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V O R W O R T  
r 
? 
I z u den mannigfachen Perversitaten unserer Zeit, die auf jedem Gebiete zu beobachten 

sind, gehort, in dem der Kunst, die merkwurdige Erscheinung, daO neuentstehende kunst- 
lerische Produkte im allgemeinen abgelehnt werden, wenn sie nicht irgendwie problematisch 

i sind. Problemlose, in sich abgeschlossene, nicht experimentierende, auf dem Boden alter 
Kultur wohlgewachsene Erzeugnisse interessieren nicht und finden keine Wurdigung, werden 

i nicht ernst genommen. Dagegen gefallt sich dieselbe Zeit und gefallen sich dieselben Leute, 
: die obiges Kriterium als neue Norm aufstellen, im Ausgraben von langst abgestorbenen , 

Produkten, die vielleicht deshalb so grundlich vergessen waren, weil sie selbst friiheren 
Generationen allzu problemlos waren. Auch Wertvolleres aus alter Zeit kommt dabei 
zum Vorschein, aber nur, wenn es irnmerhin eine besondere Signatur, gerade durch 
seine auffallende Problemlosigkeit, Geschlossenheit, seinen Spieltypus, seine schematische 

I Form, aufweist. 
Der ~ e ~ e n i a t z  klafft so auffallend, daO man sich wundern muO, daO er  nicht ldngst 

r 
schon zum Gegenstand der Betrachtung und Untersuchung geworden ist. Zu alledem gehort 
natiirlich auch, daO alles Dazwischenliegende, und wenn es noch so bedeutend, so lebensvoll, 
so verbreitet, beruhmt und ehrfurchtgebietend ist, uns gestern noch so sehr als teuerstes Gut 
erschien, der Gefahr ausgesetzt ist, als ,,uberwundenU in die Rumpelkaminer geworfen zu 
werden. Was gibt es da nicht fur wahnsinnige Behauptungen, fur Stromungen, Meinungen, 
die vor zehn Jahren noch keiner gewagt hatte, dem Papier gedruckt anzuvertrauen. Um bei 
der Musik zu bleiben: es aibt musikalische Broschuren, in denen Bruckner uber Beethoven 
gestellt wird. Eine Bewegung gegen Richard Wagner ist schon nicht mehr modern. Schumann, 
Brahms werden in bezug auf Zugehorigkeit zum ParnaO von neuem scharf iiberpruft, und 
es wird von ihnen in einem Tone gesprochen, wie er vor 20 Jahren hochstens in Bayreuth 
moglich war. Dasselbe Publikum, das heute im Konzert an Sechstelton - Kompositionen 
Interesse markiert und uber eine Brahmssche Symphonie die Nase rumpft, hort morgen mit 
der grol3ten Geduld in der Oper 3 Stunden lang Handelsche Kadenzen an. Man konnte dieses 
Bild noch von hundert Seiten beleuchten, dieses Thema noch in hundert Variationen vor- 
fuhren. Keineswegs ware ich verwundert, wenn ein neugegrundeter Verein zur Hebung 
internationaler Kultur in Deutschland mit einem Zelter-Haba-Abend auf den Plan trate. 

Die Wiederbelebung des Marschnerschen ,,Vampyr" am Stuttgarter Landestheater hat 
nun mit dieser Art von Experimenten nichts zu tun. Zwar, wenn man bedenkt, wie lange 
dieses Werk von dem standigen Spielplan der deutschen Oper verschwunden ist, wenn man 
sich vergegenwartigt, wie selten, wirklich ausnahmsweise es einmal hie und day und dann 
hochstens an  kleineren Buhnen erscheint, so kann man allerdings von einer Ausgrabung 
sprechen. Aber zu Unrecht gebraucht man das Wort in Ansehung des lebendigen Lebens, 
das in dem Werk steckt. Ausgegraben werden Mumien und Leichen, diese Musik aber hat 
Leben in sich. Wenn der Vampyr der Sage ein wandelnder toter Leichnam ist, so ist der 
Marschnersche Vampyr ein ruhender lebendiger Korper. DaO die Luft unserer Buhnen diesem 
Korper nicht giinstig ist, beweist nichts gegen seine Gesundheit, und mancher ,,LeichnamU 
wandelt noch in dieser Luft herum, der langst in die Grube gehort. 

Auch insofern hat diese Wiederbelebung der alten Oper nichts mit besagten Experimenten 
der heuesten Zeit zu tun, als meine Bemuhungen um die drei Marschnerschen Meisteropern 
schon lange zuriick liegen. Ich habe, lange bevor der ,,Hans Heiling" wahrend des Krieges wieder 



etwas aufkam, diese Oper in StraDburg dirigiert und in einer Inszenierung gebracht, die auch 
meinem Gastspiel als Regisseur des ,,HeilingM in Dresden zugrunde lag. Die ganzliche Neu- 
bearbeitung von ,,Templer und Judinu (bei Max Brockhaus in Leipzig erschienen) habe ich eben- 
falls in StraDburg dern Opernspielplan einverleibt, auf dern sie sich lange, rnit einem alle 
Erwartungen iibertreffenden Erfolg gehalten hat. Nun bietet mir die Stuttgarter Buhne 
Gelegenheit, auch die dritte Oper der beruhmten Dreizahl, dern Entstehen nach die erste, zur 
Auffuhrung zu bringen - hoffentlich zur dauernden Wiederbelebung und Einschaltung in den 
deutschen Spielplan. 

Wenn sich jemand dauernd und eifi-ig fur so eine Sache einsetzt, entsteht iiber ihn leicht 
die Meinung, daD er diese Sache uberschatzt. Ich glaube, Marschner gegenuber von dieser 
Schwache durchaus frei zu sein, nur bin ich vielmehr der festen Uberzeugung, da4 seine 
Erscheinung als Opernkomponist - die in jenen drei Hauptwerken beschlossen ist - durchaus 
unterschatzt wird, jedenfalls in der Auswirkung, die unser Kunstleben aufzeigt. Es liegt 
also meinem Bestreben ein gewisser Drang zugrunde, eine gro4e Ungerechtigkeit auszugleichen, 
die aber durchaus nicht abstrakter Natur ist, sondern gleichbedeutend rnit dern lebhaft 
gefiihlten Willen, lebendige Kunstwerte dern deutschen Publikum nicht vorzuenthalten, an 
die es ein Recht hat und die es, ihrer Natur nach, rnit Freuden zu seinem dauernden Besitz 
zahlen wurde, wenn es nur von deren Wert, ja von deren Existenz eine Ahnung hatte. Ich 

L mu4 bei diesen beiden Motiven etwas langer verweilen. 
Das Schicksal von Opernmusik im Kunstleben ist etwas ganz Besonderes, rnit keinem 

I anderen Kunstprodukt sonst zu Vergleichendes. Die Wurdigung , Verbreitung , Zuganglich- 

I 
machung jedes anderen Kunstgebildes hangt letzten Endes von ihm selber ab und seinen 
Eigenschaften. Jedes Bild, jedes Schauspiel, jede Sonate schafft sich selbst seine Verbreitung 

I durch seinen Wert, seine Zweckmafligkeit, kurz, seine ihm selbsf angehorigen Eigenschaften, 
die uber kurz oder lang einem hoheren oder niederen Bedurfnis gehort und gesehen zu werden 
entsprechen. Leben und Tod einer Opernmusik aber bedingen Text und Theaterkasse, rnit 
anderen Worten, eine Opernmusik kann als Musik noch so wertvoll sein, ein schlechter oder 
wirkungsloser Text versperrt ihr den Weg zu den Ohren der Horer. Andererseits hat man 
Beispiele, da4 Texte, die wirkungsvoll sind, die irgendwie gerade einmal rnit dern Zug der 

. Zeit oder dem Geschmack des Publikums ubereinstimmen, auch die schlechteste Musik 
wenigstens zeitweise uber Wasser halten, Man wende nicht ein, da4 ein richtiger Opern- 
komponist auch den dummsten Text lebensvoll machen kann, wie es etwa der Fall ist bei 
Zauberflote und Troubadour, oder daO der echte Musikdramatiker sich seine Texte auf den 
Erfolg hin pruft und aussucht. Dem stehen xu viel lebendige Beispiele entgegen von gro4en 
Musikdramatikern, denen feinstes Urteil uber Literatur und uber Wesen eines Opernbuches 
nicht abzusprechen ist - es sei nur an Weber erinnert - die aber, weil ihnen die Dichter- 
gabe fehlte, gezwungen waren, sich rnit schlechten Texten einzulassen. Vor allem aber steht 
dern entgegen, da4 das deutsche Publikum nun einmal welschen Blodsinn sich lieber gefallen 
lafit, als gelegentliche deutsche Ungeschicklichkeit, ja selbst Sympathischeres, wenn es in 
Deutschland gewachsen ist. Seit hundert Jahren wird deutsche Beurteilung nicht mude, auf 
die Albernheit des Euryanthetextes hinzuweisen, und das musikalische Publikum mu4 infolge- 
dessen die herrliche Musik entbehren. Den noch viel grofleren Unsinn gewisser italienischer 
und franzosischer Opern schluckt es rnit Wonne. So kommt es, da4 ganze Schatze wert- 
vollster Musik nie oder allzu selten gehort werden, jedenfalls nicht an dern notigen Ort (Biihne) 
und in dern notigen Zusammenhang. Keine andere Musik hat dieses Schicksal. Ein Oratorium 
- der Oper am ahnlichsten - hat viel mehr Aussicht, von Zeit zu Zeit gehort zu werden, 
wenn nur der Name seines Schopfers guten Klang hat. Denn dahinter steht nicht die Theater- 
kasse; es ist nicht auf den ,,Erfolggg, auf soundso viele Wiederholungen angewiesen, es kostet 



keine teueren Inszenierungen, es bleibt immer eine .,ersteu Vorstellung, die im allgemeinen 
gut besucht ist. Ein Beispiel fur viele: der Schumannsche ,,FaustU, der die schwachste Musik 
enthalt, die Schumann mit geschrieben hat, ist seit seinem Entstehen dauernd ein Programm- 
stuck der deutschen Oratorienvereine. Desselben Komponisten Oper ,GenovefaM, welche - 
trotz aller zugegebenen groi3en Mange1 des Textes und auch der dramatischen Seite der 
Musik - musikalisch sehr vie1 hoher steht als sein Faust, ja, hie und da Hohepunkte des 
Schumannschen Schaffens aufweist, wird iiberhaupt niemals gespielt. Deswegen ware es 
Pficht jeder deutschen Opernbuhne, deutsche Opern, deren Musik als wertvoll erkannt ist, 
aus dern papierenen Dasein der Musikgeschichte zu retten und in gewissen Zeitraumen immer 
wieder dern Publikum vorzufuhren in wurdigen Darbietungen. Zumal die groBeren und groaten 
Opernbuhnen unseres Landes sollten diese Pflicht nicht aus dern Auge lassen. Es ist schlechthin 
unverstandlich zu sehen, wie Opernwerke, mit deren Namen die Entwicklung der deutschen 
Musik fest verknupft ist, von maBgebendsten Buhnen behandelt werden. Es gibt ja gar nicht 
so sehr viele dramatische Komponisten von Rang und Wert. Wir wissen, daO die Ent- 
wicklung der deutschen ernsten Oper nach Mozart bis zur Neuzeit durch drei Namen 
bezeichnet wird: Weber, Marschner und Wagner. Das fruhere Kgl. Opernhaus in Berlin hat 
von Marschner jahrzehntelang keine Note gebracht. Und verfugte doch vor dern Kriege uber 
die groaten Mittel. Es ist ohne weiteres klar, dai3 da die Theaterkasse nicht der ausschlag- 
gebende Grund sein kann. 

Ich kann das Bild hier nicht genauer ausfuhren, einen statistischen lberblick kann sich 
jeder selbst leicht verschaffen. Das Gesagte genugt fiir die Rechtfertigung meiner anfangs 
angedeuteten Bestrebungen. Ich finde hier ein Unrecht und eine groBe Versaumnis. Man sol1 
sich nicht dabei beruhigen, dai3 nur die Kunstwerke allererhabenster Art durch ihr Riesen- 
gewicht von selbst ihren Platz behaupten. Was sich sonst von selbst seinen Platz behauptet 
auf der Opernbuhne, tut dies meist durch Eigenschaften solcher Art, die dern Erhabenen 
bedenklich entgegengesetzt sind. Dazwischen aber gibt es Erzeugnisse, die zum mindesten 
fur uns Deutsche groi3en Wert haben oder haben muaten; die im edelsten Sinne als Volkskunsf 
angesprochen werden konnen. Die drei Marschnerschen Opern gehoren zu diesen Volksopern 
bester Art. Zur Volksoper gehort aber nicht nur die Oper, sondern auch das Volk. Die Opern 
sind da - wo ist das Volk? 1st das deutsche Volk uberhaupt noch da, das sein Wesen einst 
in diesen Werken wiedererkannte? Dies ist die Frage, die zu erortern fur den Umfang dieses 
Artikels zu weit fuhrt. Aber beruhrt mui3te sie werden, denn sie weist darauf hin, in welcher 
Gefahr unser altes geistiges Erbgut schwebt. Ich habe am Anfang des Aufsatzes auf die 
Experimentierlust hingewiesen und auf -die mit ihr verbundene Sucht, bisher Anerkanntes 
uber Bord zu werfen. Es lage im Charakter dieses Zeitabschnittes, etwa den Freischutz vom 
Repertoire zu verbannen und eine Oper von Monteverde') dafiir anzusetzen. Wurdiger, 
notwendiger, und im tieferen Sinne aussichtsreicher dunkt es mich, dern einheimischen Guten 
Recht zu verschaffen. In diesem Sinne moge man der Auffuhrung des ,, Vampyr" entgegengehen. 

Der Vampyr war seinerzeit ein groi3er Theatererfolg, eine beruhmte Oper. Er eroberte 
sich die meisten deutschen Buhnen und stand auch in der Schatzung der musikalischen Welt 
sehr hoch. Er drang bis ins Ausland: in London wurde er  uber sechzigmal in einem Jahr 
gegeben. Die Schatzung auf dern Papier sozusagen ist ihm im groDen ganzen wohl geblieben. 
Dagegen ist das Werk, wie schon erwahnt, vom deutschen Spielplan so gut wie verschwunden, 
und somit auch vom internationalen Spielplan. Denn d i e s  e Tatsache mui3 man den Deutschen 

*) Siehe Schlui3bemerkung. 



immer wieder in die Ohren hammern, wenn sie daran sind, ihre eigenen Produkte zu mi& 
achten: findet wo anders ein geniales Werk lrein Verstandnis bei seinen Landsleuten, so ist 
immer Deutschland dazu da, das fremde Produkt liebend' aufzunehmen, ihm Verstandnis 
entgegenzubringen und ihm eine Heimat zu bereiten. Ein Haufen beriihmter Namen aus jeder 
Kunst ist des Zeugnis. Es sei hier nur an Berlioz erinnert, dessen kunstlerische Heimat 
Deutschland war. Aber das Umgekehrte gibt es nicht. 1st ein Schopfer deutscher Werke in 

" 

Deutschland verloren, so ist er es uberhaupt. Man denke sich Kleist in Frankreich, England 
oder RuDland entdeckt! Als Grund der Unpopularitat des Vampyr wird manchmal das ,,allzu 
grausige" Textbuch angefuhrt. Seinerzeit, als die Oper neu war, empfand man darin offenbar 
anders. Die ganze Zeitrichtung stand dem Geheimnisvollen , den Nachtseiten der Natur 
empfanglicher und glaubiger gegenuber. Die markantesten Kunsterscheinungen dieser Epoche 
gewahrten in ihren Werken diesen Dingen den weitesten Spielraum. Musik und Dichtung 
tauchten gern in geheimnisvolle Reiche. Von der Geisterballade Burgers an uber die som- 
narnbulen Gestalten Kleistscher Dramen bis zu den schier das ganze Reich der Mystik aus- 
schopfenden Gebilden E. T. A. Hofhanns last  sich das verfolgen. In der Musik ergreifen uns 
zuerst die Schauer der jenseitigen Welt mit Mozarts Komtur. Weber aber tut mit dem 
Freischutz den entscheidenden Schritt, indem er die Musik ganz und gar herzhaft in den 
Dienst der Volkssage stellt mit all ihrem Glauben an die finsteren und freundlichen Machte 
der Natur. Aus diesem Geist ist auch das in Rede stehende Werk unseres Romantikers. Die 
Weberschen Meisteropern gingen sehr kurz vorher: 1821 Freischutz, 1823 Euryanthe, 1826 
Oberon, 1828 Vampyr. Musik- und Kunstschriftsteller sind allzu leicht geneigt, in solchen 
Fallen von einer direkten Abhangigkeit xu sprechen. Zumal in unserem Falle wird der jungere 
Meister mit mathematischer RegelmaBigkeit als der den Blteren kopierende hingestellt. Ich 
halte das fiir ganz unrichtig. Schon gerade der Umstand, dafi die Zeitspanne zwischen den 
Originalen und den angeblich beeinflufiten Werken ein so geringer ist, macht die Abhangig- 

' keit sehr unwahrscheinlich. Das mufite wirklich ein winziges Talentchen und ein trauriger 
Plagiator sein, der das abschreibt, was funf Jahre vorher geschrieben worden ist. Eine 
wirkliche Beeinflussung, wie sie auch bei echten Talenten von seiten der starkeren Natur an- 
genommen werden kann, findet fur gewohnlich in der fiuhen Jugend statt, wenn der Geist 
sich den ersten Eindrucken offnet, und das ganze Wesen des Menschen ein mehr assimilierendes 
als schopferisches ist. Die vielfachen Bhnlichkeiten, die man in den Werken beider Meister 
findet (ubrigens selten wirklich motivische, eher stiinmungsma0ige) sind nach meinern Dafiir- 
halten nur aus der muiskalischen Signatur der Zeit uberhaupt zu erklaren. Es waren eben 
verwandte Geister, beides geborene Dramatiker romantischen Geprages, deren Tonsprache 
in mancher Beziehung eine gewisse Farnilienahnlichkeit hat. Ubrigens bestehen fiir den 
feineren Kenner solch gewaltige Unterschiede, dafi diese llhnlichkeit nur in einem ganz derben 
Sinne zugegeben werden kann. 

Die Zeit also war auch dem Textbuch nicht so abhold wie eine spatere blasiertere und 
aufgeklartere mit ihrer Forderung : ,,Wir wollen Menschen auf der Buhne sehen!" Dieser Ruf 
ist verdachtig; er erscholl auch von seiten der Anti-Wagnerianer, als der Verismo aufkam 
und noch fi-uher. Dies ist nicht nur im wortlichen Sinne nicht ernst zu nehmen (der Mensch 
auf der Buhne wird ja nicht durch den Gehrock bedingt), sondern dieser Begriindung der 
Ablehnung schenke ich uberhaupt keinen Glauben. Man darf auch nicht das Publikum fiir 
alles verantwortlich machen, solange das Theater nicht seine Pflicht getan hat und derjenige 
Faktor, der der vermittelnde zwischen Theater und Publikum sein sollte: die Kritik. Bei 
beiden Stellen sehe ich keine Liebe zu solchen Werken. Vor allem fehlen mir noch die 
wirklich guten und liebevollen Darbietungen. Hie und da geht mir einmal das Material groi3er 
Buhnen durch die Hande, und da kann ich nur sagen, dai3 mich ein Grausen erfaDt, wie brutal 



und verstandnislos der Blaustift wiitet. Es mui3 ja manches in diesen Opern gestrichen werden, 
aber die vollstandige Urteilslosigkeit macht einen geradezu staunen, die nicht unterscheiden 
kann zwischen dern schlechthifl Genialen und dem, was wirklich uberlebt ist. Es ist, als wenn 
ein Gartner von einem Strauch die frischen Blatter abschneidet und die welken hangen 1aOt. 
Treten diese Werke nun nach langen Zeitraumen in solcher Gestalt vor das Publikum, so ist 
es kein Wunder, wenn dieses nicht wei0, was es daraus machen soll. Zumal wenn es am 
anderen Tage in der Zeitung liest, daO solche Auffuhrung verlorene Liebesmuh' ist und es sich 
handelt um ,,Ubergangserscheinungen", ,,Produkte einer uberlebten und verschwommenen 
Romantik", und was an  ahnlichen Redensarten mehr geleistet wird. Doch welches auch die 
mannigfachen Grunde sein mogen, aus denen solche markante und wertvolle Schopfungen 
einfach von der nationalen Buhne verschwinden, wir wollen ihnen hier nicht weiter nach- 
gehen, sondern das Positive ins huge fassen und sagen: ,,So soll es nicht weiter gehen!" 
Jedenfalls hat unsere Zeitspanne das Gute, daO die Priiderie nicht mehr als Entschuldigung 
gelten kann. 

Das Textbuch ist also grausig - warum soll es auch nicht grausig sein! Jedenfalls liegt 
es im Wesen der Musik, das Gebiet des Damonisch-Grausigen darzustellen, und das Schaudern 
ist der Marschnerschen Musik bestes Teil. DaO manche Situation durch die Phantastik des 
Stoffes in eine gewisse Ferne geruckt ist, halte ich fiir einen Vorzug des Textbuches, der der 
Musik zugute kommt. Wenn z. B. der Vampyr mit Emmy von der Biihne verschwindet, so 
stellt man sich das, was mit ihr vorgeht, weil unwahrscheinlich und wirklichkeitsfern, nicht 
so beleidigend vor Augen, als wenn die Hilferufe der Zerlina im Don Juan hinter der Szene 
her ertonen, die mit Don Juan allein ist. Beilaufig sei hier auf die wirklich groi3e Ahnlichkeit 
und Parallelitat der Gestalten aufmerksam gemacht in den Textbuchern von Don Juan und 
Vampyr. Der damonische Held der Titelrolle, die drei Opfer, Donna Anna-Malvina (heroisch), 
Elvira-Janthe (weich hingebend), Zerlina-Emmy (naiv), Vater der Heldin : Komtur-Davenaut, 
der zur Rettung berufene Brautigam derselben: Oktavio-Aubry, Brautigam der Dritten: 
Masetto-George, 

Man kann verstehen, daD Marschner von dern Textbuche angeregt, ja begeistert wurde. 
Es kam dern Teil seiner Begabung entgegen, der seinen Ruhm hauptsachlich begriindete und 
seine Originalitat ausmachte: der Darstellung einerseits des Damonischen und andererseits 
des volkstumlich Lustigen und Gemutvollen. hber auch an und fur sich ist der Vampyr kein 
schlechtes Textbuch. Es versteht sich von selbst, daO sich das Sprachliche nicht uber die 
konventionelle Versemacherei erhebt, aus der ein ,Libretto" zu bestehen hat. Daruber hinaus 
nach dichterischem Ausdruck zu streben kam vor Wagner kaum jemanden in den Sinn. Auch 
die Handlung - den grausigen Stoff einmal hingenommen - ist geschickt und knapp gefuhrt, 
wirkungsvoll, abwechselnd in dusteren, ernsten und heiteren Szenen und drastisch auf die 
Katastrophe hin zugespitzt. Was dern feineren Gefuhl eine Unbefriedigtheit zurucklafit, ist 
die Grausamkeit der Weltordnung, die in den Vorgangen und Schicksalen dieser Handlung 
liegt. Das entsetzliche Los, dern zwei der Braute verfallen, ohne da8 irgendwo ein gnaden- 
reiches oder auch nur stark entgegenwirkendes Element fuhlbar ware, will dern mensch- 
lichen Sinn nicht eingehen, der gar zu gern eine gerecht waltende und verzeihende Macht 
uber sich anzunehmen geneigt ist oder wenigstens das StrafmaD der Schuld einigerrnaDen 
angemessen wissen will. Janthe und Emmy verfallen einem Hollenlos, gegen das die Strafen 
der Danteschen Holle annehmbar erscheinen. Selbst wenn ihre Untreue, noch dazu am 
Hochzeitstage, eine Strafe verdient hat, so kommt als mildernder Umstand doch in Betracht, 
daO die verfiihrende Macht eine hollisch-magische ist, gegen die menschliche Kraft so gut 
wie willenlos ist. hber selbst bei der dritten Braut Malvina hangt es, trotz ihrer reinen und 
starken Gegenwehr nur an einem Haar, daD sie demselben Los verfallt. Das Spruchlein von 



der ,,Gottesfurcht im fiommen Herzen" ist im Hinblick auf die wirklichen Vorgange da nicht 
einleuchtend. Vielmehr ist es der mannliche, angesichts der ihm angedrohten Strafe fur 
Meineid iibermenschlich zu nennende EntschluO Aubrys, sein ,,Manneswillens quantum satis", 
welcher die Rettung herbeifuhrt. 

Der Textdichter laOt hier eigentlich offen, ob Aubry der Strafe des Meineids verfallt oder 
nicht. Denn entweder hat Aubry seinen Eid, genau bis Ablauf der Mitternachtsstunde zu 
schweigen, gebrochen oder nicht. Im ersteren Falle verfallt er dem von Ruthwen offenbarten 
graalichen Verhangnis und wird Vampyr, im andern uberliefert er Malvina diesem Los und 
ist jedenfalls nicht der Retter. Man kann also nur noch annehmen, daO Ruthwen rnit seiner 
Drohung geschwindelt habe, um Aubry einzuschuchtern und ,,an der Strippe" zu haben; das 
widerspricht aber dem Ernst des Ganzen. Ebenso entschieden abzulehnen ist die Annahme, 
die Losung werde dadurch herbeigefiihrt, daO Aubry just rnit dem Schlage eins die Entlarvung 
besorgt und das Wort ,,VampyrU ausspricht, also durch diese Punktlichkeit das ,,vorU oder 
,,nachU Mitternacht umgeht. (Wie Wittmann, der Herausgeber des Vampyrbuches hei Reclam 
will, schlagt es bei Aussprechen der Silbe ,,pyrU eins!!) Das kame auf eine der vielen 
humoristisch-spitzfindigen Uberlistungen des Teufels heraus, und hat als komisch aus jeder 
Diskussion auszuscheiden; Aubry kann doch nicht rnit der Uhr in der Hand den Ausruf 
abmessen. Mit strenger Logik ist hier nichts anzufangen. Marschner lafit es ja auch ruhig 

I drei Takte vor jenem Ausruf eins schlagen. Der offenbar gute Ausgang laOt uns selbst- 
I verstandlich fuhlen und wissen, da8 die Liebenden gesiegt haben und gerettet sind, dank 
, ihrem Mut und Glauben, ihrem ernsten Willen, der bosen Macht zu trotzen. Den kleinen Rest 
! von Unklarheit mu8 man hinnehmen, wie bei allen dramatischen Losungen, wo Spruche und 

Wetten im Spiele sind. Streiten doch heute noch die Leute darum, wie das rnit der Wette 
Fausts und Mephistos ist - schlieOlich greift doch der liebe Gott ein, die ,,Liebe von oben". - 
Hier, im Vampyr, ist auch der Spruch ein sehr willkurlicher: als Strafe des Meineids ewiges 
Verdammtsein zum Vampyr, ohne Gnade, ohne Verzeihen, ohne Suhnemoglichkeit. Doch 
erinnere man sich - ehe man den Text ahnlich verdammt - an den noch willkurlicheren 
Spruch im ,,Fliegenden Hollander", der ihn in die Verdammnis treibt: dort ist sie die Strafe 
fur einen unbedacht ausgestoflenen Fluch, den der Satan hart und den Fluchenden, hui, ,,beim 
Wort nimmt". Gegen so etwas helfen keine Bemuhungen, eine moralisch befriedigende 
Weltanschauung zu konstruieren und rnit dem asthetischen Gefuhl in Einklang zu bringen; 
hier hilft nur, da8 man sich befreit von Schillerscher Moralanstalts-Anschauung und 
Wagnerschem Erlosungsethos und diese ,, romantische Oper " rein kunstlerisch ansieht, 
hinnimmt als dramatisierte Ballade, als dusteres Nocturno, als musikalisches Hallen- 
Breughel- Gemalde. 

Aber die Hauptsache bei einer solchen Oper bleibt doch die Musik. Und da muO gesagt 
werden, daO der Vampyr eine Perle der deutschen Opernmusik ist. Als Kunstwerk im ganzen 
ist er freilich nicht zu vergleichen rnit Werken wie den Wagnerschen Musikdramen in ihrer 
reifsten Hohe. Aber was den musikalischen Reichtum anbelangt, so kann sich unsere Oper 
neben die besten Erzeugnisse der deutschen und somit jeder Opernliteratur stellen und uber- 
t r i a  sehr viele derjenigen Produkte, die sich im Spielplan jahrzehntelang breit machen, uber- 
dauert ad Wert die Legion derer, die sich seit hundert Jahren abwechselnd breitgemacht hat. 
Meine Meinung uber die angebliche Abhangigkeit von Weber habe ich schon geauflert. Hie 
und da erinnert eine Figur, eine Melisme an die Webersche Tonsprache. Die Flotengrazie 
des 'Is-D - dur - Chors ,,Blumen und Bluten" hat etwas von der Tonleiterseligkeit des Finale 
I. Akt Euryanthe. Ein Takt im Duett Malvina-Aubry gleicht einer Freischutzstelle : ,,Weh mir, 
ich mu6 dich lassen". Ich halte das fur romantische Familienahnlichkeiten. Woher Marsch- 
ners Studium kommt, scheint mir das schone Terzett im I. Akt zu zeigen: ,,Ach, mein Gluck 













Der Vampyr 
von 

Heinrich August Marschner. 

AKT I .  

N 1 Introduktion. Neubearbeitung von 
Hans Pfitzner. 

Flaokernde Irrlichter, Blitze. Hohle links vorn. Hinten Hochplateau. Vorhang im dritten Takt, 
Sopr. AIt . L 

I I I PI I \ 
I I I Y U I I U 

I I I w ' - I 
I Ihr He - xen 

Chor. 
Ten. BaB. R * 

I 1 .  I I I  - a U Y W  I I I I w r 
I I A I I a  I I J A 

t x  r , 

Ihr He - xen und 

v 
und Gei - ster, schlingt "froh-lich den Reihn, schlingt ' frijh- lich den Reihn, ihr 

Geister, schlingt fioh- lich den Reihn, schlingt froh- lich den Reihn, 



He - xen und Gei-ster, bald wird un - ser Mei-ster hier 

ihr  He - xen und Gei- ster, bald wird i n  - skr Mei-ster hier 

un - ter uns sein, we - gen grau-ser Fre-vel - ta - ten 

I ' ward der Bo - den hier ver - flucht, drum wird 

ward der Bo -den hier ver - flucht, drum wird 



e r  von uns ge - sucht, da13 wir uns auf ihm be - 

er  von uns ge - sucht, daDwir uns auf ihm be - 

Licht-scheu in der Mit - ter-nacht, 
I 

ra - - ten. ~icht-scheu in der Mit - ter-nacht, 

I I I wenn nur Angst und Bos - heit wacht, schlei-chen wir beim  on - den-schein in die 



fin - - stre Kluft bin - ein. 

~chlange,  at-ter hor ich zi - schen, 1rr libht flackert froh d*zwi -schen, 



ihr sollt schrein, kommt und schlieljt den mun - tern Reihn; Eul' und U - hu,ihr sollt 

1- r schrein, jo ho ho ho ho! jo-ho ho ho ho ho! 



Mon - denschein die 
- 

fin - - stre ~ h f t  f i n  - ein. Ihr 

Mon - dkn-schein in die fin - - stre Kluft hin - ein. 

~ -- 

Ihr He-xen, ihr GeLster, schlingt froh-lich den Reihn, 



I 
w 

wird un- ser Mei-ster 

bald wird un-ser Mei-ster hier bei uns sein, hier bei uns sein. 

I 

7 Kommt und schlieBt den mun - tern Reihn, Eul' und U - hu, ihr solltschrein, 

7 komrnt und schliefit den rnun - tern Reihn; Eul' und U - hu,ihr sollt 



(Hohepunkt der Orgie) 

. - 

schrein, jo - ho, jo - ho, jo-ho, 

I I I 

In der Htihle werden der 



Melodram, 
D e r  Meister spricht: 

Dieser hier, der schon verfallen 
Unserm Dienste ist, 

t i 1 
i 

I 

Sein Begehren sei be- Schwur erfiillt, Mitternacht er  drei fiir drei Briute 
willt, wenn er seinen GFbis kiinftpe m e r  uns  nebracht, za r t  und 

Andante sostenuto. Ruthven (ln selner Stellung ver- 
M 

Bei der Ur-kraft a1 - les 



B6-sen scbwor ich euch, meinlvort zu lij-sen, doch flie - - het die - sen Auf- ent - 

Allegro molto e sempre 

Ru. 

ha,lt, denn eins der Op-fer naht sich bald. (Der Meister verschwindet.) 

Chor der Hexen und Geister. 
Pe pianissimo e parlante . 

Lei - - se, leis'beim Mon-den-schein , husch, in die 



\ Er -de husch hin - ein, husch, tausend spalten, tausend t it-zen, tausend Spalten, 

I tau-send Rit-zen die - nen uns zum Auf- ent - halt, laBt i n s  brrii - tend 

I .T un- ten sit - A n ,  lal3t uns brii-tend un - ten sit  -zen, bis die Mit - t e r  - nacht er - 



I I I I 1 r I /  I I 

Er- ble hucch t i n  - ein, husch husch, tausend Spal-ten die - nen 

[ ' I uns zum Auf-ent - halt, laGt uns brii - - - tend un - ten s i t  - zen, bis die 



Mit - - ternacht er  - schallt. Lei  - se, leis' bhim  on-den - schein 



Er-de husch hin - ein, . husch, tau-sbnd spalten, tausend Rit-zen, tau-send Spalten, 

I ]L tausend Ritaen die-nen uns zum Aufent - halt, bis die Mit - ter - 



uns zum Aufent - halt; 'l&t uns brii - - - t6nd dn-ten sit - zen,bis die Mit - - 

II - 
Mit -ternacht er - schallt. dei-ee,  leis' b'kim don-den - schein in die Er-de 



husch husch, husch in die Er  - de husch hin - ein, nur fort, nur 

I I I I I 

\ (ES schliigt Ein Uhr 

1 und gleich darauf folgt NO 2) 



N? 2. Rezitativ und Arie. 
Lord Ruthven. 

1 - bar - l ing i t t  die - se zeit! 

I Zwei op - fer slnd rhir schon ge - 
etwas machlnssen 

! 

das  dritte iit leicht fe - fun-den. 



I l8 Aria 

Ha! Ha! wel-che Lust! ~ a !  welche 

I A u -  - - gen, a n  blii - hen-der Brust, neu - - - es- 

- .  -- 

I Le - ben in won - nidgem Be - - - ben, ha, neu- - e s  



> 

Ru. 

I Le - ben in won - ni -gem Be . ben mit ei - nem Kus - - - - se  

I 

in sich z u sau - - gen. 

Ha! 
- - - 

wel-ehe Lust in lie - ben-dern KO - - - sen mit 

t- I I 1  1 

lii - - - ster - nem Mut das sii - - - Se-ste Blut, mit lii - ster-nem 



Mut das sii - - -13e - ste Blut wie Saft der 

, Ru. 

Ro-sen veil pur -pur-nen Lip-pen schmei - - chelnd zu hip -pen! 

j Ru. 

Blut dem Her- zen ent - quillt, ukd wenn sie stiih - nen voll Ent - 



(teuf lisch lochend) 
a * f R ' R C  R 9  R ? 

U I  I I \ 
I I r I e r 1 . 1  r w I a w I - 

I I I r 

t I ha - ha!-weIcH Er - got - den! set - zen, ha- ha! . Welch7 Er - got : $en! 

I 
[ Ru. 
, 

Ru. 

it neu - em Mut, - - -em 

, h. 

ihr To - d e s -  



be - - - ben ist fri - - - - sches Le - - - ben, 

ihr To - des - - be - - - ben r m  ist fri - sches 

I 1 Le - ben! 

I Ar - - - mes Lieb - - - chen, bleich wie 



P- 
I I I - I 
I I 

weh! Ach einst 

Ru. 

I f iihlt' ich selbst die Schmer - - zen 

- v I I I I I 

ih - - - - rer Angst im war - - .men 



-/ 
/- 

P 16 p i  f #If! 
- 

/ 

n 
I 1  

I 
I 
I I 

a I I 
I 

Her - - - zen, das der Him - - - me1 

I f i ih-  - - - lend schuf,- das der Him - - - mel, der 

Ru. 

Him- k e l  fiih - lend schuf. Mahnt mich nicht in die-sen 

r TO - nen, die den Himmel frechver-hoh - nen, 



Ru. 

! 
i 

I i I 

Ha! 

1 
Ru. 

Ru. 

I Ha! welche Lust, aus scho - nen Au - - ge*, 



cresc. 
f +. 11 - a 

I I I r I U D  h i  I ,  I 
I I I I  I 1  I U I I  

I .  I I I r 
- - -  - - . . -- - - - - - - 

Be - - - ben, ha! neu - e s  Le - ben in won - ni-  gem 

cresc. , 

Ru. 

Be - benmit ei - nem Kus - - - - se in sich zu 

1 sau- - - gen! Ha! wel- che 



- -- 

das sii - Be-ste Blut wie Saft der Ro - sen von pur - pur -nen 

Lip - pen schmei - chelnd zu nip - - Pen? schmei - ehelnd, sehrneichelnd zn 

n tempo 
I 

I I 8 
I I 

I nip - - pen! Und wenn der 



Ru. 

I ha - ha! Ha! welch'Ergijtzen! Ha! welcheLust! 

I Ha! we1 - cheLust! Ha! we1 - cheLust! Ha- ha! 



I ~ n ' d  wgnn sie st6h - nen voll Ent - set - zen, ha!welcHEr - gijt -zen,welche 

I Lust! WelcK Er-got-zen,wel-che Lust! 

Ru. 



u n 
a d  w I a r ~  w I 
I ,  m I tnl 

p I 1  I1 I I I I I I I 
I 1 

stillt , wenn das Blut dem Her - - - zen ent - quillt,, 

Ru. 

A 
I 

I 

Ru. I 
I I I 4 

r 
got-zen,welch9 Er - gijt-zen,wel - che Lust! (verharrt in extatischer Stelln SchluR der Musi 



D I A L O G  

.Ruthven s p a t  nach rechts in die Kulisse. Janthe stiirzt auf 

die Biihne, in seine Arme. 

RUTHVEN (nachdem Janthe einige Zeit erschiipft in seinen 

Armen gelegen, gefliistert). Seh' ich dich endlich , meine 
siil3e Janthe! 

JANTHE (ebenso). Erst nach Mitternacht konnte 
ich das Haus verlassen! 

RUTHVEN. 0, so war es hijchste Zeit! Morgen 
schon warst du auf ewig fur mich verloren gewesen. 
Du - die Braut eines andern! 

JANTHE. Ach, heimlich konnte ich meinen Vater 
verlassen! Mit Tranen wird er sein Kind suchen - 
und nicht finden ! (Sie wendet sich, aus seinen Arrnen sich losend, 

weinend ab, wahrend die Musik einsetrt.) 



No 3. Duett. 
Janthe, Ruthven. 

Andantino. 

C r - r 
Teu-rer ~1 - tern elnz - ge Freu - - de, lohn' ich 

Ja. 

I 

Ja. 

eh - ren sii - 



Ja. 

Ja. 

r r 

F h l ' a n  rnei - nes Herzens Schla - gen, fiihl' an rnei - r 
- nes Her-zens 

Ru. 

I Schla - gen, mehr als ich vermag zu sa - gen, da13 ich dein auf e -wig 



I bin, nimmer wed' ich dich be - trii - ben, 'e - wig, e - - wig dich zu 

inn. schwijr'fch dir mit treuem 

Ru. 

I 1 dGh zu lie -ben,schwore ich rnit treu- em  inn, e - wig, 



i 
1. 
i Ru. 

e - - wig dich zu lie - ben, schwor' ich dir mit treu - em Sinn, mit 

Ja. 

I Ru. 

treu - em Sinn, mit Treu - e. Ja! Teu - re; dein bin 

- 
! ' 1 "  mein - auf e -wig, und e - wig, Teu - rer, bin ich dein. Ach 

I ich auf e -wig und e - wig, Teu - re, bist du mein. Ach 



Ja. 

Ru. 

w Lie - be, Lie - - be, Lie -be nur macht se - lig, mein Le-ben, dein Le-ben 

Lie - be, Lie - - be nbr macht se - lig, mein Le 1 ben weih'ich 

Ru. 

u weih' ich ihr a1 - lein. So bist du, Teu - - rer7mein auf e -wig7 mein auf 

dir- a1 - lein. 

Ja. 

Ru. 

Ja7Teu-re, dein, ja dein bin ich auf e - wig 



und e -wig, e - wig, Teu - re, bist du mein. Ach Lie - be, 

Lie - - be n u r  macht se - - lig, mein Le - ben weih' ich 

I "  ihr a1 - l e i n .  So bist du, Teu - rer, . m e i n  auf e -wig, auf 

Tern~o I., 



I e - wig, mein Teu-ren bin i c h  nun dein. (Janthe laat sich &US der urnarmwe) 

I e - - wig, Teu - re, b i s t  du mein. 

zu - erst mir 

Ja. 

ent - setzt zu - riick. 



Lieb -chen, daD du's ta  - - test, doch jetzt 1% - chelt mir dein 

- n , . I I J  v I I  I - I 
r r 

I 

Blick. Uns-re Her - zen, die ' sich fan- den, sind der 

Ja. 

Ru. 

Zau - ber, glau - be mir. Uns-re Her - zen, die sich fan - den, sind der 



Ja. 

Ru. 

I Zau-ber, glau-be mir! Glau-be mir, glau-be mir, glau-be mir, glau-be 

Ja. 

Ru . 
mir. Ha, ihr ist im Her - - zen 

fa. 

ban - - ge, ar -mes Madchen, dau - erst mich, ar-mes Mad - chen, 



Her - - - - zen 
- 

fol - - - - - ge ich. 

Doch Triumph, jetzt ist sie mein, jetzt ist sie mein, Tri - umph jetzt ist sie 

I I mein, und ihr sii - 13es Blut zu sau - gen, wel- che Wol-lust, we1 - che 



~ o l - l i s t ,  wird dss sein, ha! ihr sii-Ses Blut zu sau-gen, we1 - che 

r 
Wol - lust, wel-che Wol-lust, wel-che WoMust k r d  das sein. Wel- che Wol - - 

I.. 

i 

- - - lust wird das sein, we1 - che Wol - - - - - 



i \ I I 
I . .  I - I 

! A 1 I 1 1 ' sein. 

(Sie stiirzen einander in die Arme) 
I I 

I 

1 
I 

sein. 

(sie stutzen bei dem ersten Horpruf) 



(Hornruf 2) 

Chor von Jligern und Dienern tritt auf, zuletzt Berkley mit Solodiener) char, 

' .  
W o  kann sie sein? , 



N? 4. Chor mit Soli. 

Allegro. 

1 Basse 

I' Wo kann sie sein? Beirn Fackelschein durchsucht den 

1 . Allegro. 





Stim - - me wi - - der - hall! 

kommt zuriick) Berkley. 
A;:, iZ I I I m I L 

4 b. ;p I I I 1 1  
I 

Weh, mein 
Tenore 

Jan - - the! 

Be. 

- nis mag es ir - - ren? 

Be. 

mein Kind, mein Kind, 'weh! mein 



I 

Be. 

1 Kind! In spa-ter Nacht vermiDt' ich es im Hau - se; si-cher 

Be. 

I ha - ben m u  - - - - ber sie ent .- fiihrt. 

Be. 

I We ih - re Spur entdeckt, ich achwiir' es euch,ihm wird des Va-ters hei-Der 

31 Wieder im'Pempo. 

Be. 

I Dank und gro - - Ber Lohn, Doch We - he! 



Welchen Ort be - tra-tenwirl Hier hausen 

Be. 

4;: 1, I 7.' fJ  
I I m I .  L - I I  .r I1 I 1  I 1  I I - 

fl  h ' l  I I I 
V V 1 I r r r l l  

Weh! dievampyr - hoh - le. 



( ~ e r  Chor, einige fiihren Berkley, beginnt hier sich zuriick zu 



I Janthe (hinter der scene.) 

I 

! 

en (hinter der Scene,) 

0 1- D 

JB. 

Weh! 
Berkley . 

I  I I I \ r> 
I - I  I 

I 
I  

I I  I *  I 
I 

I  
1 

Das war - 

IV - "  ' 
I I 

I I I 'I I w Y I I  1 

U)elchY 
I  

Ge - scfirei, dort k'am es her! 
I 

11 Chor. 



Be. 

I mei-nes Kin-des Stimme! Rettet mir ihr teu - res Le - ben, Weh mir ! 

Be. 

me1 - ne 

macht mich be - ben; wie werd ich sie wie - der 

f 34 
Er errnannt sich und will zur Hohle, da kommen ihm einige 
Diener mit Ruthven entgegec. 

1 I I I 
I I 

c. L I I 

fin - den! 



h i e  Diener zwingen ihn in die Kniee) Berkley (zu Ruthven) I- A 

Precher Rau- ber mei- nei 

ven dils Schwert i n  

. . 

S i e  i s t  tot! 
Chor. 

S i e  i s t  tot!  



Berkley (wankend) 

Be. 

I 
9 f C 4' a 

I I \ I 1  I I I F 
I I I # I 1 I I - I I 

6 I I '  I 
I I I 

I Va. - ter! Weh! Ent - set - zen! Brust und 

I I w * * 
1 I I Ir I  r2 \ 
I I I I v I I I 8 

I I m I '  I I I c. 
I 1 

Nak - ken dei - ner Toch - ter sind voll Blut. 



Die. 

i Die. 
i 
1 
I 

k r i  



Rythven. 

1 wird die Zeit ver - strei - chen, 
1 -  

kann ich 

1 Ru. 

Ru. 



& . ~ , . i ,  . i -  - 
f i b p .  fhp* f 

I I I I 
I I I I I I 
I 

I I 1 
I Schreck - - lich, schreck - lich ! All - - - e - rechtkr! 

. 38 h_  (wieder HohngelPchter der ~ e i a t e r )  * *  ? 
\ 1 I \ I Y r  
8 I w Y V I I  .I 

I A 1 I r 1 1  

her. Nur der Hijl - le 



Ru. 

Aubry: (der allmahlich ganz herunter kommt) ein freier 

1 Platz ist hier; aber nach welcher Seite wende ich mich nun? (~uthven st5hnt) Aubry still. dort re& sich et - 

folgt Dialog 



D I A L O G  

(Aubry hat inzwischen den Weg bis nach ~ ~ n t e n  zuriickgelegt; 

er tritt nun ullten rcchts auf.) 

RUTHVEN. Wohl mir! Ich hore eines Menschen 
Stimme! Wer du auch sein magst - 

AUBRY. Ha, ein Verwundeter liegt hier am Boden. 

RUTHVEN. Wer du auch sein magst, habe 
Mitleid - 

AUBRY. Welche Stimme ? Was seh' ich! Tiiuscht 
des Mondes matter Schimn~er mein Auge nicht, so 
bist du Ruthven ! 

RUTHVEN : Aubry, du bist's ! Mein Engel sendet 
dich; ich ward hier von Raubern uberfallen. 

AUBRY. Gott! Treuer Freund, was kann ich fiir 
dich tun? 1 s t  deine Wunde todlich? 1st dir zu helfen? 

RUTHVEN. Nein, menschliche Hilfe kommt zu 
spat - und doch - Aubry - wenn ich je dein 
Freund war - leiste mir einen wich~igen Dienst. 

AUBRY. 0 rede, was karrn icli fiir did1 tun ? Du 
warst einst der Retter meines Lebens, o daB ich dip 
vergelten, daB ich mein Leben fur das deine opfern 
konnte. 

RUTHVEN. Fiir mein Leben ist nichts mehr zu 
tun,  aber - Aubry - ich bitte dich - 

AUBRY. Zogere nicht , es auszusprechen ! Was 
ist's? Sol1 ich deinen Tod rachen? Hast du jene 
Rauber erkannt ? 

RUTHVEN. Nein, das ist es nicht, was ich von 
dir begehre ! Oh ! 

AUBRY. So rede denn, was ist's! Was kann ich 
fiLr dich tun! Welch seltsame Unruhe in deinem 
ganzen Wesen - lebt irgend jemand, urn den du be- 

sorgt bist ? Driick t i rgendeine schwere Schuld dein 
Gewissen? - Retle, was ist's? 

R UTHVEN. Nichts von allem - ich bitte dich nur 
- Aubry - leite mich hinauf auf jene Felsen (er 

zeigt nach dem Hocllplateau) und lege mein Gesicht so - 
daW die Strahlen des Mondes mir in die Augen dringen. 

AUBRY. Seltsam - und was sol1 - ? Ha, welche 
Ahnung ! Man sagt, daI3 jene fiirchterlichen Ge- 
schopfe - 

RUTHVEN. Still ! vollziehe meine Bitte ! 
AUBRY. So war' es wahr, was man in London mir 

gesagt ? Entsetzlicher ! Du wiirst ein V - 
RU THVE N. Halt ein, Ungliickseliger, vollende 

nicht! In jener Stunde, da ich dein Leben rettete, 
gelobtest du, fiir mich zu tun,, was ich von dir ver- 
langte. lJTohl, so erfulle jetzt, um was ich dich bat, 
und schwore mir zuvor, alles, was du von mir weiSt, 
oder noch erfahren, oder auch nur ahnen magst, zu 
verscl~ w eigen. 

AUBRY (z6ge.t). 

R U THVEN. Nur vierundzwanzig Stunden. 
AUBRY. Ruthven! 
RU THVEN. Schwore! Schwore bei allem, was dir 

heilig ist, bei deiner Seele Seligkeit! 
AUBRY. Du warst der Retter meines Lebens - 

wohlan, ich schwore! 
RUTHVEN. Und verflucht seist du in den Ab- 

grund der Holle, alle Strafe des Meineids laste zehn- 
fach auf deiner Seele, wenn du den Schwur brichst! 
Verflucht seist du, und wer dir angehort! Verfhcht 
sei, was du liebst, und was dich Iiebt! Schwore lnir ! 

AU BRY. Ich schwore ! Entsetzlich ! 



A mich hinauf. ( ~ u b r y  fiihrt Ruthven auf die vom Mond beschienene Felsenhijhe.) 



Hohe. Aubr daS die Strah- 

len des Mondes au f  se in  Ant l i tz  f a l l en . )  

( ~ n b r v  entfl ieht mi t  Entsetzen von de r  Scene.)  



(Ruthven's Gesic 
I I I I 

htsziige fangen an sich 

. nach und nach eu beleben.) f, 

( E r  richtet sich neu belebt auf.) Vorhang. A 



No 5% Ouverture. 

Allegro con fuoco. 











H Sehr r u h i ~  und ausdrucksvoll. 











Piu stretto. 





gleich anschlieaend N? 6. 
A.7863 F. 






























































































































































































































































































































































































































































































