Aufführung, und erregte enthusiastischen beifall. Drei partien 
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wurden von Mitgliedern der deutschen bühne gegeben, Dlle. her-
mann ‚elvira‘, Dlle. Kökert ‚Zerlina‘, hr. schütky ‚Masetto‘. Alle 
erhielten beifällige Anerkennung ihrer gelungenen Leistungen.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 138 (17.  11.  1842) 555
‚correspondenz. (prag. oct.)‘
Verfasser: hEinriCh

(555) „Die böhmischen Vorstellungen in stöger’s redoutengebäude 
haben bereits begonnen und werden wöchentlich drei- bis viermal 
fortgesetzt. Das repertoir dieses neuen theaters ist recht interes-
sant, denn es wechseln Lust-, schau- und trauerspiele mit den 
besten und gediegensten opern ab: so sehen wir « Don Juan » mit 
böhmischem texte, « Wilhelm tell » trefflich übersetzt und mehreres 
andere über die bretter gehen. im allgemeinen sind die opernvor-
stellungen dieses theaters gelungener als die dramatischen und ist 
dieß auch leicht erklärbar, weil die deutschen schauspieler der böh-
mischen sprache noch nicht ganz mächtig sind und der text in der 
oper eine bei weitem geringere Wichtigkeit hat; doch ist bereits der 
unermüdliche Director mit einer Gesellschaft böhmischer schau-
spieler aus brünn angekommen und so dürfte auch diesem Übel-
stande abgeholfen seyn. Decorationen, flugwerk und Versenkung 
sind trefflich, die beleuchtung entsprechend und das publicum mit 
diesem neuen theater sehr zufrieden. einen großen Verlust hat 
unsere oper an ihrem ersten Violinisten und orchesterdirector, dem 
professor des conservatoriums pixis erlitten.“

Wiener Zeitschrift  243 (6.  12.  1842) 1941 – 1942
‚correspondenz-nachrichten. prag, im november 1842.‘
(1942) „hr. Director stöger hat seinen redoutensaal in ein recht 
zierliches theater verwandelt, welches dem böhmischen schauspiel 
gewidmet ist. Die neue bühne, zu welcher eine bedeutende Anzahl 
Mitglieder – unter andern Dlle. nina herbst – engagirt sind, wurde 
am Wenzelsfeste mit einem original-Lustspiel: « carl skreta, der 
böhmische Maler », von professor swoboda eröffnet. seitdem er-
schienen daselbst Übersetzungen von raupach’s « robert der teu-
fel », holbein’s « pantoffel und Degen », « Dienstspflicht » unter dem 
titel: « Der treue Diener », Gutzkow’s « Werner » u. s. w., im Gebiete 
der oper Donizetti’s « Liebestrank », und « Joseph und seine brü-
der », von Mehul, mit dem brillanten erfolg. einige ganz ausgezeich-
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nete Vorstellung war Mozart’s « Don Juan », gleichfalls mit recita-
tiven. Die Zahl der Decorationen von neefe, de pian und Mößner 
ist auf  vierzig bestimmt. schon längere Zeit vor eröffnung der 
bühne wurden vierzehn Landschaftsdecorationen von neefe ausge-
stellt, deren größter theil allgemein beyfall fand. Das portale, mit 
schiller und Mozart’s büsten verziert, und die treffliche courtine: 
das prager schloß vom standpuncte der hetzinsel, ist von dem 
hiesigen theatermaler hrn. Mößner. 
Die erste und sehr geglückte deutsche Vorstellung in diesem thea-
ter: « Der taubstumme » nach bouilly von Kotzebue, zum Vortheile 
des taubstummen-institutes, war sehr besucht. (. .).“

Wiener Zeitschrift  5 (7.  1.  1843) 36 – 38
‚correspondenz-nachrichten. prag, im December 1842.‘
(38) „im böhmischen theater scheint die oper durch die länger 
anhaltende unpäßlichkeit der Mad. podhorsky (welche auch das 
deutsche repertoire sehr beschränkt) in fesseln zu liegen. im reci-
tierenden schauspiel erschien wieder einmal Ziegler’s « parteywuth », 
worin sich vorzüglich Dlle. nina herbst (Lady Johanna Land) und 
hr. Grau (Gottlieb Koke) auszeichneten. ihr folgten das « Kätchen 
von heilbronn, » nach holbein’s bearbeitung, für die böhmische 
bühne übersetzt von W. filipek, und « der Löwe von Kurdistan, » 
romantisches ritterschauspiel in fünf  Acten von Auffenberg, eben-
falls von W. filipek übersetzt. Zum ersten Male wanderten über die 
breter (sic): « Üble Laune », mit dem oder: « Vater und sohn als bräu-
tigam ». Lustspiel in vier Acten von Kotzebue, übersetzt von J. 
Zbraslawsky, und « der Zeitgeist ». posse in vier Acten von Dr. rau-
pach, übersetzt von J. petschirka, und es gehört zu einem guten 
Zeichen der Zeit bey dem böhmischen publicum, daß der letztere 
witzige Kobold viel theilnehmer fand. « Der pariser taugenichts » 
hat sich in der böhmischen bearbeitung auf  gar sonderbare Weise 
in einen findling verwandelt, der jedoch sein publicum unter-
hält.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 5 (12.  1.  1843) 24
‚notizen.‘
(24) „boieldieu’s berühmte oper: « Johann von paris » kommt im 
böhmischen theater in prag zur Aufführung.“
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oester reichisches Morgenblatt 13 (30.  1.  1843) 51 – 52
‚feuilleton. theatralisches. bunterlei. (preise für böhmische origi-
naldramen.)‘
(51) „herr Director stöger in prag hat im Verein mit einem freunde 
(52) der cechischen sprache preise für böhmische originaldramen 
ausgeschrieben. sie bestehen in 40,-, 30,- und 20,- Ducaten in Gold. 
Die preisrichter sind die hh. Jos. Jungmann, franz palacky, W. 
A. swoboda, J. V. Kaubeck und Wocel.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 14 und 15 (2.  2. und 4.  2.   
1843) 62
‚notizen. (preise für böhmische opern.)‘
(62) „Director stöger in prag hat für böhmische original-Dramen 
drei preise mit 20,-, 15,- und 10,-Ducaten in Gold ausgeschrieben. 
Wäre das Ausschreiben böhmischer opern in diesem durch und 
durch musikalischen Slavenlande nicht erfolgreicher gewesen?!“

Allgemeine theaterzeitung 30 (4.  2.  1843) 126 – 127
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (prager briefe, vom 4. Jänner 1843.)‘
(127) „Der böhmischen oper ist zu einer wahrhaft brillanten erwer-
bung, welche dieselbe an Dem. tonner neuerlich gemacht, alles Glück 
zu wünschen, oder vielmehr das Glück macht sich mit der vortreffli-
chen erwerbung von selbst. Dem. tonner debutirte den 28. v. M. als 
Agathe in Webers « freischütz » (. .). Wie sehr es übrigens dem wak-
keren entrepreneur wirklich und allen ernstes am herzen liegt, auch 
im böhmischen repertoir nach Kräften den Aufschwung des besse-
ren zu befördern, beweisen insbesondere die preise, welche hr. stöger 
im betrage von 20,-, 15,- und 10,- Ducaten für böhmische origi-
naldramen ausgeschrieben, und ein Gönner der cechischen Literatur 
und sprache, vorbehaltlich des Verlags, durch hinzufügung eines 
‚alterum tantum‘ auf  das Doppelte erhöht hat. (. .).“

sammler 23 (9.  2.  1843) 90
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(90) „böhmisches theater. unseres beliebten schriftstellers J. r. 
tyl herrliches Gedicht: « slepy Mládenec » (der blinde Jüngling), 
fand erst bei der dritten nach sechs Jahren stattgefundenen Vor-
stellung die verdiente Anerkennung. (. .).“
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Allgemeine theaterzeitung 60 (11.  3.  1843) 275
‚nachrichten aus provinzstädten. (prager-briefe, vom 22. Jänner 
1843.)‘
(275) „im böhmischen theater hatte der jugendliche tenorist hr. 
senft ebenfalls alle ursache, mit dem erfolge seines, den 3. d. M. 
stattgehabten Debuts als Gomez in Kreutzers « nachtlager » zufrie-
den zu sein. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 35 und 36 (23.  3. und 25.  3.   
1843) 148
‚notizen. (Die czechische oper in prag.)‘
(148) „es ist bekannt, daß Director stöger in seinem neu erbauten, 
sogenannten böhmischen theater auch Vorstellungen in böhmi-
scher sprache gibt. Die Journale nennen dieß die böhmische oper, 
die jedoch nichts anderes bietet, als Übersetzungen deutscher, fran-
zösischer und sogar italienischer opern. prag zählt viele componi-
sten, und rühmt einige sogar als tüchtig an. Auch an vaterländi-
schen Dichtern fehlt es dieser stadt nicht. Warum wird von diesen 
nicht ein vaterländischer stoff  zu einem musikalisch-dramatischen 
Werke verarbeitet und auf  die bühne gebracht? solange dieses 
nicht geschieht, kann man dort ebenso wenig von einer cechischen 
oper reden, als sich die Deutschen einer nationalen oper rühmen 
könnten, wenn sie nichts, als italienische und französische opern 
mit deutschen Übersetzungen besäßen.“

Wiener Zeitschrift  73 (13.  4.  1843) 581 – 582
‚correspondenz-nachrichten. prag, im März 1843.‘
(581) „Die böhmische schaubühne entspricht dem Zwecke, sich als 
selbständiges nationalinstitut zu constituiren, immer mehr, da sie 
in der letzten Zeit die Übersetzungen zwar nicht ausschloß, doch 
kurz hinter einander mehrere böhmische original-Dramen 
brachte. (. .).“
Zusehens kämen jetzt auch böhmische originaldramen zur Aufführung.
(581) „« Der blinde Jüngling », romantisches schauspiel in drey Ab-
theilungen von J. K. tyl, erinnert ein wenig an calderon’s « Leben 
ein traum », wenn gleich der junge Wit härter geprüft wird als ro-
derich, noch mehr aber an « robert der teufel ». Das stück hat bey 
manchen fehlern doch viel Leben und bewegung, und der erfolg 
war so glänzend, daß der Verfasser nach dem zweyten und dritten 
Acte wiederholt und stürmisch hervorgerufen wurde. (. .).
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(582) ein neuer Versuch, um die fortschritte der nationalbühne zu 
befördern, sind drey preise, welche hr. Director stöger für böhmi-
sche schauspiele aussetzte. Als erster preis sind 20, als zweyter 15, 
als dritter 10 Ducaten festgesetzt, wozu ein hiesiger freund der 
böhmischen sprache, mit Vorbehalt des Verlages, ein Alterum tan-
tum fügt, so daß die preise 40,-, 30,- und 20,- Ducaten sind. Das 
preisrichteramt haben die hh. präfect Joseph Jungmann, histo-
riograph franz palacky, prof. W. A. swoboda, prof. J. p. Kaubek 
und erasmus Wocel übernommen.“

sonntagsblätter 17 (23.  4.  1843) 396
‚Literarische streiflichter. cherubini’s ‹ Wasserträger ›‘
(396) „ist in prag auf  dem nazionaltheater in böhmischer sprache 
gegeben worden.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 56 (11.  5.  1843) 236
‚notizen. (Auber’s ‹ stumme › in böhmischer sprache)‘
(236) „wurde am 7. d. M. im stöger’schen theater in prag zum 
ersten Male vollständig aufgeführt.“

Wiener Zeitschrift  93 (11.  5.  1843) 740 – 742
‚correspondenz-nachrichten. prag, im April 1843.‘
theaterbericht.
(742) „Das böhmische schauspiel brachte wieder ein original: « Jan 
(Johann) für ein Windspiel hingethan (?), oder: der edelknecht und 
die hexe. » Volksschauspiel in vier Acten nach schneider’s ballade, 
bearbeitet von W. Klicpera. eine höchst schwierige Aufgabe, da der 
stoff  durchaus neu balladenmäßig ist; der Verfasser hat sie so 
glücklich gelöst, daß sein Drama in acht tagen zweymahl als be-
neficestück benützt werden konnte. (. .). Zum Vortheile des hrn. 
paolo rainoldi erschien ein ballet: « die Zigeuner im schwarzwalde, 
oder: Amor als Medicus, » welchem das kleine Lustspiel von Klicpe-
ra: « Jeder etwas für’s Vaterland », voranging. (. .). hr. Director stö-
ger hat nun auch ein Abonnement für die böhmischen Vorstellungen 
eingerichtet, welches mit dem Lustspiel: « Das räuschlein », nach 
bretzner, übersetzt von J. K. Zbraslawsky, eröffnet wurde. Zum 
Vortheil der Dlle. Köckert erschien ein Liebling des opernpubli-
cums aus alter Zeit: « Aschenbrödel, oder: die bezauberte rose », 
Zauberoper in drey Aufzügen nach dem französischen bearbeitet 
von Joh. nep. stipanek (sic), Musik von Jsouart. (. .).““
besprechung der Aufführung.
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sammler 79 (18.  5.  1843) 317 – 318
‚theaterwelt. (prag.)‘
(317) „Die erste oper, die das böhm. theater mit eigenen Kräften 
gab, war die « stumme von portici », welche nach der guten, mög-
lichst treuen und singrechten Übersetzung des edlen, uns zu früh 
entrissenen chmelensky, am 7. Mai zur benefize der Mad. springer 
aufgeführt wurde. hier ist ein passender ort über die Kräfte der 
oper einiges zu sagen. (. .).“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 73 (20.  6.  1843) 308
‚notizen. (im böhmischen theater)‘
(308) „zu prag nehmen die Vorstellungen einen erfreulichen Auf-
schwung; es werden gediegene Werke zur Aufführung gebracht. 
oder verdiente dieß nicht vol lste Anerkennung, wenn im er sten 
Abonnement schon vier opern (« Aschenbrödel », « die stumme », 
« faust », und « schweizerfamilie »); fünf  große Dramen (« szriny », 
« sobeslaw », « Abbé l’Epée », « die Zurücksetzung », und « der Spieler ») 
und fünf  Lustspiele (« das räuschchen », « scherz und ernst », 
« cziska’s schwert », « die Verwandtschaften », und « der Mentor ») 
geboten werden? es erweckt dieß tüchtige streben schon im inter-
esse der Kunst ein ungemeines Wohlbehagen bei jedem Gebildeten, 
und nur eines erübrigt noch als pium desiderium: unter den vielen 
gewiß tüchtigen componisten böhmens auch endlich einem zu be-
gegnen, der mit einem größeren Werke in der heimatsprache und 
nationell aufträte!“

Wiener Zeitschrift  136 (10.  7.  1843) 1085 – 1087
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Juny 1843.‘
(1086) „ein original der böhmischen bühne war « brunswick », 
schauspiel in drey Acten, nebst einem Vorspiel in einem Act, nach 
der Volkssage bearbeitet von J. K. tyl, welcher hier unstreitig einen 
fehlgriff  that. Die beyden helden der böhmischen sage, herzog 
stillfried, der ein schwert besaß, zu dem er nur sagen durfte: ‚Allen 
die Köpfe herunter!‘ um seine Feinde, so viel deren auch seyn moch-
ten, alsogleich enthauptet zu seinen füßen zu sehen, so wie sein 
sohn brunswick – eine Varietät des braunschweigischen heinrich 
– der mit einem Löwen die Welt durchzog, und mit diesem in com-
pagnie heldenthaten verrichtete, sind durchaus keine dramatischen 
charaktere. hr. tyl, um den Löwen nicht auf  die bühne zu bringen, 
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machte daraus einen komischen schildknappen, der Löwe genannt 
wird, während sich ein schwert im Gefolge des sicilianischen für-
sten Kleofot befindet. (. .). Zum besten der Mad. hynek wurde 
« sobeslav und friedrich, oder: der Kampf  um die fürstenkrone », 
historisches schauspiel in fünf  Acten, von prof. Klicpera, für die 
bühne bearbeitet von J. K. tyl, neu in die scene gesetzt. (. .). Die 
(1087) böhmische oper brachte zwey novitäten, « die stumme von 
portici » von Auber, und spohr’s « faust ». Die Letztere war keine 
leichte Aufgabe für ein opernpersonale, das größtentheils aus An-
fängern besteht. (. .).“ 
beurteilung der stimmen.
„(Alle genannten personen, sogar der teufel, haben im böhmischen 
ganz andere namen, die ich mir jedoch nicht merken konnte.)“

Wiener Zeitschrift  150 (29.  7.  1843) 1196 – 1198
‚corrrespondenz-nachrichten. prag, ende Juny 1843.‘
(1197) „Die böhmische bühne brachte in der letzten Zeit kein ori-
ginal, sondern bloß die reprisen von raymund’s « Alpenkönig und 
Menschenfeind » und Kotzebue’s « Verwandtschaften » (. .). 
(1198) « Die bestürmung der feindlichen stadt », große historische 
spectakelpantomime in sechs Abtheilungen mit tänzen, Gruppi-
rungen und Gefechten, arrangirt von fedele caldi, wurde zuerst 
dem böhmischen publicum mit dem Lustspiel: « der Mentor » nach 
Lembert von K. püner, vorgeführt, dann aber auch ein paar deut-
schen Lustspielen angefügt.“

Wiener Zeitschrift  160 (12.  8.  1843) 1277 – 1279
‚correspondenz-nachrichten. prag, im July 1843.‘
(1279) „im neuen theater ist « schlimme frauen » bereits 57mal, 
« Wastl » 24mal gegeben worden. hr. told bewährt sich auch hier als 
triumphator.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 102 (26.  8.  1843) 428
‚notizen. (im böhmischen theater in prag)‘
Verfasser: (p. b.)
(428) „wurden aufgeführt: am 3. d. M. « Der Liebestrank »; am 8. d. 
der erste Act aus « Montecchi und capuleti », und der dritte Act aus 
« romeo », dann die concert-ouverture von Kittl, ein clarinett-
concertino von Weber und Violinvariationen von ernst. im « Lie-
bestrank » gewann Mad. podhorsky als Adine, wie immer, die palme 
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durch ihren kunstvollen Gesang und die rein slavische Aussprache; 
in « Montecchi » trat Mad. Wernau als romeo auf, scheint jedoch der 
böhmischen bühne nicht recht zusagen zu können, obschon sie eine 
nicht unangenehme Altstimme, reine intonation und eine hübsche 
figur besitzt. im clarinett-concertino reussirte hr. saverthal voll-
kommen, auch hr. schuster gefiel in den ernst’schen Variationen. 
– brieflichen Mittheilungen zu folge steht die böhmische oper in 
prag bei weitem besser als die deutsche, wenig erfreulich ist es aber, 
daß bisher kein einheimischer tonsetzer sich über ein größeres büh-
nenwerk gewagt, und tonweisen slavischen characters geschaffen, 
die, volksthümlich, auch den Anforderungen der Kunst entsprä-
chen; immer sind es compositeurs fremder Völker und eher auch 
des südens, die ihre herrschaft in der hauptstadt an der Moldau 
bereits behaupten und den nationellen typus zu verwischen emsig 
beflissen sind. – Der böhme und Donizetti – wie stimmen die zu-
sammen! Oder trägt die Ostentationswuth der Sänger auch hier die 
schuld? Dudeln und gurgeln läßt sich freilich am leichtesten, lieb-
lichsten; allein, wie steht’s um die charakteristik? Wie um die Ge-
fühls-Wahrheit? und diese sind es ja doch vornehmlich, die ein 
Kunstwerk bilden. schade, daß Gefühls-flachheit auch in dieses 
neue, so kräftig aufstrebende national-institut eingeschwärzt wer-
den, – die deutschen bühnen ziehen ohnehin alle am Karren der 
oberflächlichkeit und der Mode, fast nirgend mehr wird das reele 
(sic), Gediegene der Kunst beachtet; sinnenreiz ist der champagner-
trank, den man mit vollen Zügen leert, für den nectar, dessen 
folge unsterblichkeit, scheint der Geschmack sich gänzlich zu ver-
lieren.“

Allgemeine Wiener Musikzeitung 126 (21.  10.  1843) 532
‚notizen. (Die oper ‹ Zampa ›)‘
(532) „ist den 15. d. M. in prag in böhmischer sprache zur benefice 
des hrn. strakaty gegeben worden.“

sammler 192 (2.  12.  1843) 775
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
Verfasser: W 
(775) „ 3. Dezember wird zum Vortheile des hrn. Mayr zum ersten 
Male in böhmischer sprache aufgeführt werden: « Die belagerung 
von Korinth, » große oper in vier Akten frei nach dem französi-
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schen von Kuppelwieser, übersetzt von ugka, Musik von rossini. 
hr. Kunz (vom ständ. theater) als Gast.“
Anmerkung: Die rede ist von emilie ujková, verheiratete Maýrová 
(1819 – 1874), ehefrau des Kapellmeisters Johann nepomuk Máyr. sie verwen-
dete als Übersetzerin die männliche namensform e. M. ugka ohne die endung 
„-ová.“ Die Belagerung von Korinth in ihrer Übersetzung wurde im Jahre 1843 
am ständetheater erstaufgeführt, man weiß aber nicht, ob sie das Libretto aus 
dem italienischen oder über das Deutsche übersetzt hat. es war ihre erste 
Übersetzung. in der folge übersetzte sie die Libretti von Meyerbeers Hugenot-
ten, Die Hochzeit des Figaro (die erste auf  der bühne realisierte tschechische 
Übersetzung), Waffenschmied, Die weiße Dame, Lucia di Lammermoor, Dinorah, 
Rigoletto, Aubers Der Maskenball u. a. ins tschechische. (Mein Dank gilt frau 
Dr. Vlasta reittererová für diese informationen.)

sammler 196 (9.  12.  1843) 792
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
Verfasser: W.
(792) „sonntag den 3. wurde im stöger’schen theater rossinis: 
« belagerung von Korinth », in böhmischer sprache, mit wahrem 
succeß gegeben. böhmische opern machen enormes, eklatantes 
Glück; dem böhmischen rezitirenden schauspiele erstarb jedoch der 
brautkranz in der hand, und der Gärtner weinte nicht, es rührte 
ihn nicht einmahl; das war ein harter, spekulativer Mann! Den 27. 
sahen wir tyl’s « blinden Jüngling » mit vielem und anhaltendem 
beifalle aufführen. Den 29. wurde: « Der Müller und sein Kind », 
gegeben. Dieses stück nahm Abschied vom stöger’schen theater, 
den (sic) der tod des Müllerkindes war simbolisch mit dem reziti-
renden böhmischen schauspiele, es konnte sich hier nicht seines 
Daseins erfreuen. Dolt’s Mutter starb; « traumleben » kann noch 
nicht gegeben werden, und so setzen wir fort und fort: « Der ver-
kaufte schlaf  » heute, morgen und vielleicht übermorgen auch.“

sammler 31 (22.  2.  1844) 122
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
(122) „Die böhmische bühne hat durch den am 12. d. M. leider 
erfolgten tod des biedermanns J. n. stepanek ihren Gründer und 
würdigsten Veteranen verloren.“

Allgemeine theaterzeitung 300 (14.  12.  1844) 1227 – 1228
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (prag, ende october 1844.)‘
Verfasser: WEnzEl storCh
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(1227) „Die dramatischen Vorstellungen in böhmischer sprache fin-
den dieses Jahr wieder im alten landständischen theater und zwar 
jeden sonn- und feiertag um die vierte nachmittagsstunde statt. 
Die saison begann mit ende september ohne erhebliches zu brin-
gen. erst am 20. october ging eine novität in scene: « das War-
schauer Aschenbrödel », Lustspiel in drei Acten von Klicpera. obwol 
der Autor einer der beliebtesten Lustspieldichter der böhmen ist, 
vermag man der piece nicht viel Geschmack abzugewinnen. (. .).“

humorist  191 (11.  8.  1845) 762
‚Album. theater-telegraph. (böhmische oper.)‘
(762) „Auf  die Aufforderung vieler angesehener freunde des böh-
mischen theaters schreiben mehrere cechische Dichter textbücher 
für die böhmische oper. es sollen nur originaltexte geliefert und 
diese talentvollen tonsetzern zur Auswahl mitgetheilt werden. 
Dichter und tonsetzer haben, sobald die Aufführung ihrer Werke 
statt gefunden, anständige honorare zu erwarten. Auf  diese Weise 
dürfte die dramatische Musik, welche beinahe ganz unberücksich-
tigt geblieben, bald einen erfreulichen zeitgemäßen Aufschwung 
erhalten. Die Komposition einer komischen oper von hrn. baron 
Villani haben bereits zwei tonsetzer übernommen. Von einem der-
selben hrn. Kapellmeister prochazka, dessen ausgezeichnete Kom-
positionen D. Webers schule ehre machen, haben wir, insbesondere 
was die reinheit des satzes und die instrumentirung betrifft, etwas 
tüchtiges zu erwarten.“

oester reichische blätter 142 (27.  11.  1845) 1109 – 1110
‚bühnenliteratur der böhmen.‘
Verfasser: rakoniCky

(1109) „Die präkeren Verhältnisse, unter denen das nationale thea-
terwesen in böhmen sich seit dem Momente seines Wiedererwa-
chens, bis auf  den heutigen tag fristen mußte, waren dem Gedeihen 
einer original-Dramenliteratur nichts weniger als günstig. Auf  we-
nige Vorstellungstage, jahrelang nur auf  die sonn- und feiertage 
der Wintermonate, und an diesen auf  die unbequemsten stunden 
(von 4 – 6) beschränkt, waren Dichter sowohl als schauspieler dar-
auf  reduzirt, was sie thaten, wirklich blos aus Liebe zur sache zu 
thun – denn von emolumenten konnte die rede nicht sein. Die 
spielgesellschaft war kaum jemals mehr als ein fleißigerer Dilettan-
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tenverein, den auch das publikum wenig mehr als einen solchen 
betrachtete. Daher die geringen Anforderungen; daher die geringen 
Leistungen. Des rüstigen, gutgewillten Stěpanek bestrebungen in 
jener Zeit hatten mit zu vielen schwierigkeiten zu kämpfen, als daß 
er das ihm anvertraute theaterwesen auf  irgend eine höhere stufe 
hätte bringen können. er hatte mit der sprache, mit den Darstel-
lenden, mit dem publikum und endlich mit ungünstigen anderwei-
tigen Verhältnissen zu kämpfen, und bei dem hoffnungslosen Man-
gel tüchtiger Dramenschriftsteller sich selbst noch dabei die stücke 
zu schreiben. Der neuere Versuch mit dem theater in der rosen-
gasse wollte auch nicht erwünscht von statten gehen – und wir 
haben den erfolgen eines am Moldau-Quai neu und blos für böhmi-
sche Vorstellungen zu errichtenden theaters entgegenzusehen. 
nichtsdestoweniger kann man die bühnenliteratur nicht arm nen-
nen. sie hat talent aufzuweisen, die unter besseren umständen 
Vorzügliches geleistet hätten. Der größte theil der vorhandenen 
stücke ist freilich Übersetzung, aber auch die Anzahl von origina-
lien ist nicht unbedeutend. es dürfte nicht uninteressant sein, die 
einzelnen schriftsteller nebst ihren Arbeiten anzuführen. 
Hněwkowsky  schrieb ein trauerspiel « Jaromir », in 5 Akten und 
ein Lustspiel in 3 Akten: « die brautfahrt nach Kolodej ». (. .).“
Es folgt eine Aufzählung der Werke von Štěpánek, Klicpera und tyl.
(1110) „turinsky schrieb: « Angelina », trauerspiel in 3 Akten. 
« Virginie », trauerspiel in 4 Akten. Wocel: « Die harfe » , trauer-
spiel in 4 Akten. Die rettig: « eine weiße rose », Drama in 2 Ak-
ten. « Die Zauberharfe » in 1 Akt. chmelensky: « Der Drahtbin-
der », oper; « Libussa », oper. « udalrich und Božena », Oper.  Sychra : 
« Graf  Belohradsky », Schauspiel in 5 Akten. Wičkowsky : « Jefta’s 
tochter », trauerspiel in 5 Akten, « die weiße Dame », (noch nicht 
gedruckt). Wojaczek: « Ludmila », Drama in 3 Akten. swoboda: 
« Karl skreta, der Maler », Lustspiel in 4 Akten. Jedlicka : « Mečislaw 
und blanka », ritterspiel in 5 Akten. rettig: « freunde muß man 
prüfen », schauspiel in 2 Akten. Wewerka: « eine fledermaus », 
Lustspiel in 1 Akt. r aimann: « eine brautwerbung auf  dem 
 Lande », « ein gewonnenes Gut », Lustspiel. rirenschaft: « Alte 
Liebe rostet nicht », Lustspiel. picek: « Wilhelm von rosenberg », 
schauspiel. « König Wratislaw », (noch nicht gedruckt). Machaček : 
« Die freierschaften », Lustspiel. püner: « Karl iV. in pisa », schau-
spiel. nür nberger: « Melusina », Melodrama. 
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Mit Übersetzungen, größtentheils aus dem Deutschen, weniger aus 
dem französischen und englischen, beschäftigten sich und beschäf-
tigen sich zum Theile noch: Šafařik  (« Maria stuart »). – chme-
lensky (« Zauberflöte » und andere opern.) – swoboda (« norma » 
und andere opern.) – Wrtatko. – Machaczek (« isidor und olga », 
« Jungfrau von orleans », « Don Juan », « barbier von sevilla », 
« schweizerfamilie », « Wasserträger », « cosi fan tutte » u. a. opern). 
–tyl. – sychra. – hybl (« Abälino », « Die hussiten vor naum-
burg »). – chmela (« Graf  benjofsky »). – prochazka . – Žak (« das 
Mädchen von Marienburg », « die feindlichen brüder », « er mengt 
sich in Alles »). – Malý (« othello »). – nowotny. – si lber nagel 
(« der Müller und sein Kind »). – Kramerius. – pospissi l  (« eduard 
in schottland »). – Wawra (iffland’s « Advokaten », « das epi-
gramm »). – fil ipek (« ritter bayard », « Doppelgänger », « Käth-
chen von heilbronn », « König u. bauer » ). – püner (« Johann von 
finnland », « Mina v. barnhelm »). – Kolár (« Kaufmann von Vene-
dig », « Macbeth », « die räuber », « Wallenstein »). – tomsa (Körner’s 
« toni », « Zriny », « hedwig » und « nachtwächter »). – Wanek.  – 
spinka . – Čelakofsky. – pel ikan. – izbor sky (« irrungen » von 
shakespeare). – stranik. – spott (« die Ahnfrau »). – Landfraß. 
– hawelka.  –  Kubelka.  –  Kaschka (selbst schauspieler, zahl-
reiche kleine Lustspiele). – Doublebsky.  –  Pečirka  (« cardillac », 
« Zeitgeist »). – Uhliř .– Loučowsky.  –  Doucha (« romeo und 
Julie », « tankred »). – Marek (« emilie Galotti »). – ujka (« belage-
rung von Korinth »). – peschka.  – rieger.  –  Ji lemnitzky.  – 
stefan.  – hawliczek.  –  schir  (« die schuld »).“ 
Anmerkung: Weitere hier angeführte stücke sind in teil i des Bohemica-ban-
des (Literatur und Schrifttum) erfasst (→ Kap. „Nachrichten über Schriftstel-
ler“: → Klicpera, V. K., S.  335  f.; → Štěpánek, J. N., S.  569  f.; → Tyl, J. K., 
s.  624  f.).

sammler 201 (18.  12.  1845) 803 – 804
‚Korrepondenz-nachrichten. (prager briefe.)‘
(803) „Mit ostern kommenden Jahres wird unter der Direktion des 
neuen theaterunternehmers hrn. hofmann aus riga hoffentlich 
auch dem czechischen theater eine neue, silberne ära erblühen. (. .). 
eine sehr wichtige, folgenreiche Akquisition hat er bereits gemacht, 
indem er den berühmten belletristen tyl als Dramaturgen für die 
czechische bühne engagirte. (. .).“
Mit dem bau des nationaltheaters werde schon nächsten sommer geplant 
anzufangen.
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Allgemeine theaterzeitung 53 (3.  3.  1846) 212
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. theater-Anzeiger.‘
(212) „Durch die ganze fastenzeit finden im stögerschen theater 
in prag in der rosengasse Vorstellungen in czechischer sprache 
statt. Der Anfang ist jedes Mal um vier uhr.“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 28 (5.  3.  1846) 112
‚notizen. (Die Aufführung der opern in böhmischer sprache)‘
(112) „sollen in prag wieder begonnen werden und zwar in dem 
hiezu bestimmten theater in der rosengasse.“

Allgemeine theaterzeitung 84 (8.  4.  1846) 336
‚feuilleton. nachrichten aus provinzstädten. (Aus prag, den 30. 
März.)‘
Verfasser: A.
(336) „im böhmischen theater machte am 29., um die fünfte nach-
mittagsstunde, « stradella », von swoboda übersetzt und zum bene-
fice des hrn. strakaty gegeben, außerordentliches Glück. (. .).“
Kurze besprechung der Aufführung.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 46 (16.  4.  1846) 183 – 184
‚notizenblatt. (Die böhmischen theatervorstellungen)‘
(184) „unter stöger’s Direction in prag wurden am 2. d. M. mit 
flotow’s « stradella » geschlossen. (. .).“

sammler 65 (23.  4.  1846) 258 – 259
‚Aus prag. Direktions-Wechsel.‘
(258) „Den 2. April fand die letzte böhmische Vorstellung unter 
stöger’s Direktion, und zwar wurde flotow’s « stradella » gegeben. 
es war eine wahrhaft glänzende Vorstellung. (. .). nach der Vorstel-
lung wurde ein böhmischer epilog gesprochen, in welchem die Ver-
dienste stöger’s um die böhmische bühne anerkannt und gewürdigt 
(259) wurden. hierauf  ward stöger dreimal stürmisch gerufen. Die 
Verdienste stöger’s um das böhmische theater dürfen wir als un-
befangene beobachter nicht gering anschlagen. sein Wille war gut 
und bewährte sich durch die that. Daß er selbst die Lokalverhält-
nisse nicht genügend kennen konnte, und sich von verschiedenen 
rathgebern hinleiten lassen mußte, lag in umständen, welche er 
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nicht übersehen konnte. Da gab es Kabalen und chikanen von sei-
ten, welche man nicht berühren kann, und welche die ursache 
waren, daß stöger sich zuweilen zu inkonsequenzen und Mißgriffen 
verleiten ließ, die den Verfall seines neuen Gebäudes nach sich zo-
gen. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 97 (23.  4.  1846) 387 – 388
‚feuilleton. correspondenz-nachrichten. nachrichten aus provinz-
städten. (Aus prag, den 18. April.)‘
(388) „Die böhmischen Vorstellungen unter der neuen Direction 
wurden am 14. April, ebenfalls bei festlicher beleuchtung des äuße-
ren schauplatzes, mit Kittls fest-ouverture und einem Vorspiel 
von J. K. tyl (Musik von f. skraup): « Der Weg zum tempel der 
Kunst » eröffnet, worin ungefähr dieselbe idee, wie in dem deutschen 
festspiel auf  eine andere Weise behandelt wurde. Am schluß wur-
de hr. hoffmann rauschend hervor gerufen, und erregte durch die 
böhmischen Worte: ‚Wasse laska moge blazekort!‘ einen Sturm von 
Applaus. in dem darauffolgenden Drama: « christoph und renata, 
oder: die Verwaisten », nach dem französischen, von K. blum, ins 
böhmische übersetzt von reznjcek, erregte Mad. Kolar (. .) lebhaf-
te sensation. Der nächste sonntag bringt ein sehr populäres, und 
bei der böhmischen Zuschauerschaft beliebtes stück: « Johann für 
ein Windspiel hingethan », dramatisches Gedicht in vier Acten, nach 
schneiders Legende von W. Klicpera.“

Wiener Zeitschrift  94 (11.  5.  1846) 374
‚feuilleton. Auswärtige correspondenz. prag, den 21. April.‘
(375) „(. .). Auch bei der ersten böhmischen Vorstellung (« christoph 
und renata » und ein Vorspiel von tyl: « Der Weg zum tempel der 
Kunst ») wurde herr hoffmann hervorgerufen, und erregte durch 
einige böhmische Worte – ungefähr: ‚eure Liebe ist mein Glück.‘ 
– einen lang anhaltenden beifallsjubel.“

humorist  305 (22.  12.  1846) 1231
‚Konversations-Lexikon des tages. prager Mitteilungen. (schluß.)‘
Verfasser: dra.
(1231) „Das böhmische theater brachte zwei original-produkte, 
den « bettler von neapel », von reznicek und Machaceks « rosen-
berg », die sich beide vielen beifalls erfreuten. Als erstere ists ein 
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erstlingswerk, das in der exposition fehlerhaft und unpraktisch ist, 
aber doch einen talentvollen Dichter erkennen lässt. es ist unge-
gohrener Wein. Das Drama « rosenberg » beurkundet das gereifte 
dramatische talent eines Mannes, den bereits das frühe Grab deckt. 
Auch die opern « stradella », « czar und Zimmermann » und « Zau-
berflöte » wurden in böhmischer sprache mit entsprechender beset-
zung gegeben. um die gute Aufführung dieser tondichtungen 
machten sich die herren brava (ein trefflicher bett), Mayr und 
strakaty, und Dlle. soukup und Mad. podhorsky verdient. in der 
« Zauberflöte » sang die papagena Dlle. Lingg, die, obwohl des böh-
mischen idioms unkundig, sich ziemlich mit ehren aus der Affaire 
zog.“

oester reichische blätter 26 (30.  1.  1847) 104
‚notizen. theatralisches.‘
Auf  dem böhmischen theater in prag sei eine neue tragödie: Monika, von J. 
G. Kolár, zur Aufführung gekommen. es sei ein glücklicher Wurf  gewesen und 
habe sehr gefallen.

Wiener Allgemeine Musikzeitung 109 (11.  9.  1847) 440
‚notizen. prag.‘
(440) „hr. Mayer, tenorist, ist für das böhmische theater wieder 
engagirt worden.“
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biobibLioGrAphische no tiZen  
Über theAterschAffenDe

Anmerkung: in den vorangegangenen Abschnitten sind in den gesammelten 
beiträgen im Zusammenhang mit Ankündigungen von Aufführungen und 
theaterkritiken über viele weitere und auch die nachfolgenden bühnenkünst-
ler (schauspielerinnen und schauspieler, sängerinnen und sänger etc.) biogra-
phische informationen enthalten. 

Franz Rudolph Bayer  (Ps.  Rudolph vom Berge)  
(1780–1860)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  f. r. bayer als schriftsteller und schau-
spieler s. teil i des Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) (→ „Nachrich-
ten über Schriftsteller“: → Bayer, F. R., S.  14  f., 120).

Archiv für Geschichte 58 (22.  3. und 24.  3.  1824) 207 – 209
‚Gallerie scenischer Künstler. siebentes bild. franz rudolph bayer 
in prag.‘
porträt. Geboren wurde dieser am 30. november 1780 in Wien; der Vater, 
inhaber einer vorzüglichen Apotheke in der Kaiserstadt, entstamme einer 
wohlhabenden familie aus böhmen. 

Allgemeine theaterzeitung 86 (30.  4.  1835) 343 – 344
‚neuigkeiten. correspondenz-nachricht von prag, wegen vielen 
Mittheilungen verspätet.‘
Verfasser: d  d 
(343) „Am schlusse des Monats März wurde auf  unserer bühne K. 
e. ebert’s längst erwartetes trauerspiel « czestimir », zum benefice 
des hrn. bayer gegeben, und die Aufführung desselben am 29. 
wiederholt. (. .).“
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Karl  Beck (1814–1879)

Wiener Zeitschrift  66 (25.  4.  1840) 524 – 526
‚correspondenz-nachrichten. prag im März 1840.‘
(526) „Die wichtigste und anziehendste der böhmischen Vorstellun-
gen war zum Vortheile des hrn. beck: « Jessonda », oper in drey 
Acten von emanuel Gehe, ins böhmische übertragen von J. n. 
stiepanek, Musik von Louis spohr. (. .).“ 

Friedrich Dams (1799–1877)

Wiener Zeitschrift  81 (6.  7.  1833) 666 – 668
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Juny 1833.‘
(667) „Zum Vortheile des hrn. Dams kam skraup’s oper: « udalrich 
und bozena », welche wegen der Krankheit des hrn. Drska lange 
geruht hatte, wieder auf  das repertoire, und der beneficant (udal-
rich) theilte mit Dlle. Lutzer (bozena) und hrn. podhorsky (boro-
win) den reichen beyfall des Abends.“

Marie Denker (eigentl .  Hahn) (1810–1882)

Allgemeine theaterzeitung 176 (4.  9.  1837) 710
‚An Demoiselle Marie Denker. nach beendigung ihres Gastspieles an 
dem königl. ständischen theater zu prag.‘
Gelegenheitsgedicht.

Joseph Glockner (1769–1803)

intel l igenzblatt  zu den Annalen 6 (februar 1804) 46 – 48
‚nekrologie.‘
s.  46: nachricht vom tod des schauspielers Joseph Glockner am 12. november 
1803 in prag. Geboren worden sei er am 12. August 1769 zu troppau. Kurze 
Darstellung seiner bühnenkarriere.
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Josef  Vilém Grabinger  (1805–1852)

Wiener Zeitschrift  21 (18.  2.  1837) 165 – 167
‚correspondenz-nachrichten. prag, im Jänner 1837.‘
(166) „(. .) Zum Vortheile des hrn. J. Grabinger wurde zum ersten 
Male aufgeführt: « Die stumme von portici » (. .).“
Zitiert wird die in der Bohemia erschienene Kritik, das publikum sei bei der 
Aufführung immer kälter und kritischer geworden.

Wiener Zeitschrift  9 (20.  1.  1838) 70 – 71
‚correspondenz-nachrichten. prag, im December 1837.‘
(71) „Das böhmische schauspiel brachte zum Vortheile des hrn. 
Grabinger eine Übersetzung oder besser Acclimatisirung der « be-
kanntschaft auf  der färberinsel: die entführung aus dem stern, 
die Verlobung im Kuchelbad », posse mit Gesang von Wenzel filj-
pek, Musik von hrn. skraup d. j., welche ihren Zweck, ein volles 
haus zu machen, in allen räumen erfüllte.“

Václav Kliment Klicpera  (1792–1859)

Anmerkung: Die zahlreichen beiträge über V. n. Klicpera wurden in teil i des 
Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) erfasst (→ Kap. „Nachrichten über 
Schriftsteller“: → Klicpera, V. K.) (→ „Namenregister“).

Josef  Jiř í  Kolár  (1812–1896) 

Anmerkung: Zahlreiche beiträge über J. J. Kolár wurden bereits in teil i des 
Bohemica-bandes (Literatur und Schrifttum) erfasst (→Kap. „Nachrichten über 
Schriftsteller“: → Kolár, J. J.) ( → „Namenregister“).

Wiener Zeitschrift  66 (25.  4.  1840) 524 – 526
‚correspondenz-nachrichten. prag im März 1840.‘
(526) „(. .). Zum Vortheile des hrn. Kolar erschien: « Die beyden 
Galeerensclaven, ober: die Mühle bey st. Alderon », Melodram in 
drey Acten, übersetzt von J. G. Kolar. (. .).“
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Anna Maria Kolárová-Manetínská  (1817–1882)

sammler 192 (2.  12.  1843) 776
‚feuilleton. Korrespondenz-nachrichten. (prag.)‘
(776) „Den 19. november wurde zum Vortheile der Mad. Anna 
Kolar zum ersten Male in böhmischer sprache aufgeführt: « Der 
Adler, fisch und bär, oder: Die verschwundenen prinzen », komi-
sche Zauberposse mit Gesängen und tänzen, in zwey Akten von J. 
A. Gleich, von branibor Wenzel Wewerka ??, Musik von Kapellmei-
ster W. Müller. Über dieses räthselhafte stückchen, das einer kleck-
semachenden feder entsprang, hat das sehr zahlreich versammelte 
publikum in Ganze (sic) den stab gebrochen.“

Johann Carl  Liebich (1773–1816)

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 4 (11.  1.  1817)
‚nekrolog.‘
„Am 21. December 1816 um 4 uhr früh starb hr. carl Liebich, 
Director des theaters in prag, ein als Künstler wie als schauspiel-
director gleich verehrter Mann, ein Liebling des prager Adels, ein 
feiner Gesellschafter und ein wahrer freund seines theaterpersona-
les.“

Heinrich Moritz  (eigentl .  Mürrenberg) (1800–1868)

Allgemeine theaterzeitung 38 (29.  3.  1827) 154 – 155
‚neuigkeiten. Aus prag. (beschluß.)‘
Verfasser: ManFrEd

(154) „Als benefice-Vorstellung des hrn. Moritz wurde « isabella 
von Croyé, oder: des Sieges Preis », romantisches Schauspiel in fünf  
Acten frey nach Walter scott von Wilhelm Marsano gegeben (. .).“
besprechung der Aufführung.
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Franz Nissel  (Ps.  Korner) (1796–1866) 

sammler 48 (24.  3.  1840) 191
‚correspondenz-nachrichten. brünn, 15. März 1840.‘
(191) „Mittwoch den 11. März « Jaroslaw sternberg », vaterländi-
sches Drama in fünf  Acten nach dem böhmischen von stiepanek, 
– zum Vortheile des schauspielers hr. nissel. (. .).“

Künstlerfamil ie  Pistor (Betty Pistor (1802–1877); 
Josefine Pistor;  Karl  Pistor (1780–1863);  Minna Pistor; 

Wilhelmine Pistor († 1866))

Archiv für Geschichte 76 (27.  6.  1825) 492 – 495
‚Gallerie scenischer Künstler. Dreyzehntes bild. Die familie pistor 
in prag.‘
Verfasser: rg.
biographische skizze über die aus Vater, Mutter und drei töchtern bestehende 
Künstlerfamilie.

Carl  Joseph Pöck (1812–1869)

Wiener Zeitschrift  71 (14.  6.  1836) 568
‚K. K. priv. theater in der Josephstadt. Gastvorstellungen des hrn. 
pöck, regisseurs vom ständ. theater in prag.‘
bericht über die theateraufführungen.

Franz Pokorny (1797–1850)

Anmerkung: notizen über den prominenten in Wien tätigen theaterdirektor, 
aus Lstiboř in böhmen gebürtig, wurden nur unvollständig erfasst. Jene noti-
zen, welche sich auf  dessen tätigkeit in pressburg bezogen, wurden im band: 
Marinelli-König, G., Oberungarn in den Wiener Zeitschriften und Almanachen 
1805 – 1848 (Wien 2004), erfasst.(Vgl. namenregister). (Vgl. auch den biogra-
phischen eintrag von h. reitterer in: ÖBL 1815 – 1950, bd. 8 (Lfg. 37), s.  161  f. 
http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_p/pokorny_franz_1797_1850.xml so-
wie den eintrag über die familie pokorny von demselben Verfasser im OEML 
(Zugriffsdatum: 22. Juni 2010.)
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Allgemeine theaterzeitung 277 (19.  11.  1846) 1107
‚feuilleton. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
Verfasser: M.
(1107) „Director pokorny hat schon mehrere Mitglieder der entlas-
senen pantomimen-Gesellschaft vom Leopoldstädter theater enga-
girt. Man will daraus schließen, daß in der Josephstadt mit einem 
Male die verbannte pantomime zu neuem Leben erwachen wird. 
‚Willkommen im freundlichen Josephstädter theater, ihr columbi-
nen, harlekins, pantalons und pierrots‘ werden wir rufen, wenn das 
geschähe. Gerade in diesem theater, wo sich das unbefangenste 
publikum einfindet, wo die bunte Abwechslung hauptbedingung 
ist, und Decorationen, Maschinerien, costumes u. s. w. oft die 
hauptrol len spielen; gerade hier würde die pantomime zu neuem 
Leben erwachen können. (. .).“

Wiener Allgemeine Musikzeitung 88 (24.  7.  1847) 356
‚notizen.‘
(356) „hr. Director pokorny, seit längerer Zeit von Gichtleiden 
befallen, gebraucht die badnerbäder.“

Allgemeine theaterzeitung 176 (24.  7.  1847) 704
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
(704) „Director pokorny befindet sich in baden, um die dortigen 
bäder zur Lieferung seiner Gichtleiden zu gebrauchen.“

Allgemeine theaterzeitung 198 (19.  8.  1847) 791
‚Wien. Geschwind, was gibt’s in Wien neues?‘
Quelle: Mds
(791) „hr. pokorny ist auf  jede Weise bemüht, dem publikum 
Wiens neue Kunstgenüsse zu bereiten. novität drängt sich an no-
vität und so können wir auch einer Aufführung der schönen Doni-
zettischen oper « Marino faliero » in Kurzem entgegensehen.“

Ferdinand Polawski  (1779–1844)

Archiv für Geschichte 41 und 42 (5.  4. und 7.  4.  1824) 229 –  
231
‚Gallerie scenischer Künstler. sechstes bild. ferdinand polawsky in 
prag.‘
porträtskizze.
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oester reichische blätter 41 (21.  8.  1844) 328
‚personalnachrichten. 1844. 1. Quartal. 4. nekrologe.‘
(328) „polawski, ferdinand, Mitglied des ständischen theaters zu 
prag, mehre Jahre hindurch zugleich Mitdirektor (mit stepanek 
und Kainz) derselben bühne, ausgezeichnet insbesondere als Dar-
steller chevalesker und feiner charaktere. Gest. zu prag am 2. fe-
bruar.“

Paolo Rainoldi  (1781–1853)

sammler 185 (20.  11.  1843) 747
‚feuilleton. theaterwelt. (prag.)‘
Verfasser: W.
 (747) „Den 12. d. M. im stöger’schen theater zum ersten Male, in 
böhmischer sprache, zum Vortheile des hrn. balletmeisters paul 
rainoldi: « Die neuen Amazonen, oder: Weiber und Männer in Zwie-
tracht, » posse in drei Akten mit Gesang und tanz, nach Klicpera 
und told von J. K. tyl!! Musik von E. Titl, Drechsler, cabler und 
czapek. (. .).“
Das stück sei unter der bezeichnung Wastl schon unzählige Male in deutscher 
sprache aufgeführt worden.

Antonio sacchett i  (1790–1870)

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 98 (6.  12.  1817)
‚Kunst- und literarische notizen aus prag.‘
Mitteilung, dass A. sacchetti als theatermaler am ständischen theater in prag 
engagiert worden sei; von ihm stammten herrliche Dekorationen zu Klinge-
manns Moses. 

Jan Nepomuk Štěpánek  (1783–1844)

Anmerkung: Die zahlreichen Beiträge über J. N. Štěpánek wurden in Teil I des 
Bohemica-bandes (Literatur und Schrifftum) erfasst (→ Kap. „Nachrichten über 
Schriftsteller“: → Štěpánek, J. N.) ( → „Namenregister“).
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oester reichische blätter 41 (21.  8.  1844) 328
‚personalnachrichten. 1844. 1. Quartal. 4. nekrologe.‘
(328) „stepanek, Johann nep., der produktivste czechische schrift-
steller seiner Zeit, besonders im Dramatischen, redakteur mehrer 
Zeitschriften in böhmischer sprache; mehre Jahre hindurch Mitdi-
rektor des ständischen theaters in prag (zugleich mit polawski und 
Kainz). Gest. zu prag am 12. februar.“

Josef  Anton stranitzky (1676–1726)

Wiener Allgemeine theaterzeitung 64 (27.  5.  1820) 253 –  
254
‚Karl stranitzky und Joh. prehauser. biographische skizzen, ent-
worfen von Jos  kornthEuEr.‘
(253) „Karl (sic) stranitzky wurde zu prag im Jahre 1682 (sic) gebo-
ren (. .) und wurde im Jahre 1708 der erste deutsche hannswurst 
in Wien. (. .).“
Als todesjahr wird 1728 angeführt.

Josef  Kajetán Tyl  (1808–1856)

Anmerkung: Die zahlreichen beiträge über J. K. tyl wurden in teil i des 
Bohemica-bandes (Literatur und Schrifftum) erfasst (→ Kap. „Nachrichten über 
Schriftsteller“: → Tyl, J. K.) (→ „Namenregister“).
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frAnZ GriLLpArZers DrAMen

AHNFRAU  (1817),  ‚OTTOKAR‘  (1825),  
LIBUSSA  (1848)

Anmerkung: Weitere hinweise auf  beiträge s. teil i des Bohemica-bandes 
(Literatur und Schrifttum) (→ Kap. „Böhmische Stoffe“ / „Dramen – Libretti 
– Choreographien“: → Grillparzer, F.) ( → „Namenregister“).

beiträge und hinweise

Literarischer Anzeiger zum sammler 3 (1817) 9 – 12
‚Die Ahnfrau. ein trauerspiel in 5 Aufzügen. (noch Manuscript.)‘
Die fabel des stückes wird von Aufzug zu Aufzug erzählt.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 14 (1.  2.  1817) 56; 15 
(4.  2.  1817) 60; 16 (6.  2.  1817) 64
„Gestern am 31. Jänner wurde zum ersten Mahl, und zwar zum 
benefiz der Mad. schröder im k. k. priv. theater an der Wien auf-
geführt: « Die Ahnfrau ». trauerspiel in fünf  Acten von Grillpar- 
zer. (. .)“
besprechung der Aufführung.

Wiener-Moden-Zeitung 11 (5.  2.  1817) 87 – 88; 40 (17.  5.  1817) 
335 – 336; 90 (8.  11.  1817) 340
‚schauspiel. ‹ Die Ahnfrau ›.‘
(87) „ein trauerspiel in fünf  Aufzügen. Zum Vortheil der hof-
schauspielerin sophie schröder, zum ersten Mahl aufgeführt im 
theater an der Wien den 31. Jänner. (. .).“
besprechung der Aufführung. s.  335  f.: Über die Aufführung des stückes am 
13. Mai. s.  340: Über die Aufführung am 7. november.

sammler 20 (15.  2.  1817) 80; 21 (18.  2.  1817) 83 – 84
‚notitzen. theater. Die Ahnfrau.‘
Verfasser: [hohlEr]
Ausführliche theaterkritik der Aufführung im theater an der Wien. Das stück 
sei „ein sehr merkwürdiger Versuch in der Geschichte des teutschen 
trauerspiels“. 
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Wiener Allgemeine theaterzeitung 35 (22.  3.  1817) 137 – 139; 
36 (25.  3.  1817) 142 – 143
‚Gespräch zweyer Kunstfreunde über das trauerspiel ‹ Die Ahn-
frau ›. (Als beytrag zur beurtheilung desselben.)‘
Verfasser: A. G.
textkritik.
Anmerkung: im exemplar der Wiener Allgemeine Theaterzeitung in der frei-
handbibliothek des Wiener theatermuseums wurde handschriftlich neben die 
initialen des Verfassers der name „Andreas Günther“ hinzugefügt.

Wiener-Moden-Zeitung 27 (2.  4.  1817) 216 – 217; 28 (5.  4.  1817) 
224 – 227; 29 (9.  4.  1817) 232 – 235
‚Über das christliche fatum als Grundprinzip des modernen Dra-
ma. Von dr  a  WEissEnBaCh, k. k. rath.‘
Gegenposition zu einem beitrag im sammler (Literarischer Anzeiger, nr. 3, 
notizenbl. nr. 20, 21 d. J.), in welchem das trauerspiel (Die Ahnfrau) als mo-
dernes Drama bezeichnet werde, da es durch ein „christliches fatum“ gekenn-
zeichnet sei.

intel l igenzblatt  der österreichischen Literatur zu den er neu-
erten Vaterländischen blätter n 35 (30.  4.  1817) 
‚Deutsches schauspiel, Gastrollen, italienische oper, concerte, mu-
sikalische Akademien, Kunstredner, bauchredner, fechter, Wett-
rennen in Wien.‘
„seit Müllners « schuld » hat keine dramatische erscheinung in 
Wien so großes Aufsehen erregt, als die « Ahnfrau », welche die 
freunde der schauspielkunst in parteyen theilte, welche durch re-
den oder schreiben, durch Vergöttern oder Verunglimpfen, verstän-
dig oder verstandlos, unbefangen oder absichtlich, wohl unterrich-
tet oder kenntnißlos, in inländischen Zeitschriften, wie in auswär-
tigen blättern, mit oder ohne nahmen, ehrlich und gerade, oder 
hinterm rücken und auf  schleichwegen, das stück wie den Verfas-
ser beurtheilten oder verurtheilten. Wir werden in einer der näch-
sten nummern der chronik diese bereits gedruckte « Ahnfrau » des 
hrn. Grillparzer anzeigen. so viel scheint uns doch wahr zu seyn, 
daß mehr als gemeine talente dazu gehören, das publicum von sich 
so häufig sprechen zu machen, die Journalisten-federn so sehr in 
bewegung zu setzen. (. .).“



413franz Grillparzers Dramen

chronik der österreichischen Literatur zu den er neuerten 
 Vaterländischen blätter n 36 (3.  5.  1817) 141 – 142
‚schöne Literatur.
grillparzEr, F  Die Ahnfrau. ein trauerspiel in fünf  Aufzügen. 
Wien 1817. im Verlag bey Joh. bapt. Wallishauser. in 8. seiten 131. 
preis: 2 fl. 15 kr.‘
rezension.

Wiener-Moden-Zeitung 37 (7.  5.  1817) 305 – 510; 38 (10.  5.  1817) 
313 – 316
‚berichtigung der Ansichten über das christliche fatum als Grund-
prinzip des modernen Drama. Von a  günthEr.‘
Der fatum-begriff  wird analysiert.

Wiener-Moden-Zeitung 45 (4.  6.  1817) 381 – 383
‚Die neuesten schicksalstragödien. Votum separatum.‘
Verfasser: b-h-r [BErghoFEr?]
bekundet wird eine ablehnende haltung zu den neuesten schicksalstrauerspie-
len.

Wiener Zeitschrift  53 (2.  7.  1817) 5 – 8
‚baden gegen ende des Juny 1817.‘
Verfasser: W  hEBEnstrEit

theaterbericht.
(6) „Außer mehreren stücken haben wir den « Wald von bondy », 
« die schuld » und am 21. « die Ahnfrau » gesehen. (. .).“
beginn des Disputes mit Dr. Müllner bezüglich dessen beitrag in nr. 105 – 108 
der Zeitung für die elegante Welt 1817.

Wiener Zeitschrift  60 (26.  7.  1817) 61 – 62
‚neuigkeiten. prag.‘
(62) „Den 13. wird Mlle. schwarz als bertha in der « Ahnfrau » und 
den 17. als tancredi auftreten. (. .).“

sammler 115 (25.  9.  1817) 460
‚notitzen. ein Wort über die ‹ Ahnfrau › und ihre Gegner.‘
Verfasser: „MüllnEr. Weißenfels an der saale am 10. sept. 1817.“
bezug genommen wird auf  einen Aufsatz des Verfassers in der Zeitung für die 
elegante Welt 1817, nro 105 – 108. 
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sammler 116 (27.  9.  1817) 463 – 454
‚notitzen. An den herrn hofrath A. Müllner in Weißenfels.‘
Verfasser: W  hEBEnstrEit
fortsetzung des Disputes über die Ahnfrau.

Wiener Zeitschrift  79 (1.  10.  1817) 235 – 238
‚Außerordentliche beylage.‘
s.  356: „öffentliche bekanntmachung einer privaturkunde.“ / Verfas-
ser: W. h. / s.  256: „ein Wort über die « Ahnfrau » und ihre Gegner.“ 
s.  237  f.: „Antwort. An den herrn hofrath A. Müllner in Weißen-
fels.“ / Verfasser: W  hEBEnstrEit /.

sammler 126 (21.  10.  1817) 504
‚notitzen. An herrn W. hebenstreit in Wien.‘
Verfasser: „MüllnEr. Weißenfels, am 4. october 1817.“
replik auf  das offene schreiben an den Verfasser aus der nr. 116 des Sammlers, 
die Ahnfrau betreffend.

sammler 127 (23.  10.  1817) 508
‚notitzen. schlußwort. An den herrn ec. Dr. Adolph Müllner in 
Weißenfels an der saale.‘
Verfasser: „W  hEBEnstrEit  Wien an der Donau den 21. october 1817.“
Versuch, den Disput zu einem ende zu führen.

Wiener Zeitschrift  86 (25.  10.  1817) 299 – 300
‚Außerordentliche beylage.‘
s.  299: „inländische berichtigung einer ausländischen erklärung. 
An herrn W. hebenstreit in Wien.“ / Verfasser: MüllnEr, Weißenfels, 
am 4. october 1817. / s.  300: „An den herrn ec. Dr. Adolph Müllner in 
Weißenfels an der saale.“ / Verfasser: W  hEBEnstrEit. Wien an der 
Donau den 21. october 1817. /

sammler 129 (28.  10.  1817) 516
‚notitzen. theater. Wien.‘
Mitteilung, dass Mad. sonntag, schauspielerin aus prag, am theater an der 
Wien in einigen Gastrollen auftreten werde, u. a. als berta in der Ahnfrau.
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sammler 129 (28.  10.  1817) 516
‚notitzen. theater. München.‘
(516) „Am 17. oct. wurde im königl. hoftheater an der residenz 
zum ersten Mahle gegeben: « Die Ahnfrau », ein trauerspiel in  
5 Aufzügen von f. Grillparzer. (. .).“
es folgt eine besprechung der Aufführung.

Wiener-Moden-Zeitung 91 (12.  11.  1817) 340
‚schauspiel. ‹ Die Ahnfrau ›‘
Verfasser: W. h.
(340) „im theater an der Wien den 7. nov. (. .).“
Kurze notiz über die Aufführung.

sammler 136 (13.  11.  1817) 544
‚notitzen. theater. theater an der Wien. ‹ Ahnfrau ›.‘
Kurze Kritik der Aufführung mit Mad. sonntag aus prag, auf  Gastspiel in 
Wien, in der rolle als berta.

sammler 137 (15.  11.  1817) 547 – 548
‚notitzen. Über die ‹ Ahnfrau ›. (Aus der Münchner Zeitung.)‘
Verfasser: n  st  r.
eine ausführliche Kritik sei in nr. 248 der Münchner Zeitung erschienen.
(547) „Zum belege unserer Meinung und zum frommen des guten 
Geschmackes theilen wir unsern Lesern folgende über die « Ahn-
frau » in nro 186 der Jenaer allgemeinen Literatur-Zeitung enthalte-
ne, sehr gründlich abgefaßte recension mit: (. .).“

sammler 149 (13.  12.  1817) 596
‚notitzen. theater Klagenfurt. (Aus der Carinthia.)‘
(596) „Am 9. october sahen wir die erste Vorstellung der « Die Ahn-
frau » von Grillparzer, eines trauerspiels (nicht aber schauspiels) in 
5 Aufzügen. (. .).“
besprechung der Aufführung.

Wiener Allgemeine theaterzeitung 26 (28.  2.  1818) 101 – 103
‚Der unbefangene.‘
(101) „in nr. 3 der dießjährigen Zeitung für die elegante Welt wird 
über Grillparzers trauerspiel von München aus folgendes berichtet. 
(. .).“
½-spaltiges Zitat über die Ahnfrau.
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Wiener Zeitschrift  59 (16.  5.  1818) 476
‚notiz.‘
Die k. k. hoftheater-Direktion habe von sich aus franz Grillparzer für seine 
trauerspiele: Sappho, und: Ahnfrau, einen Jahresgehalt von 1.000,- fl. zuge-
sprochen; außerdem habe er von Gönnern eine Aktie der österreichischen na-
tionalbank als Geschenk erhalten. 

Wiener Allgemeine theaterzeitung 144 (1.  12.  1818) 575 –  
576
‚neuigkeiten. theater aus prag.‘
(575) „Am 5. « Die Ahnfrau ». eine Lieblings-Vorstellung des hiesi-
gen publikums, in welcher das vortreffliche spiel unserer braven 
Künstler Löwe, sonntag und seewald als Jaromir, bertha und bo-
rotin bey jeder Wiederhohlung die dauerndste Anerkennung findet. 
(. .).“

sammler 26 (29.  2.  1820) 103 – 104
‚notitzen. italienische Übersetzung teutscher Dichtkunst. (Aus 
dem Aufmerksamen.)‘
(103) „Der italienische Dichter, hr. Joseph August rossi, in Gratz, 
hat einen Monolog aus Grillparzers « Die Ahnfrau » übersetzt, wel-
chen wir hier in beyden sprachen mittheilen (. .).
Zweyter Aufzug Atto secondo
bertha berta
‚Ach, er geht, er hört nicht, geht,  ‚An, ch’ei va, non m’ode, ei va,
(. .) (. .).
fühl ich ihren stachel noch.‘ Le lor punte sento ancor.-‘“

Allgemeine theaterzeitung 111 (14.  9.  1822) 442 – 444
‚Literarischer Wegweiser. (rossi’s uebersetzung der ‹ Ahnfrau ›.)‘
Zweisprachige Übersetzungsprobe.
(442) „herr J. A. rossi, welcher die « Morlacken », « tancred » und 
andere opern in italienischer sprache verfaßte, glaubte seiner Vor-
bereitung zu einer Lehrkanzel der italienischen Literatur am beß-
ten zu bewirken, wenn er ein Meisterstück unserer sprache in seine 
Muttersprache übertrüge. (. .). professor schneller.“
Der Übersetzer sei den von Voß aufgestellten Grundsätzen, wonach die Über-
setzung ein treues Abbild der urschrift in sinn und form sein müsse, ge-
folgt.
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sammler 55 (6.  5.  1824) 220
‚schauspiele. (theater in der Josephstadt.)‘
Verfasser: r.
theaterkritik.
(220) „Am 27. April 1824 zum Vortheile des hrn. pauli: « Die Ahn-
frau », trauerspiel in fünf  Aufzügen von f. Grillparzer. (. .).“

sammler 58 (13.  5.  1824) 232
‚Mancherley.‘
(232) „Grillparzers « Ahnfrau » wird nächstens in Warschau in einer 
pohlnischen bearbeitung in Versen, und zwar unter dem titel: 
« Mutter der familie Dobratynski » auf  der bühne gegeben.“

Wiener Zeitschrift  104 (28.  8.  1824) 907 – 908
‚trauerspiel.
Auf  dem k. k. hoftheater an der burg: Die Ahnfrau. trauerspiel in 
fünf  Aufzügen, von grillparzEr.‘
Verfasser: *–*
theaterkritik.

sammler 105 (31.  8.  1824) 420
‚schauspiele.
(K. K. hoftheater nächst der burg.) Am 21. August. Die Ahnfrau. 
trauerspiel in fünf  Aufzügen von Franz grillparzEr.‘
theaterkritik.

Allgemeine theaterzeitung 106 (2.  9.  1824) 422 – 423
‚neuigkeiten. K. k. hoftheater nächst der burg.‘
(422) „« Die Ahnfrau ». – Die Aufführung dieses ersten und – warum 
sollten wir es läugnen, – bisher besten Werkes eines unserer treff-
lichsten vaterländischen Dichter, das hier zum ersten Mahl in die 
scene ging, verdient näher besprochen zu werden. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 120 (5.  10.  1824) 479
‚neuigkeiten. Aus prag.‘
(479) „Mittlerweile sahen wir eine Mad. fischer, aus Wien, als 
bertha in der « Ahnfrau», die sie mit der naivität eines suschens 
spielte, – wobei wir uns allen urtheils enthalten. Das haus war leer. 
(. .).“
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Wiener Zeitschrift  20 (15.  2.  1825) 162 – 165; 21 (17.  2.  1825) 
169 – 174
‚König ottokar. historische skizze.‘
Verfasser: lEMBErt

nachfolgende historische skizze erscheine anlässlich der nahen Aufführung 
von Grillparzers tragödie: König Ottokar’s Glück und Ende, auf  dem k. k. hof-
theater. es sei dies „ein gedrängter Auszug des größern historischen 
Werkes des hrn. Kurz mit benutzung der rauch’schen « Geschich-
te von österreich ». (. .).“

Archiv für Geschichte 22 (21.  2.  1825) 113 – 122; 23 und 24 
(23.  2. und 25.  2.  1825) 123 – 130; 40, 41, und 42 (4.  4., 6.  4., und 
8.  4.  1825) 309 – 322
‚blick auf  die Wienerbühnen.‘
(114) „nach einem mehrjährigen Zwischenraume, seit seiner trilo-
gie der « Medea », tritt nämlich Grillparzers historisches schauspiel: 
« König ottokars Glück und ende », das eben bey Wallishauser er-
schienen ist, hervor. – Wir wollen es zuvörderst versuchen, den 
scenischen bau des ausgezeichneten Kunstwerkes im gedrängten 
Auszuge mitzutheilen, alsdann seine Anordnung und seine einzel-
nen schönheiten zergliedern, über das historische in dem selben 
einiges bemerken und diese umständliche Anzeige mit einigen all-
gemeinen betrachtungen über die nationalität der Kunst beschlie-
ßen. (. .).“

Wiener Zeitschrift  23 (22.  2.  1825) 199
‚correspondenz-nachricht. trauerspiel.‘
(199) „Auf  dem k. k. hoftheater an der burg wurde am 19. d. M. 
zum Vortheil der herren Koch, Krüger, Koberwein und Korn, zum 
ersten Mal aufgeführt: « König ottokar’s Glück und ende », trau-
erspiel in fünf  Aufzügen von franz Grillparzer. (. .). Der epilog ist 
vom freyherrn von Zedlitz gedichtet. es muß für jeden österrei-
cher höchst erfreulich seyn, zwey solche Dichter seines Vaterlands 
im reinen bund vereint zu sehen.“

Wiener Zeitschrift  24 (24.  2.  1825) 199 – 200
‚trauerspiel.
Auf  dem k. k. hoftheater an der burg wurde am 19. d. M. zum 
Vortheil der herren Koch, Krüger, Koberwein und Korn, zum er-
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sten Mal aufgeführt: König Ottokar’s Glück und Ende, trauerspiel in 
fünf  Aufzügen von Franz grillparzEr.‘
es sei dies ein vorläufiger bericht und stelle noch keine beurteilung dar.
(199) „Das schauspiel-liebende publicum war seit lange (sic) nicht 
auf  die erscheinung eines dramatischen Gedichts so gespannt, wie 
auf  dieses, und seit langer Zeit erschien auch kein neues Werk, wir 
wagen es, hier zu behaupten, in doppelter hinsicht der Aufmerk-
samkeit, mit größerm rechte würdig, als eben dieses, erstlich der 
merkwürdigen epoche wegen in der vaterländischen Geschichte, an 
die der stoff  erinnert, und zweytens als das geniale erzeugniß eines 
talentvollen vaterländischen Dichters, das mit unverkennbaren und 
glänzenden Vorzügen ausgestattet, sich den besten an die seite 
setzen darf. (. .). Der epilog ist vom freyherrn von Zedlitz gedich-
tet. es muß für jeden österreicher höchst erfreulich seyn, zwey 
solche Dichter seines Vaterlandes im reinen bund vereinigt zu se-
hen, nach gleichem Ziel in frohem einklang ringend, und beyde mit 
der Gunst der Musen reich begabt. (. .).“
s.  200: „epilog.“

sammler 26 (1.  3.  1825) 103 – 104; 27 (3.  3.  1825) 107 – 108; 28 
(5.  3.  1825) 111 – 112; 31 (12.  3.  1825) 123 – 124
‚notitzen. schauspiele. (hoftheater nächst der burg.)‘
(107) „Am 19. februar zum ersten Mahle und zum Vortheile der 
regisseure: Koch, Koberwein, Krüger und Korn: « König ottokar’s 
Glück und ende ». trauerspiel in fünf  Aufzügen von franz Grill-
parzer. (. .).“
umfangreiche besprechung der Aufführung.

Allgemeine theaterzeitung 27 (3.  3.  1825) 106 – 108; 28 
(5.  3.  1825) 110 – 112; 29 (18.  3.  1825) 114 – 115; 30 (10.  3.  1825) 
118 – 120; 32 (15.  3.  1825) 126 – 127; 33 (17.  3.  1825) 130 – 132; 34 
(19.  3.  1825) 134 – 136
‚neuigkeiten aus Wien.‘
Verfasser: paul thorn

(106) „Am 19. febr. wurde zum ersten Mahl, am 26. zum zweyten 
Mahl und am 27. zum dritten Mahl auf  dem k. k. hoftheater nächst 
der burg aufgeführt: « König ottokars Glück und ende », trauer-
spiel in fünf  Aufzügen von franz Grillparzer. (. .).“
sehr ausführliche besprechung der Aufführung.
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Wiener Zeitschrift  28 (5.  3.  1825) 232 – 236 
‚König Ottokar’s Glück und Ende. trauerspiel in fünf  Aufzügen, von 
Franz grillparzEr. Auf  dem k. k. hoftheater an der burg zum 
ersten Mal dargestellt den 19. februar.‘
Verfasser: x-α
Ausführliche theaterkritik.

sammler 35 (22.  3.  1825) 139 – 140; 36 (24.  3.  1825) 143 – 144
‚notitzen. freymüthige äußerung über das trauerspiel: ‹ König 
ottokar’s Glück und ende ›.‘
Verfasser: e. [EBErsBErg]
(139) „So ist nun endlich « Ottokar » über die Bretter geschritten! 
Man hatte ihn mit ungeduldiger sehnsucht erwartet, mit lärmen-
dem Jubel empfangen. Der erhabene Gegenstand selbst, dem Va-
terland angehörend; der Dichter, wie dieser unser und durch treff-
liche schöpfungen theuer; der außerordentliche ruf, welcher jener 
neuen Leistung vorausging, durch die längere Zeit, in der sich der 
Dichter mit ihr beschäftigte, und vielleicht auch noch durch andere 
umstände, mit der lebhaftesten spannung gepaart, – alles dieses 
hatte das publicum nicht nur mit gerechten erwartungen erfüllt, 
sondern zu einem Antheile hingerissen, von dem es wohl hier seit 
Jahren kein ähnliches beyspiel gegeben haben mag. 
Wir haben « ottokar’s Glück und ende » gelesen, gesehen. Der 
rausch, in den uns diese hoch gesteigerten erwartungen versetz-
ten, ist verflogen; wir sind ruhiger geworden und es ist eine ernste 
pflicht, die wir uns und dem Dichter selbst schuldig sind, entfernt 
vom parteygeiste, jenes Werk, das sich durch seinen ruf, durch den 
Gegenstand, den es behandelt, und durch manche beurtheilung, 
deren eine schon früher erschienen ist, als es über die bretter ging, 
auf  die höchste stufe gestellt hatte, in erwägung zu ziehen. (. .). 
« ottokar » ist unter den gerechten hoffnungen, die uns sein genialer 
Verfasser mit allem rechte gegeben; er ist tief  unter den über-
triebenen erwartungen, welche die getäuschte Menge in einen bey-
spiellosen Aufruhr der neugierde versetzt hatten – erwartungen, 
deren befriedung mehr als menschliche Kraft vorausgesetzt haben 
würde. 
es ist schmerzlich, eine solche Meynung aussprechen zu müssen. sie 
ist aber begründet, ist gerecht, ist dem größten theile derjenigen 
Zuschauer und Leser, die zu einem solchen urtheile reif  sind, ge-
mein. Wir sprechen daher nicht eine individuelle Meinung und An-
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sicht aus; wir geben nur das kund, was Viele mit uns gleich gedacht 
und empfunden haben. (. .).“

Archiv für Geschichte 37 (28.  3.  1825) 195 – 196
‚Dem Sänger Ottokars.‘
Verfasser: JosEph FiCk
hymnus.

Allgemeine theaterzeitung 43 (9.  4.  1825) 174 – 176
‚neuigkeiten. Wien, am 31. März 1825.‘
(174) „Audiatur et altera pars. – Antwort auf  die in nr. 35 und 36 
des « sammlers » erschienene beurtheilung des trauerspiels: « König 
ottokars Glück und ende ». nachdem alle vier in Wien erscheinen-
den blätter, welche die dramatischen Leistungen besprechen, ihr 
urtheil über das genannte trauerspiel gefällt hatten, erscheint von 
(175) herrn e. ein nachtrag, von ihm ‚freimüthige Aeußerung‘ 
benannt. ohne darein einzugehen, ob etwa nach der erklärung des 
hrn. e. die früher erschienenen vier beurtheilungen unfreymüthig 
seyn sollen, oder sind, wollen wir uns hiermit über sein urtheil 
selbst eine freymüthige Aeußerung erlauben. (. .).“

Wiener Zeitschrift  44 (12.  4.  1825) 367 – 368
‚Literatur. trauerspiel.‘
(367) „Auf  dem k. k. priv. theater an der Wien: « König ottokar’s 
Glück und ende. » in 5 Aufzügen von franz Grillparzer. (. .).“
theaterkritik.

sammler 45 (14.  4.  1825) 180
‚notitzen. schauspiele. (theater an der Wien.)‘
(180) „« König ottokars Glück und ende » ist nunmehr auch auf  
dieser bühne zur Aufführung gekommen, und erfreute sich einer 
allgemeinen theilnahme. (. .). Die schauspielergesellschaft des 
theaters an der Wien hat sich durch die Aufführung des « ottokar » 
ein bildchen bey dem publicum eingelegt; ihre Kräfte sind auf  eine 
schwere probe gestellt und nicht allzu leicht befunden worden. es 
ist dadurch ein wichtiger schritt zur emporbringung dieser schau-
bühne geschehen, der wahrscheinlich nicht ohne heilsame folgen 
bleiben wird.“
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Wiener Zeitschrift  73 (18.  6.  1825) 611 – 612
‚Gastrollen des herrn Ludwig Löwe vom hoftheater zu cassel.‘
(611) „Am 11. Juny « Die Ahnfrau », hr. Löwe Jaromir. (. .).“
besprechung der Aufführung.

sammler 75 (23.  6.  1825) 300
‚notizen. Die Gastdarstellungen des churfürstlich-hessischen hof-
schauspielers, herrn Ludwig Löwe, auf  dem k. k. hofburgthea-
ter.‘
(300) „Am 11. erschien hr. Löwe als Jaromir in Grillparzer’s « Die 
Ahnfrau » (. .).“
besprechung der Aufführung.

Wiener Zeitschrift  129 (27.  10.  1825) 1071 – 1072
‚K.k. hoftheater an der burg.‘
(1071) „Am 19., zur feyer des Jahrestages der schlacht bey Leipzig, 
und zum Vortheil des hiesigen invalidenhauses, wurde « König otto-
kars Glück und ende », (. .) wieder auf  die scene gebracht. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 25 (28.  2.  1826) 99; 26 (2.  3.  1826) 
104
‚neuigkeiten. Grätz. repertoir dieser bühne. (December 1825.)‘
Verfasser: J. G.
(99) „(. .). Den 18. « König ottokars Glück und ende » (. .).“
besprechung der Aufführung.

Allgemeine theaterzeitung 44 (13.  4.  1826) 180
‚neuigkeiten. Literarische nachrichten aus Galizien.‘
Verfasser: r.
(180) „in wie fern das Übertragen der schönheiten deutscher Dicht-
kunst die Lemberger beschäftiget, kann man aus folgendem erse-
hen: in diesen tagen erschien eben eine treffliche uebersetzung der 
« Ahnfrau » durch August Kretowicz; es ist ein junger, sehr geschick-
ter und in allen pohlnischen Zeitschriften bereits bekannter Dichter. 
(. .).“

Allgemeine theaterzeitung 83 (13.  7.  1826) 336
‚neuigkeiten. berichtigung.‘
(336) „in nr. 44 der « allgemeinen theaterzeitung » fand ich unter 
dem titel: ‚Literarische nachrichten aus Galizien‘ einige irrige An-
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gaben, meine uebersetzungen betreffend, welche ich zu berichtigen 
mich verpflichtet halte; ich besitze zwar eine uebersetzung der 
« Ahnfrau » im Manuscripte, dieselbe wird aber erst gegen ende 
dieses Jahrs im Druck erscheinen. (. .). Lemberg, 30. Juny 1826. 
August Kratowicz (sic).“

sammler 143 (30.  11.  1826) 572
‚notizen. schauspiele. (K. K. hoftheater nächst der burg.)‘
theaterkritik.
(572) „sonntag, den 19. november: « Die Ahnfrau », trauerspiel in 
5 Aufzügen, von Grillparzer. (. .).“

Wiener Zeitschrift  54 (5.  5.  1827) 443 – 444
‚K. K. hoftheater an der burg.‘
(443) „Am 19. April « Die Ahnfrau », trauerspiel in 5 Aufzügen, von 
fr. Grillparzer. hr. Krüger, königl. preußischer hofschauspieler, 
gab den Jaromir als erste Gastrolle. (. .).“
theaterkritik.

Allgemeine theaterzeitung 150 (15.  12.  1827) 619 – 620
‚neuigkeiten. K. K. priv. theater an der Wien.‘
theaterbericht.
(619) „Dem Zweck der ganzen Anstalt weniger entsprechend war 
« ottokars Glück und ende », das ebenfalls neu in die scene ging. 
(. .).“

Allgemeine theaterzeitung 3 (5.  1.  1828) 11 – 12
‚neuigkeiten. Lemberg, am 10. november 1827.‘
(11) „Literatur. (. .). Der zweyte band von A. Kretowicz poetischen 
und prosaischen schriften hat soeben die presse verlassen. er ent-
hält viele lyrische Gedichte, sonnette (. .) und die dritte scene des 
dritten Acts von Grillparzer’s « Ahnfrau » (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 8 (19.  1.  1830) 32
‚neuigkeiten. bundes aus der theaterwelt.‘
(32) „ein brief  aus st. petersburg an den redakteur dieser Zeitung 
enthält folgendes: Die « Ahnfrau » von Grillparzer ist nun in die rus-
sische sprache von einem jungen Dichter, hrn. obodowsky, über-
setzt, und schon einige Mahle in petersburg auf  dem sogenannten 
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großen theater gegeben worden. Das stück gefiel allgemein. Die 
Verse des hrn. obodowsky sind wohlklingend und kraftvoll: ob aber 
die uebersetzung in allem vollkommen treu ist, kann man jetzt noch 
nicht entscheiden, da sie noch nicht im Druck erschienen. (. .).“

Literatur-blatt 7 zur Allgemeinen theaterzeitung 91 
(1830) 28
‚notizen.‘
(28) „Von fr. Grillparzers vortrefflicher tragödie « König ottokars 
Glück und ende » erscheint in Kurzem eine zweyte Auflage.“

beilage 21 zur Wiener Zeitschrift  61 (22.  5.  1832)
‚Allgemeines notizenblatt. ii. Artistisches. theatralisches.‘
„Grillparzer’s « Ahnfrau » ist ins holländische übersetzt worden.“

Allgemeine theaterzeitung 260 (29.  12.  1832) 1039
‚neuigkeiten. Aus prag. böhmisches theater.‘
(1039) „Die Darstellung der recht treu und fleißig übertragenen 
« Ahnfrau » zeigte einige talente der böhmischen bühne auch im 
tragischen in gutem Lichte. (. .).“
Über die Aufführung.

telegraph 129 (27.  10.  1837) 534
‚correspondenz-nachrichten. Aus prag.‘
(534) „Das böhmische theater fing seine saison mit einem stücke 
unter dem titel: « Wenzel, noch ein Wenzel, und wieder ein Wenzel, 
oder: Welcher ist der rechte Wenzel » an. Wenn der titel nicht zieht, 
so glaube ich in meinem Leben an keinen Vesicator mehr. sonntags 
darauf  kam Grillparzers « Ahnfrau » in böhmischer sprache, zur 
Aufführung. (. .).“
es folgt eine kurze positive besprechung.

Allgemeine theaterzeitung 58 (21.  3.  1839) 288; 66 (3.  4.  1839) 
328; 97 (14.  5.  1839) 476
‚neuigkeiten. Aus der theaterwelt. repertoir des k. k. hofburg-
theaters.‘
s.  288: „(. .) den 23. « ottokar »; (. .) den 1. April « ottokar »; (. .)“ s.  328: 
„(. .) den 11. « ottokar »; (. .)“ s.  476: „(. .) den 20. (Mai, G.M.-K.)   
« ottokar »; (. .)“.
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beilage 32 zur Wiener Zeitschrift  94 (6.  8.  1839)
‚Allgemeines notizenblatt. i. Literarisches. Allgemeines.‘
„Die « Ahnfrau » unseres Grillparzers ist, ins böhmische übertragen, 
erschienen; die Übersetzung zeichnet sich durch strenge treue wie 
durch weiche behandlung der sprache aus.“

Jahrbücher der Literatur 92 (oktober, november, Dezember 
1840) 95 – 116
‚Art. V.
franz Grillparzer’s dramatische Dichtungen. (. .).‘
Verfasser: M  Enk

rezension dreier Werke.
(109) „« König ottokar’s Glück und ende » hat als dramatisches 
Kunstwerk ziemlich allgemeine und befriedigende Anerkennung ge-
funden, und die mindestens mit fester, sicherer hand gezeichneten 
charaktere, so wie die energie in der Darstellung der Leidenschaf-
ten, verdienen diese Auszeichnung unbedingt. Desto mehr Wider-
spruch und Antipathien hat die historische Auffassung eines sol-
chen historischen charakters von seite des Dichters angeregt. (. .) 
(110) Denn ottokar’s wahren charakter, seinen hohen sinn, seine 
Mäßigung und sein unglück kennen wir erst seit Kurzem aus der 
Darstellung des würdigen palacky („« Gesch. von böhmen », 2. bd. 
2. Abth. 4. 5. c.) und gewiß würde Gr. einen anderen « ottokar »  
(113) gedichtet haben, wenn er diesen vor sich gehabt hätte. (. .). 
ref. hat nun noch des stückes zu gedenken, womit Grillparzer sei-
ne poetische Laufbahn begonnen hat: nämlich der « Ahnfrau ». Der 
erfolg diese stückes auf  der bühne war ein außerordentlicher und 
überraschender. (. .).“

Allgemeine theaterzeitung 288 (1.  12.  1840) 1314 – 1315
‚Wien. K. K. hoftheater nächst der burg.‘
Kritik der Aufführung des Vorspiels zum dramatischen Gedicht: Libussa, von 
Grillparzer am 29.  11. zu Mittag im rahmen einer außerordentlichen drama-
tischen Vorstellung und Akademie zu Wohltätigkeitszwecken.

Wiener Zuschauer 103 (27.  8.  1841) 1032
‚rückblick in die Vergangenheit.‘
Verfasser: J  p  WErnEr

(1032) „Am 26. August 1278 wurde die denkwürdige schlacht bei 
Marchek geschlagen. Zwei gewaltige fürsten der damaligen Zeit, 
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Kaiser rudolf  von habsburg, und ottokar, der König der böhmen, 
letzterer aus eroberungssucht, rachbegierde und eitler Kriegslust, 
ersterer als schützer und Vertheidiger seines rechtes, standen ein-
ander gegenüber. ottokar’s schaaren wichen zurück, da sandte er die 
reserve unter Anführung Milota’s von rosenberg, eines böhmischen 
Großen, gegen das feindliche heer. Aber ottokar’s guter stern war 
erloschen. Milota, eingedenk der schmach, die seine familie seit 
Jahren von ottokar erlitten, verließ treulos seinen König und zog mit 
seiner schaar vom schlachtfelde ab. Da suchte der Verlassene sein 
heil in der flucht. Aber zwei Jünglinge aus des Kaisers heer, sey-
fried von Mährenberg und schenk von emmerberg hatten geschwo-
ren, den Martertod ihrer Väter, die ottokar hatte foltern und hin-
richten lassen, blutig zu rächen, und setzten dem fliehenden nach. 
nach langer Gegenwehr fiel ottokar mit vielen Wunden bedeckt – ein 
opfer seines Übermuthes, der eigene stifter seines unglückes, von 
seinem edelmüthigen Gegner aufrichtig betrauert.“

sonntagsblätter 24 (16.  6.  1844) 560
‚Litterarische streiflichter. Grillparzer’s ‹ Libussa ›.‘
(560) „Zu unserer und gewiß zu allgemeiner freude können wir 
mittheilen, daß unser Grillparzer sein vor Jahren begonnenes trau-
erspiel « Libussa », dessen geniales Vorspiel wir aufführen sahen, 
eben vollendet. Die hauptrolle soll der plastisch gestaltenden eng-
haus vom Dichter zugedacht sein.“

Wiener bote zu den sonntagsblätter n 37 (12.  9.  1847) 308
‚für Literatur. (Grillparzer’s tragödie ‹ Libussa ›.)‘
(308) „Mit dieser geht es so, wie mit Meyerbeers « propheten ». hält 
der Dichter seine tragödie im pulte, weil er die jetzigen schauspie-
ler sie darzustellen für unfähig hält? sind andere unbesiegbare hin-
dernisse? oder ist die königliche böhmische prophetin gar nicht 
vollendet, nur so beabsichtigt? begonnen? Die tragödie ist wirklich 
geschrieben, und zwar als trilogie. Also doch wegen der unzurei-
chenden Darstellungskräfte, wie Meyerbeers « prophet », uns vorent-
halten? es ist dies eine bittere negative Kritik für die deutschen 
schauspieler, und tiefer schneidend, als jeder positiv ausgesproche-
ne tadel, wenn wir es etwa wagen wollten, so kühn zu sein, die 
unfehlbaren einer Kritik zu unterziehen. Der ganze jüngere nach-
wuchs hat das Maaß nicht, schon nach dem Augenscheine gemes-
sen.“
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