
... sowohl in musica vocali als instrumentali ... 
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Dieser Beitrag kann seine Herkunft nicht verleugnen: Es handelt sich urn 
das Material, aus dem der Verfasser den Kassel-Artikel fUr die zweite Auflage 
der im Biirenreiter-Verlag erschienenen Enzyldopadie ,.Musik in Geschichte 
und Gegenwart", Band 5 (1996) hergestellt hat. Er enthrut weniger eigene 
Arbeitsergebnisse, referiert vielmehr und stellt zusammen, was aus der Litera
tur bekannt is!. Da eine solche Stoffsamrnlung, wie jeder einsehen wird, viel zu 
lang fUr diesen Zweck sein muSte, es andererseits aber schade urn die vielen 
Informationen gewesen wiire, erldiirten sich sowohl der Biirenreiter-Verlag wie 
die Schriftleitung der ZHG dankenswerterweise zu einer Doppelliisung bereit: 
Das ganze Material in der ZHG, eine Kompaktfassung in der MOO. Auch 
stilistisch findet sich diese Arbeit in der Ecke des Lexikalischen wieder; es 
muSte jeder sprachlichen Kunstfertigkeit, die nach Meinung des Autors auch 
wissenschaftliche Beilrage zu zieren hat, schweren Herzens abgeschworen 
werden, sollte das Ganze nicht noch llinger werden. Es war ohnehin schon 
schmerzlich genug, bei einzelnen Themen, welche - dies sei frei gestanden -
zu den Favoriten des Autors zablen, sich so asketisch kurz zu fassen. Der Leser 
miige sich bei solchen Stellen an der Lektfire der reichlich aufgefUhrten 
Literatur schadlos halten. 

Diese Arbeit ist ganz wesentlich dem ausgezeichneten Kassel-Artikel in der 
ersten Auflage der MOO (Bd 7, 1958, Sp. 716-731) von Christiane Engel
brecht und Wilfried Brennecke verpflichtet, Ubernirnrnt in Ubereinstirnrnung 
mit den Richtlinien der Moo-Redaktion auch ganze Formulierungen daraus, 
wo es tunlich erscheint. FUr die weiterfiihrenden Informationen stiitzte sich der 
Autor auf neuere Literatur und vor a1lem auf die Ergebnisse vieler ausfUhr
licher Gesprache, die er mit den kenntnisreichsten Vertretern der Kasseler 
Musikszene fUhren durfte, alien voran mit Dr. Siegfried Berke vom Biiren
reiter-Verlag, mit Herrn Gerhard Flirber vom Gesamtverband der ev. Kirchen
gemeinden in Kassel, Helln Herfried Homburg, dem Leiter der Louis Spohr
Gedenk- und Forschungsstiitte, Dr. Adolf I.ang vom internationalen Arbeits
kreis fUr Musik e. V. sowie Dr. Hans-loachim Schaefer, dem Wheren 
Chefdramaturgen des Staatstheaters. Namentlich ihrer schier unerschiipflichen 
Geduld und Wissenschaft ist diese Arbeit verpflichtet. 

* * * 
I. Von der Stadtgriindung bis 1592 

In zwei Urkunden Konrads I. wird Kassel913 ersttnals (a1s Ausstellungsort) 
erwabnt. Die Namensableitung Chassalla, C(h)asse/Ia, auch Cas/e, bis ins 20. 
lh. Casse/ von lat. caste/la, legt das Vorhandensein einer friinkischen curtis 

I 



nahe, die wohl der Kontrolle der StraBen im Fuldabecken diente. Die sich 
entwickelnde Marktsiedlung ging nach 1150 an die I Jlndgrafen von ThOOn
gen; 1189 wird sie civitas genannl. Die gemeinsame Geschichte der I Jlndgraf
schaft Thilringen/Hessen ist 1247 mit Aussterben der Ludowinger zu Ende. 
Der Enkel der hi. Elisabeth, Heinrich I., "das Kind von Brabant" (1264 1308), 
nach schweren Erbauseinandersetzungen mit den nun in Thilringen herrschen
den Wettinem erster hessischer I andgraf, erhob 1277 Kassel zur Residenz. Vor 
1283 erbaute er auf dem rechteo Fuldaufer die (Unter)Neustadt, von 1330 an 
wurde die Altstadt urn eine oberhalb gelegene Neustadt (die Freiheit) erweitert; 
die drei Stiidte schlossen sich l377n8 zusarnmen. Sie hatten jeweils eigene 
Kirchen: In der Untemeustadt die Magdalenenkirche (vor 1342-1788), in der 
Altstadt SI. Cyriacus (1325-1527), in der Freiheit die bedeutendste in Kassel, 
die Stiftskirche SI. Martin (begonnen vor 1364, Stiftskirche seit 1366). 

In den Urkunden der Kasseler K10ster ist gelegentlich von der i1blicheo 
Musikausiibung die Rede: So 1379 im Martinsstift oder 1395, wonach das 
K10ster Abnaberg bei Kassel, die Pfarrkircheo der Alt- uod der Neustadt gemiiB 
einem Vergleich mit dem Landgrafen ,Jhre PfIichteo mit Messen, Prozessi
onen, Chorgesang, Bier und Brot" zu ertllllen hatten. Der 1227 und zuvor 
haufig a1s Zeuge in Urkunden genannte Kantor Heinrich war freilich Fritzlarer, 
nicht Kasseler K1erlker. 1225 sind der ,,socius scolarium" mit vier "iuvenibus 
de scolis" Zeugen einer WeiBensteiner Urkunde, 1368 urkunden Schulmeister 
und Siinger des Stifts SI. Martin, 1375 nur der Scholaster. Weitere Erwiih
nungen Iiturgischer Praxis finden sich bis zur Aufhebung 1527. Aus dem 
Kanneliterkloster sind in der LB Kassel drei Breviere erhalten. Die Einrich
tong einer Bibliothek am Martinsstift wird erst 1435 dank einer Stiftung 
moglich, das 1402 aufgefilhrte "armarium" weist auf das Vorhandensein von 
Choralbiichem hin; 1437 wurde die Orgel gebaut, 1448 wird eine zweite, 
k1einere erwiihnt; 1513 sind Heinrich Wyngarthe und Henne Schournborgk 
(beide in zahlreichen Namensformen) mit dem ,,bawe der nuwen orgeln bela
den", der 100 Gulden kostete. Das Werk gehorte nach Moser (Hojhaimer, 104) 
zum Typus der "Charakterstimmenorgel". Der Humanist Euricius Cordus be
singt sie 1517 in einem Epigrarnm " ... Ulyssis Carbasa Sirenas concinuisse 
pUles". 

Die I andgrafen hatten in ihrer nach 1277 erbauten Burg eine eigene Hof
Idrche, die seit 1300 von den Karmelitem versehen wurde. KOIner Stadt
rechnungen weisen ,,Fistulatores lantgravii Hassiae", also Musiker I andgraf 
Hermanns "des Gelehrten" (1377- 1413) am 25.5. 1379 nach. Auch sein Sohn 
Ludwig I., "der Friedsame", unterhielt Musikanten. Seine "Kapelle" umfaBte 
zwei Pfeifer, einen Trompeter und einen Posaunisten, die zwar nur jiihrlich 8-
12 Gulden erhielten, aber den I andgrafen auf Reisen begleiteten und dabei auf 
Nebenverdienst, auch durch Spielen an anderen Hiifen, hoffen konnten. Zudem 
fiel ihnen oft das ehrenvolle Amt von Boten und Herolden zu. 1431 musizierte 
der in Kassel ansiissige Lautenist Kunrad Lutembach bei Hofe und iiberreichte 
dem I andgrafen selbstgeschriebene Lieder; er erhielt in diesem Jahr dreimal 
ein Honorar von ein bis zwei Gulden. Auch sonst entlohnte Ludwig I. fahrende 
Musikanten. 1469-1471 war der spatere kurpflilzische Siingermeister und 
Frankfurter Arzt Johannes von Soest (1448-1506) bei Ludwig ll., "dem 
Freimiitigen" (1458-1471), bestalll. 1493 werden ,,3 alb. sein gnaden vor ein 
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luten" (Wilhelm der Altere, reg. 1483-1493) vermerkt. Bei Hofund aufReisen 
spielten ihm mangels eigener KapelIe fahrende Musikanten auf. Zur zweiten 
Hochzeit Wilhelms n., des Mittleren (1493-1509), sandte die Stadt SchmaI
kalden Pfeifer und Trommler; 1501 beschiiftigte er "Trompter mit dem pucker 
9". Sie aBen an den ,,gemeinen tischen" (in Marburg) nach den Kanzleischrei
bem und dem Kapellan, aber vor den Marstallem, Edelknaben und Schiitzen. 
Sie hatten auch spater, wie allgemein i1blich, einen hOheren Rang als die 
Mitglieder von Hofkapellen, versahen andere, eher offizielle Aufgaben und 
taten nur von Fall zu Fall Kapelldienst. 1502 erhielt Hensel Dethynger seine 
BestaIlungsurlrunde als trumpter, in der die Besoldung (30 Gulden jiihrl.), die 
iiblichen NaturaIien, Beldeidungszuschilsse, Dienstwohnung, eine Art Tage
geld bei auswlirtigem Einsatz und ggf. die Versorgung seiner Witwe geregelt 
sind. Dieses lahr wird als GriJndungsjahr der Kasseler Hotkapelle und damit 
des heutigen Staatstheaterorchesters angesehen. 

AIs 1509 der filnfjiiluige Philipp "der GroBmiltige" (selbst. 1518-1567) an 
die Regierung kam, iibemahm er die neun Musiker. Auch er unterhielt eine 
Hofmusik aus ' Siingem (der eigentlichen Kapelle) und Instrumentalisten 
(Trompeter, Zinkenisten, Organisten und Pauldsten, spater auch einen Geiger 
und eine Lautenistin). 1522 waren es schon insgesamt 18, 1535 22 Musiker. 
Bei den Feldzilgen von 1546 und 1552 sind acht Trompeter und ein Heer
pauker im Sold. 

Siingermeister mindestens zwischen 1512-1540 war Georg Kern von Gei
senhausen, bisweilen als .. Georg Sengd' gefilhrt. 1525 erschienen von ihm 
Drey geystliche lieder vom wort gottes, Liedertexte ohne Noten, jedoch mit 
Angabe einer weltlichen Melodie. Hochgeachteter Organist war Hans Goppel 
(gest. 1540), auf dessen Tod Eobanus Hessus auf Bitten des Leibarztes 10hann 
Meckbach ein (nicht ausgefilhrtes) Trauergedicht verfassen sollte, dessen Ver
tonung 10hannes Heugel vomehmen wilrde. 

Bald nach 1520 drang reformatorisches Gedankengut in Kassel ein. 1521 
hielt Pfarrer 10hannes Kirchhain in der Neustiidter Kirche erstmals eine Messe 
in deutscher Sprache, die Altstiidter Gemeinde erhielt nach 1526 die 
siikularlsierte Brilderkirche. Nach Aufhebung der Kloster ging die Schultriiger
schaft auf die weltliche Herrschaft iiber. Die auf der Homberger Synode am 
20.10.1526 verabschiedete, von Lambert von Avignon formulierte, aber in der 
Hauptsache nicht umgesetzte Kirchenordnung regelt in den wirksam geworde
nen Kapiteln 30-32 die Musikptlege in den Schulen: ..... et mane et vespere 
cantent unum, duos aut tres psalmos"; dies gait aber nur filr Knaben. Luther 
hebt Landgraf Philipp in einer Tischrede (Mm 1532) als Forderer der Musik 
heraus. Seit der Ziegenhainer Zuchtordnung von 1539 wird in der "Kinder
lehre" Gesang Lehrgegenstand. Auch die anderen Kirchenordnungen, so die 
Kasseler von 1539, die hessische von 1566 oder die Agende von 1574 gehen 
auf das Chorsingen ein. Der Lektionsplan der am Melanchthonianismus ori
entierten Kasseler Schulen sah vier Stunden Musik pro Woche in den oberen 
sechs der acht Klassen vor. Taglich wurden abwechselnd in einer der drei 
Stadtkirchen Predigtgottesdienste ,Plit jUr vnd nachgehenden [deutschen) ge
sengen", dazu Morgen- und Abendandachten gehalten. Vor dem Hauptgottes
dienst am Sonntag und zur Vesper hatten die Schiiler vor allem in der Martins
kirche figuraliter .. etwas lateinischer Psalmen und gesang" zu singen, dies 
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aber nicht zu lang, ,,damit dos Volek nicht auffgehalten, vnd ehe dann die 
Predigl angehel, zum OberdrujJ verursachl werden moge", Vorboten des seit 
dem Marburger Religionsgespriich (1529) und aufgrund der Beziehungen zur 
reformierten Schweiz platzgreifenden Puritanismus. Die ,,Partim"-Schiiler 
muBten bei Beerdigungen ,,nechst for der Leichen hergehen vnnd singen" und 
verdienten sich ihren Unterhalt auch durch Singen vor den Hausern begiiterter 
Biirger. 

1539 wurden die bisher in den Stadtteilen getrennt gefiihrten Schulen zu 
einer Lateinschule vereinigt, als deren erster Rektor Petrus Nigidius (1501-
1583) von 1539-1549 amtierte. Er gab u. a. 1531 und 1551 in Frankfurt a. M. 
Melodiae Odarum Horalii sowie ein [sagogus rerum grammaticarum libel/us 
(Erfurt 1548 und Frankfurt 1551) heraus, worin auch sieben mehrstimmige 
Oden enthalten sind. Eine Teutsche Schul wurde 1549 auf der Fuldabriicke 
eingerichtet. 

Seit 1536 wird der .. regalmacher" Sipel [Thorwart) von Alsfeld im Besol
dungsbuch fUr Orgelreparaturen in Hessen(-Kassel) gefiihrt. 

Gleichfalls 1536(?) erscheint erstmals ,.dercompanisl [Johannes) He[u)gel" 
(1500-1585, s. den Abschnitt ,.Musikhandschriften" im o. a. Artikel der MGG) 
unter den Trompetern und Organisten; moglicherweise war er aber schon seit 
1532 in Kassel tlitig. 1547 fiihrte er, sicher als Nachfolger Kerns, die Slinger an, 
war wohl angesehen, die Besoldung lag aber unter der etwa der Schreiner (40 
Gulden, spater 2{}-24). Zu seiner Zeit umfaBte die Kapelle nie mehr als sieben 
Slinger und vier bis sechs Knaben, dazu kamen bis zu 15 Instrumentalisten, bis 
zu Landgraf Philipps Tod (1567) wohl aus Kostengriinden nur Deutsche; 
lediglich 1558 wird ein .. Welscher" genannt. 

Heugels letzte datierte Komposition ist fiir 1577 belegt, also schon zur Zeit 
Wiihelms IV. (1567-1592). Dieser hatte alle Musiker aus der Kapelle seines 
Vaters iibernommen; es iiberwogen ebenfalls die Deutschen. Die Besoldung 
war auch bei ihm geringer als an anderen Hofen, obwohl er als Orgeikenner 
und -spieler ausgepragte musika1ische Interessen hatte. So baute ihm Daniel 
Meyer aus Gottingen einige Orgeln. Instrumenten-Inventare von 1560 und 
1573 lassen Riickschliisse auf ein reges musikalisches Leben bei Hofe zu. Am 
I. 5. 1585 erhieit Bartholornaus Clausius seine Besta1lung zum Hofkapell
meister; von ihm war 1563 in Jena eine canlio nuplialis erschienen. 1587 
bereits folgte ihm der Johann Walter-Schiiler Georg Otto; unter ihm wirkte der 
Komponist und Tenorist Valentin Geuck. 

Der Thrmmann muBte neben seiner Wachterfuriktion (Feuer, Krieg, Anbla
sen Fremder) auch Aufgaben als Stadtmusikus wahrnehmen, in Residenzen 
auch etwa das Reparieren von Instrumenten der Hofkapelle. Andererseits wird 
der Hofmusikus Moritz Papst zur Stadtmusik herangezogen (belegt 1718). 
Daneben spielen sie zum Tanz in der Stadt auf (nicht die Trompeter); durch 
Verfiigungen des 17. u. 18. Jahrhunderts waren zu Hochzeiten nur noch bis zu 
drei, spater fUnf Musiker gestattet. Fiir das Musizieren bei Kirmes und Jahr
markt wurden Abgaben erhoben, Stadtmusiker aus nichthessischen I.anden 
durften nicht anfspielen. Vorschriften untersagten das "vnnU/ze vnziichtige 
Tantzen" (Kirchenordnungen u. a. von 1543 u. 1562) und erlaubten es nur in 
Gegenwart von Amtspersonen, nie aber zur Zeit von Gottesdiensten, Kate
chismusunterricht und abends. 
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n. Du 17. unci 18. Jahrbunclert 

Mil I andgrafMoritz "dem Gelehrten" (reg. 1592-1627, gesl. 1632) lral ein 
musisch und wissenschaftlich hochbegabter, politisch aber ungliicldich agie
render Fiirsl die Nacbfolge an. Er schrieb eine Reihe beachtlicher Psalmen
und Magnificatvertonungen, Paduanen und Gagliarden, Fugen etc. (s. Musik
handschriften im o. a. Artikel der MGG)) und poetischer Werke, sang, spielte 
Orgel und einige SaileninsJrumente. Seil 1586 balte ihn Georg 0110 musika
Iisch gebildel. Zwischen 1603 und 1606 lieB er das nach seinem (1617 ver
slorbenen) ii1testen Sohn genaonte "Ottoneum" errichten, den ersten feslen 
Theaterbau DeuJscblands. Schon seil 1594 zog er englische KomOdianten
Jruppen unter Browner Webster und Kingsman an den Hof mil der Auflage, 
,,allerltry Artt Lustiger Comoedien, Tragoedien ... auch sowohl in Musica 
Vocali als Instrumentali" aufzufiihren (seil 1605 im Ottoneum). Nach dem 
Tode seiner ersten Frau Agnes von Solms (1602) und der Heiral mil der 
calvinistischen Juliane von Nassau-Siegen (1603) nahm er das reformierte 
Bekennmis an und versuchte, es mil den "Verbesserungspunkten" von 1605 im 
I aode durchzusetzen. Dies filhrte zu schweren Zerwilrfnissen mil der luthe
risch gesinnlen Ritterschaft und den Marburger Professoren sowie letztlich 
zum Zusammenbruch seiner Politik. An Moritz' Forderung der Musik iinderte 
sich dadurch jedoch nichts: Vnter ChriSloph Cornel (Kapellmeister 1619-
1627) bestaod die Kapelle aus 28 Siingem, Chorknaben und insJrumentaiislen, 
dazu kamen 6-12 Trompeter, und das blieb im wesentlichen so bis zu Mo
ritzens Abdankung (1627). In der ScbloBkapelle (die Gottesdienste wurden 
auch in der benachbarten Briiderkirche abgehalten) sang die Gemeinde vier
stimmige Psalmen. Nach der Kirchenagende von 1614 waren auBer den Lob
wasser-Psalmen auch Lieder des 16. Jahrhunderts noch im Brauch. Moritz hal 
viele von ihnen mil eigenen Melodien versehen, die in mehrfach aufgelegten 
Gesangbilchem von 1607 und 1612 erschienen und die spater von den Hof
organislen beaxbeitel und neu herausgegeben wurden. 

1597 wird Georg Weisland(l) a1s Orgelbauer genannl. Der Hamburger Mei
sler Hans Scherer d. A. baute 1610-1614 neue Orgeln filr die" Sloft, Freyheiter. 
Briider und Newstaner Kirc:hen" (MonumenJum sepulchraIe, 1640, S. 83) mil 
33,25 und 20 Slimmen; Michael Ptaelorius lobI sie im Syntagmo musicum n, 
1619, S. 183-185, femer nennl er S. 189 ,,zu Hessen vffm Schlosse" von 
Compenius aus Wolfenbilltel (1612) ,,Das Mltzem, Aber doch sehr herrliche 
Orgelwerc:/t', das 1616 nach Diinemark kam. Praelorius leill a1le Dispositionen 
mil. Der Hoforganisl muBte auch in Briider- und Martinskirche spielen, wofilr 
iIun vielfach ein Adjunkl (meisl sein Sohn) beigegeben wurde. Den Kanloren
und Singediensl versahen nach wie vor Kanlor und Subkanlor der Stadtschule 
mil ihren Schillem. Konreklor Hermann Fabronius, der an der Stadtschule 
(Piidagogium) wirkte, steuerte, dem Brauch der Zeil folgend, SchulkomOdien 
bei: die filnfaktige Esther mil filnf Chorgesiingen und David mil vier Psalm
gesiingen. Die Kirchenordnung vom 12. 7. 1657, die mauritianische Tradi
tionen fortfilhrt, ordnel an, daB ,,auch nichts Lateinisches in der Versamblung 
sintemal es dos Volckja nicht verstehet, musiciret oder gesungen werden" solle 
(Kap. 2 § I). Eine Konsislorialausschreibung von 1770 legl fesl, daB zu den 
neuen Melodien des zuletzl herausgegebenen Gesangbuches "anstan des un
niitigen und langweiligen Praeludiren die Melodie vorgespielet und darau! der 
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Gesang durch alle Verse von der Orgel begleilel werden solle". 1731 wurde 
nach der Konversion Friedrichs I. zum lutherischen Bekenntnis die Griindung 
einer lutherischen Gemeinde gestattet, die 1734 eine Kirehe erhielt. Johann 
Christoph Kellner fungierte seit 1764 als ihr vorziiglicher Organist und Kom
ponist. Noch unter Wilhelm VIII. (1751-1760) intonierten die KapelUinaben 
mit dem Vorslinger den Gemeindegesang in der Briiderkirche. 

Vor allem anlii.6lich der ,,Fiirstlichen Kindtauft" seiner Kinder, namentlich 
derervon Elisabeth (1596-1625) und Moritz (1600-1612) veransta1tete I.and
graf Moritz in der Fuldaaue aufwendige Ritterspiele, die Wilhelm Dilich 
(1564/65-1626) beschrieb und abbildete (erschienen in mehreren Auflagen 
1598-1602). Es nahmen bis zu 600 Reiter und 47 Musiker teil, 1600 waren es 
36 Spielleute und filnf Slinger, weiche die Maskenzilge zu begleiten hatten. 
Auch der junge Schiitz wird mit dabei gewesen sein. Nicht nur mit diesen, von 
vielen ausUindischen Gesandtschaften besuchten Festen erwies sich der Kas
seler Hof als eine Pflegestiitte der Kiinste. Moritz lieS seine Tochter am 
Collegium Mauritianum (s. u.) zusammen mit den Prinzen auch musikalisch 
sorgfaItig ausbilden, seit 1616 erhielt sie beim spiiteren Kapellmeister Schim
melpfennig Musikunterricht; er vertonte elf Madrigale Elisabeths; in Giistrow 
besaB sie nach der Heirat mit Johann Albrecht H. von Mecklenburg-Giistrow 
eine beachtliche Sammlung an Musikinstrumenten. Sie spielte Orgel und 
Laute. 1607 beauftragte sie den Orgelbauer Weisland mit einer Reparatur. Ob 
sie auch komponierte, ist nicht sicher, das ihr gehtirende, groBenteils von ihr, 
Georg Schimmelpfennig und Victor de Montbuysson geschriebene Lauten
buch (LB Kassel, Signatur 4' Ms. mus. \08') gibt keine sichere Auskunft. 
Mindestens seit 1598 (evIl. 1595, bis 1627) war Montbuysson Lautenist in 
Kassel; 1594 lud der I .andgraf den Stuttgarter Organisten Wolff Gans und den 
Lautenisten Benedicto Burrinetto(?) ein. Femer waren Jean-Baptiste Besard 
(1597) und Charles Tessier (1604) in Kassel tiitig. Seit 1612 wird Franciscus 
Hedgeman(n) als Lautenist genannt. 1594 und 1596 weilte John Dow1and in 
Kassel, 1598 bemiihte sich der I.andgraf erfo1glos, ihn fest nach Kassel zu 
ziehen. Dowland iiuBerte sich jedoch enthusiastisch iiber Moritz und dessen 
Lautenspiel. 

Moritz hat mit vielen bedeutenden Musikem korrespondiert, Hans Leo 
HaBler wollte er nach Ausweis des Briefwechsels mit Octavian Fugger als 
Vizekapellmeister gewinnen; 1594 oder 1595 wurde aber Andreas Ostermaier 
eingestellt; er hatte wie der I .andgraf auch starke alchemislische Interessen. 

1599 kam Heinrich Schiitz, den Moritz in WeiBenburg .. entdeckt" hatte, als 
alumnus symphoniacus nach Kassel an das 1595 gegr ... Collegium Mau
ritianum", wo er wie die anderen Kapellknaben eine Freistelle innehatte und 
mit dem Adel erzogen wurde, getreu dem Grundsatz (§ 21 der Schulordnung:) 
.. Weil aber Musik zum Ausschmiicken der Gottesdienste wirklich ntitig ist und 
an denen, die in dieser Kunst Hervorragendes leisten ktinnen, groBer Mangel 
herrscht, ... nicht nur jene Hof-Kape1lknaben, sondem auch ... biirgerliche ... 
zuzulassen". Die Schule wurde 1605 nach Marburg verlegt,lebte aber 1618 als 
neugestaltetes Collegium Adelphicum (so genannt nach der dem SchloB 
benachbarten Briiderkircbe) wieder auf. Musik(theorie) wurde entsprechend 
dem Schema der septem artes liberaIes ebenso wie praktische Musikausiibung 
gelehrt. Nach der Mutation arbeitete Schiitz als Instrumentalist und Hilfslehrer, 
ehe er 1608 mit Schimmelpfennig sowie Christoph und Friedrich Kegel zum 
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lurastudium nach Marburg geschickt wurde. Comet und Chr. Kegel waren 
schon 1605 Stipendiaten in Venedig bei Giovanni Gabrieli gewesen, 1609 
folgte ihnen Schiitz. Erste kompositorische Frucht war der 1611 erschienene 
und Moritz gewidmete Band 11 primo /ibro de Magdriga/i. Nach seiner Riick
kehr 1613 wirkte er a1s 2. Hoforganist, bevor er, bereits 1614 zeitweilig nach 
Dresden verpflichtet, seit 1617 aus politischen RUcksichten filr den sachsi
schen HOfkapellmeisterposten freigegeben werden m\l6te. 1613 hatte der sach
sische Kurfiirst ihn bei einer Reise Moritzens nach Dresden, bei der ihn seine 
Kapelle begleitete, kennengelemt. Kapellmeister in Kassel wurde, nachdem 
der I .andgraf immer wieder vergeblich versucht hatte, Schiltz zuriick
zugewinnen, 1619 nach Ottos Tod (1618) endlich Christoph Comet (1580-
1635), Sohn des aus Y-pem berufenen Hofmalers Georg Comet. Er war wie 
Schiitz Mauritianer und blieb ihm zeidebens verbunden, ihm widmete Schiitz 
1635 sein Canticum Simeonis. Comet hatte in Kassel 1607 mit seinem 12-
stimmigen Venite exultemus einen ersten Eindruck venezianischer (zu den 
Werken Comets s. Musikhss.) Mehrchiirigkeit vermittelt. Auch weiterhin 
schickte Moritz Hofbeamte nach ltalien zum Notenkauf, die Kasseler Kapelle 
war somit immer auf der HiihederZeit. Die Inventare von 1613 und 16381egen 
eindrucksvoll Zeugnis vom Notenfundus ab. Weit Uber den regionalgeschicht
lichen Aspekt hinaus reicht Moritzens Bedeutung file die Einfilhrung des von 
Gabrieli ilber Comet und Schiitz eingefiihrten mehrchOrigen venezianischen 
Stils, der dem neuen barocken Selbstverstiindnis entsprach. Ausdruck dieses 
Wandels, dem sich sogar der konservative Otto nicht verschlossen hatte, war 
dessen deutsches Magnificat zu zwOlf Stimmen, auf dessen Titelblatt der 
I .andgraf Anweisungen zum dreichiirigen Musizieren gab. Zahlreiche Kom
ponisten aus dem ganzen Reich widmeten ibm, dem musarum !autor, ihre 
Werke, so Michael Praetorius seinen Concengesang 1617 anIiil1lich von Tauf
feierlichkeiten. Neben der Hofschule gait Moritzens PfIege auch der Hebung 
des biirgerlichen Bildungsstandards. Wie friiher durften Schiiler nach der 
Armen- und Bettelordnung von 1627 ,;nit dem Gestinge ... durch die Gasse die 
Almosen samblen". 

Nach Tillys hessischen Kriegsziigen (1626) und Moritz' Riicktritt verflachte 
das Musildeben. Sein Sohn Wilhelm V. (1627-1637) pflegte in reduziertem 
Ma6 die Kapelle weiter (15 Musiker, vier Kapellknaben), bes.a6 aber nicht 
seines Vaters Genie. Schiltz freilich iibersandte ihm aus alter Anhanglichkeit 
weiterhin seine Werke. Kapellmeister und zugleich Oberkarnmerdiener, spiiter 
u. a. auch Kriegszahlmeister wurde Georg Schimmelpfennig (geb. um 1582 in 
Eschwege, gest. 1637 in Kassel), schon 1631132 durch den Mauritianum
ZOgling lohann Stanley (Sohn englischer Komiidianten?, bis 1637) abgeliist. 
Eine Pestepidemie uod der Tod des I .andgrafen hatten die Aufliisung der 
Kapelle zur Folge, Stanley nahm seinen Abschied. Die Witwe Wilhelms, 
Arnalia Elisabeth (reg. 1637-1649), sab es a1s ihre PfIicht an, auch im An
denken an Moritz und Wilhelm V. die Kapelle wieder zu beleben. Kapellmei
ster von 1646-1654 war Michael Hartmann aus Schmalkalden, ebenfalls ein 
Mauritianer. Er hatte einen Organisten, sieben Musikanten und flinf Kapell
koaben zur Verfiigung. 

Wilhelm VI. (1649-1663), der sich intensiv um den Wiederaufbau des 
l.andes bemilhte, pflegte, selbst aktiver Musiker und Komponist, die Kapelle, 
engagierte progressive Kilnsder wie den Schiitz-Schiller David Pohle, die 
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Geiger Gerhard Dies(s)ener (wohl 1660-1673 in Kassel) und Christian Her
wich, deren Werke zu den friihesten Zeugnissen franrosischen Einflusses auf 
die deutsche Musik zlihlen. Die beiden letzteren waren vom I.andgrafen nach 
Paris geschickt worden, von wo sie Noten roitbrachten. Diesseners Tanzsuiten 
zeigen Pariser Stil, Beziehungen zu Lully sind anzunehrnen. 

Nach H3ibnanns Tod (1654) wurde die Kapellmeisterstelle zunachst nicht 
besetzt, zumal nach Wilhelms VI. Tod (1663) eine Vakanz im I <lndgrafenamt 
bis 1677 besland, weil der Nachfolger, Wilhelm VII, im Kindesalter starb. 
Seine Mutter Amalia Sopbie reduzierte die Kapelle auf zehn Spieler; gelegent
lich gab es Ballettabende. 

Mit I.andgraf Karl (1677-1730) trat ein politisch, wissenschaftlich wie 
kiinstlerisch gleichermaBen herausragender Fiirst die Regierung an. Die Ein
richtung neuer Parks, der Bau der Kaskaden, des Herkules, der Obemeustadt 
(nach 1685 Ansiedelung der Hugenotten in Hessen-Kassel), der Orangerie 
usw. pragen noch heute Kassel. 1677 n8 hielt sich fiir kurze Zeit Johann 
Pbilipp Krieger in Kassel auf; 1678 bis 1685 wirkte bier der abenteuemde und 
genialische Daniel Eberlin, spater Schwiegervater Telemanns, als Kapellmei
ster, nachdem er schon 1673 von Eisenach dorthin berufen worden war. 1681 
umfaBte die Kapelle neben dem Kapellmeister und dem Organisten sieben 
Musiker, einen Instrumental-Jungen und vier Kapellknaben. In dieser Zeit 
vollzog sich die Spezialisierung auf das nun obligatorische Streicher-En
semble roit Pliite und Oboe. Hervorgetreten sind der Vorsinger Prescher, der 
Organist Milller, Lichtensteiger als Lautenist, Reinwaldt als Geiger und Haus
mann als Bassist. Auslander waren zunachst nicht angestellt. Karl legte Wert 
auf fahige Gambisten: Christoff Nikolaus Schrnidt aus Eisenach, Wilhelm 
Deutektun aus Holland, Gottfried Thielcke (Sohn des Hamburger Instrumen
tenmachers Joachim Thielcke, der den I <lndgrafen mehrfach belieferte). Her
ausragend der Steffani-Schiller August Kilhnel, der 1695-1699 als Kapellmei
ster gewirkt und Karls Interesse an italienischer Musik geweckt hat. Nicht 
belegt ist, daB er schon 1685 in gleicber Funktion mtig war. Er widmete dem 
I.andgrafen 1698 eine Sammlung von Gambensonaten, im Vorwort geht 
Kilhnel auf Karls Gambenspiel ein. Kilhnels Sohn war bier ebenfalls Musiker. 
1698 hatte nur fUr ein Jahr neben KUhnel der Englander Jean Abel als Intendanl 
der Music und Musikerzieher der Prinzen ein Engagement. Filr die Hofmusik 
im Mai 1700 zur Hochzeit des Erbprinzen Friedrich mit Luise (1680-1705, 
Tochter des spiiteren I. preu8ischen Kiinigs) mu8te man sich als Kapellmeister 
den Ansbacher Christian Ludwig Bocksberg fUr 400 Rthlr. ausleihen; er fUhrte 
ein Ballett auf. 

1699-1700 weilte Karl in ltalien; 170 I stellte er den Venezianer Ruggiero 
Fedeli fUr 550 Rthlr. als Kapellmeister an. Der I <lndgraf diirfte die Einrichtung 
einer italienischen Oper erwogen haben, weshalb er die Zahl der Violinisten 
vermehrte; darunter war seit 1708 der aus AIsfeld stammende Johann Adam 
Birkenstock, dessen Tochter Louisa 1728129 ein Engagement als Sangerin 
hatte. Die Kapelle beSland bei Fedelis Dienstantritt aus zwei Kastraten (Micha
el Albertini gen. Mommoletto und Giovanni Michael Pieri, die er roitgebracht 
hatte), einem Organisten, einem Vorsanger fiir den Kirchendienst, zwei Gei
gem, einem Gambisten, einem Kontrabassisten, einem Lautenisten, zwei 
Kunstpfeifem und flinf Kapellknaben; femer gab es fUnf Trompeter und zwei 
Heerpauker. 1711 waren cs bereits 17 Mitglieder, 1720 zwanzig, im Todesjahr 
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Karls (1730) 28, obwohl der designierte Nachfolger und Statthalter Wilhelrn 
schon einen Abbau im Sinn hatte. Dank Fedeli erlangten jetzt vor allem 
Italiener Zugang. 170 I wurde in Kassel von Mitgliedem des Hofes die erste 
Oper L' opera de la Victoire, Textbuch von Santus et Dubourg (Simon du 
Bourg?), LB Kassel, Signatur 2°Ms Theatr. I (1) aufgefilhrt. Gelegentlich 
folgten weitere, wie 1702 eine Clio, 1709 Trionfo di amore; die Komponisten 
sind unbekannt. 1710 sang die Primadonna Pauline Kellner in Kassel, 1716 
Maddalena de Salvai, die auBer der Haushaltung 1250 Rthlr. erhielt. Gespielt 
wurde im Reithaus neben dem Marstall und im Ballhaus an den Kolonnaden. 
Zahlreiche KomOdiantengruppen machten in Kassel Station. Wahrscheinlich 
wurde die Kapelle von Fall zu Fall rnit Gelegenheitsmusikem verstiirkt. Ein 
solcher war wohl der Architekt und Biihnenausstatter Giorgio di Pere(s), den 
der Landgraf zu Corelli und nach Paris zu Studienzwecken geschickt hatte; er 
wird sicherlich im wesentlichen bilhnenbildnerisch tlitig gewesen sein. 

Neben lohann Adam Birkenstock (Kapellmeister seit 1721) wirkten als 
vorziigliche Musiker die ItalienerTomaso Piana (Violine) und Morandi (Oboe) 
und der Oboist lohann Georg Hummel in der Kapelle. Seit 1718 war auch ein 
Cellist engagiert. Der Versuch, 1708 den Eisenacher Pantaleon-Spieler und 
Geiger P. Hebenstreit nach Kassel zu holen, blieb erfolglos. 1715 soll filr kurze 
Zeit der Lautenist Silvius Leopold Weiss in Kassel gewirkt haben. 

Herausragende Ereignisse im Musildeben blieben die Besuche Pietro 
Locatellis 1728 (eine emeute Einladung war erfolglos) und lohann Sebastian 
Bachs 1732 zur Abnahme und Einweihung der Orgel der Martinsldrche. Nico
laus Becker aus Milhlhausen hatte den Umbau durchgefilhrt. Beide wurden mit 
hiichsten Ernen empfangen, an beiden Einladungen war der jilngste Sohn 
Karls, Prinz Maxirnilian, der selbst Gitarre und Laute spielte, sicber nicht 
unbeteiligt, obwohl im Falle der Martinsldrche Stadt und Stift verantwortlich 
zeichneten. Bach spielte die dorische Toccata und Fuge BWV 538. In Maxirni
lians Haus gait Musikpflege als Ausdruck adeligen Lebensgefilhls; ein Gutteil 
seiner enormen Schuldenlast ist wohl damit zu erldliren. Sein NachlaBinventar 
von 1753 weist Instrurnente fiIr ein ganzes Orchester aus; alle Musikalien hatte 
er seinem Neffen Friedrich (spater I "ndgraf Friedrich n.) vermacht. 

1721 warein ,,Intendant" Roman imAmt, evil. lohann Helrnich R., der dann 
unter landgraf Friedrich I. - durch Heirat rnit der schwedischen Thronfolgerin 
seit 1720 Konig von Schweden - Hofintendant und Kapellrneister in Stock
holm wurde. 1725 lrat der Deutsch-Italiener Fortunatus Kelleri (Chelleri, 
Keller) das Kapellmeisteramt an, in dem er bis 1757 verhlieb. Seine Oper 
L'lnnocenza difesa kam 1726 zur Auffiihrung, rnit ihr der virtuose veneziani
sche Opemstil. Plane zur Installierung einer barocken Prachtoper Handelschen 
Zuschnitts - Kelleri (wie er sich in Kassel schrieb) weilte 1726/27 in London
konnten beim I andgrafen nicht mehr durchgesetzt werden, da vor allem wegen 
der groBen Bauvorhaben Karls das Geld ausging. In den letzten lahren vor 
seinem Too (1730) nahm die Regierungsgeschlifte mehr und mehr der Statthal
ter Friedrichs I., dessen Bruder Wilhelm (VIII.) wahr, der nach Friedrichs Too 
(1751) bis 1760 als I andgraf selbstlindig regierte. Wilhelm reduzierte die Hof
haltung und loste die Hofkapelle auf, Kelleri erhielt erst nach eindringlichen 
Bitten Zuwendungen. Offizielle Hofmusik war auf Kirche und Militiir be
schriinkt, dennoch wurden einzelnen vorzilglichen Musikem wie dem spliteren 
NUmberger Kapellmeister lohann Agrell und Bemhard Hupfeld Gagen ge
zahlt, zumal von Prinz Maxirnilian. Opem kamen nicht zur Auffiihrung. 
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Hessen-Kassel hatte sich durch I andgraf Karl nach PreuBen und England 
umorientiert; so war Kassel beim Tode Wilhelms VllI. von Franzosen besetzt. 
und sein Nachfolger Friedrich IT. befand sich auBer I andes. Der neue I and
graf. 1749 katholisch geworden. hatte in seiner Jugend .. basse de Viole"
Unterricht genossen undo anders als sein Vater Wilhelm VIII .• starke musikali-

, sche Interessen. Bereits im Mlirz 1760 verpflichtete er Orchestermusiker. 
spater waren stets 20-30 Instrumentalisten - darunter der franzllsische Kon
zeltmeister Jacques Heuze. der Geiger und KOllUlblleister Michel Esser und 
der Oboist C. S. Barth. die auch als Komponisten hervorgetretenen Georg 
Grosheim. David von Apell und Joseph Carl Rodewald - und bis zu acht 
Slingerinnen und Slinger engagiert. Hans A. F. von Eschstruth. OrgelschUler 
Johann Georg Vierlings. Jurist. Liedkomponist und Autor einer verschollenen 
Biographie Carl Philipp Emanuel Bachs (1789). gait Apell als konservativer 
Antipode. . 

A1s Hofkapellmeister wirkte seit 1763 (dem Jahr der Rilckkehr des I and
grafen aus dem Exil) Ignatio Fiorillo. demo da er vor allem komponieren sollte. 
drei weitere attachiert worden (1764 Mattia Morelli. Bruder des Kastraten 
Guiseppe. und Ignatius Stad(y). 1766 als • .premier directeur de la musique de 
Chambre" bezeichnet). Femer stand auch der Musikdirektor des fanztisischen 
Theaters bereit. 

Der kunst- und prachtliebende FUrst. der Kassel nach dem Siebenjlihrigen 
Krieg wieder zum glanzvollen Mittelpunkt des I ,andes zu machen suchte und 
sich dabei neben dem italienischen besonders dem franzIIsischen Vorbild ver
schrieb. fOrderte Musikausiibung auf mehreren Schienen: Die katholische 
Kirchenmusik in der Hof-(Elisabeth)kirche. erstmals in Hessen. fur die Fiorillo 
und weitere Hofmusiker wie der Geiger und Cembalist Christian Kalkbrenner. 
Vater des K1aviervirtuosen Friedrich Kalkbrenner. Iiturgische Musik schrie
ben. Femer die Repetition der Ballette. die einem Kapell-Mitglied oblagen wie 
1761 dem Johann Kade. der Ballett-Tabellen ankilndigte. die auch Dilettanten 
das Menuettschreiben ermtiglichen sollten. Dritte Aufgabe war die w&hent
liche Hofmusik. bei der u. a. SliIcke der Mannbeimer Schule aufgefilbrt 
wurden. vierte die italienische Oper. Die AuffUhrungen fanden im 1764 1769 
zum Opemhaus umgebauten Palais des Prinzen Maximilian (1909 abgerissen. 
Ecke Obere KtinigstrJOpemplatz) statt. eroffnet wurde 1764 mit Fiorillos 
Diono und Endimione (Libretto von Metastasio). Johann Heinrich Tischbein d. 
A. schuf die aufwendigen Dekorationen. Gespielt wurde mittwochs und frei
tags wlihrend der Herbst- und Ostermessen wegen des zu erwartenden 
Publikumandrangs. Friedrich IT .• selbst ein versierter Geiger. griff oft mit 
musikalischer Kritik in die Proben ein. Als gute Solisten galten der Tenorist 
Emst Christoph Dre6ler. der sich auch als schreibgewandter Befilrworter der 
deutschen Oper einen Namen machte. und kurzfristig die nachmals berilhmte 
Sopranistin Gertrud Elisabeth Schrneling (Mara). die sich - weil keine Italie
nerin - erfolglos urn ein festes Engagement bemiihte. Das Ensemble batte 
keinen Chor. so worden die Opem von Niccolb Jommelli. Johann Adolf Hasse 
und Fiorillo usw. entweder chorlos oder mit einem Chor gespielt. der aus 
Schiilem der Oberklassen der stiidtischen Lateinschule (1779 zum Lyceum 
Fridericianum erhoben) und spliter aus Studierenden des kurz darauf gegriin
deten Lehrerseminars bestand. 
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Neben der italieniscben Oper blilhte seit 1764 das Thatre ~ais, in dem 
Opt!ras comiques, Vaudevilles und Ballette u. a. von Andn! Emst Modeste 
Gretty und Fran~ois Andre Pbilidor auf die Bilhne kamen. 1773 wurde dafIIr 
das Ba11baus unter den Kolonnaden umgebaut; es brannte jedoch schon 1787 
ab. Hier wurde an den nicht von der Oper besetzten Tagen gespie1t. AuBerdem 
betrieben Etienne Lauchery, nach ihm Regnaud und Moretti eine Ballettgrup
pe; der l.andgraf grllndete 1771 eine Ballettsdlu1e fUr einheimischen Nach
wuchs. Aufgefilhrt wurde u. a. Jean Jacques Rousseaus Devin de village. Mit 
Jean Pierre Louis Marquis de Luchet betrat 1776 ein Surintendant de la 
musique et des spectacles die Szene, der massiv die Dominanz der franzOsi
schen Oper und die Verdriingung der italienischen betrieb, die dann 1779 
(Apell: 1780) mit der Pensionierung Fiorillos ganz aufhlirte. Auch in der ihm 
unterstellten fUrstlichen Bibliothek richtete er durch rigoroses Neuorganisieren 
ein Chaos an. Ibm standen der Gelegenheitskomponist Chevalier de Treston
dan (-m) und der Verfasser erotischer Libretti und Romane, Andn! de Nerciat, 
zur Seite. Der I .andgraf berief zwar keinen neuen Kapellmeister, aber mit dem 
1782 verpflichteten Musikdireklor Jean Baptiste Rochefort, einem Gluck
Schiiler, kamen Glucks Alustis und beide Iphigenien zur Auffilhrung. 

FUr die sonst unter Friedrich vemachliissigte deutsche BUhne kamen die 
Ackermannsche und die GroBmannsche Truppe (1763/64 bzw. 1781 und 1785) 
auf, die letztere sogar im Opernhaus. Gespielt wurden u. a. IfI1and, Lessing und 
Schiller, aber auch deutsche Singspiele, darunter 1785 Mozarts Entfiihrung 
und Ignaz Holzbauers Giblther von Schwanburg. 

m. Von 1785 bls :mm Ende des Kurslaates 

Friedrichs Nachfolger Wilhelm IX. (1785-1807 und 1814-1821, seit 1803 
KurfUrst Wilhelm I.) bereitete schon 18 Tage nach Regierungsantritt dem 
blUhenden Musikleben ein Ende: Beide Theater, Ballett und Orchester wurden 
aufgeltist, die Musiker abgefunden, die KostUme verkauft; Noten und Bilcher 
gingen an die fUrstliche Bibliothek. FUr 20 JaItre bestimmten meist auf eigenes 
Risiko, nach wie vor vorzugsweise zur Frilhjaltrs- und Herbstmesse spielende 
Wanderbilhnen die Szene: Anton Weber (1785/86); die Blihmsche Truppe 
(1786/87, u. a. mit Giovanni Paisiellos Miidchen von Frascati und Mozarts 
Entfiihrung und Stiicken von Johannes Btihm selbst); die Toscani-Santori
nische Truppe (ab 1789, mit F. A. Philidor, Gretty und Georg Benda); dem 
Namen nach handelte es sich immer nocb um dasfiJrstliche Theater. 1790 kam 
es zu einer Kooperation mit Hannover, wobei der I andgraf immemin 3000 
Rthlr. zuschoB. Davon profitierte die Truppe Gustav Friedrich Wilhelm GroB
manns; sie spielte z. B. 1790 innemalb von 133 Tagen an 69 Abenden 53 
verschiedene Stiicke, davon neun Premieren, u. a. Mozarts Don Giovanni. 
Dazu traten die Aeurysche Kinde.IIUppe, eine italienische Truppe mit Kapell
meister Giuliano Lusini und die Bossansche (beide 1793) auf. Von der 
HaBlochschen Truppe wurden Die Zaubeif/6te (1793), 1itus (1794) und Figa
/Vs Hochzeit (1797) gespielt. 1792 emannte der I andgraf David August von 
Apell zum Intendanten des Hoftheaters, der zuvor die aus Dilettanten und 
ehemaligen Hofmusikem (22-30 Musikem) zusarnmengesetzte Societe phil
harmonique gegrilndet hatte. Bezahlt wurden die Musiker je nach Spiel
gattung: 1797 I'/, Rthlr. bei einer Oper, 'I, Rthlr. bei Mitwirkung im Schau-
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spiel. Carl HaBloch leitete das Theater, 1799 dann mit der Witwe Margaretba 
Viktoria Gro6mann, diese seit Mai 1800 allein. Auch von den beiden Kasseler 
Musikem Georg Christoph Grosheim und 1. Chr. Kellner gab es Singspiele. 
Vom November 1800 bis Sommer 1802 wurde das Theater ,.aufherrschaftliche 
Rechnung" verwaltet, danach tibemahrn HaBloch es wieder. Grosheim filhrte 
1802 ldomeneo auf und hielt jeweils bei den Veranstalrungen Einfilhrungsvor
Irage. 1804 gab HaBloch auf, Apell emannte den Konzertmeister Willmann 
zum Kapelldirektor, Kruse ilbemahm das Theater. Bis zum Frilhjahr 1806 
wurde gespielt, auch noch unter fanzosischer Besatzung bis 1807, dann folgte 
die Truppe der Mme Boursey. 

lm Konzertleben, das wegen feblender staatlicher Mittel zunachst am mei
sten unter Wilhelms IX. rigoroser Sparpolitik gelitten hatte, ging die Initiative 
nun mehr und mehr auf die vor allem btirgerlichen musikalischen Gesellschaf
ten ilber. 1766 schon halle lohann Konrad Engelbronner, Professor am Col
legium Carolinum, eine Musicalische Gesellschaft gegrilndet, in der neben 
Hofkapell-Mitgliedem auch auswartige Musiker mitwirkten. ledes neu auf
genommene Mitglied muBIe ,,3 mus. StUcken, welche in Sinfonien, Konzerten 
oder Arien bestanden ", bieten. Zunachst beteiligten sich noch ehemalige 
Hofmusiker, so 1787 bei einem Hofkonzert, 1789/90 weilte Karl Stamitz in 
Kassel und dirigierte das grojJe Uebhaberlwnzert der musikalischen Gesell
schaft, lihnlich spiel ten 17% die ,.das Hochforstl. Orchester im Opemhaus 
ausmachende Musici" (30 Musiker) ein Konzert. Die musikalischen Gesell
schaften wirkten auch in der fanzOsischen Besatzungszeit (bis 18(3) und 
bilden mutatis mutandis bis heute das Fundament des Kasseler Musiklebens. 
1807 wurde die Euterpe gegrilndet, sie bestand bis nach 1840. 1810 gab es 
dann filnf musikalische Gesellschaften: Die M usikalische Akademie., die 1813 
erstrnals seehs Abnnnemenlskonzerte veranstaltete, femer eine Sonntags
gesellschaft, die Harmonie, lohann Christian Baldeweins Singinstitut und 
Grosheims Musikalische Gesellschaft; sie musizierten z. T. instrumental, z. T. 
vokal, auch in Kirchen. 

Nachdem Wilhelm Wessel (1564/65-1626) mit Privileg des I.andgrafen 
Moritz von 1594 die erste Kasseler Druckerei eroffnet hatte, in der auch Noten 
vor allem fUr die Hofkapelle erschienen (u. a. von Georg 0110, Valentin Geuck, 
I .andgraf Moritz), soli Grosheim in Kas~el urn 1797 mit Kellner wieder einen 
Notenvertrieb besessen haben, aus dem 1800 ein mit Wilhelm Wohler betrie
bener Verlag mit Notenstecherei enlstand. Der urn 1850 gegrilndete Musik
verlag von Carl Luckhardt gewann tiber Kassel hinaus Bedeutung. Bei ihm 
erschienen neben Werken der Kasseler Schule auch Erstausgaben von Werken 
Schumanns. 

Kirchenmusik wurde au6er von den musikalischen Gesellschaften vor allem 
vom Chor des Schullehrerseminars betrieben. 1788 verftigte Wilhelm IX., daB 
dieser Chor, 1795 unter Subkantor lohann Georgi (1745-17%), auch bei 
Opem zu singen hatte. Er bestand aus Prafekt, vier Tenoren, vier Bassen, 
sieben bis acht Knabensopranen und filnf bis seehs -alten. Der Chor filhrte die 
,,Partim" -Tradition der Lateinschule fort, auf den StraBen zu singen, aber auch 
in Martins- und Brilderkirche. Allerdings eriebte die evangelische Kirchenmu
sik zur Zeit des katbolischen Friedrich IT. und unter den Franzosen einen 
Tiefpunkt. 
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Hessen-Kassel hat im Instrumentenbau nicht die Bedeutung von ThUringen 
uod Sachsen erreicht: Instrumentenbauer sind erst split nachweisbar: 1676 wird 
dem Geigen- und Lautenmacher Christoph OOring die Hofinstrumenten
kammer anvelUaut; 1697 werden aus Hamburg von Joacbim Thielcke Instru
mente bestellt, 1704 und 1754 aus NUmberg silbeme Trompeten, 1708 aus 
Berlin ein Clavichord. Von Wilhelm OOring aus Kassel bezieht der Hof 1712 
filr 80 Rthlr. ein Cymbal, 1727 wird er Aufseher ilber die Instrumente. Filr 
Blasinstrumente gibt es seit 1718 einen eigenen Instrumentenmacher. Der 
Cembalobauer Johannes Zitzmann aus Gersfeld erhiilt 1783 in Kassel ein 
Privileg, nachdem Hoforgelbauer Johann Peter Wilbelmi und Hoforganist 
Johann Beeker seine Probestlicke geprilft hatten. Zitzmann, der Nachfolger 
Gliems (Klimm?), istnoch 1805 nachweisbar. In den Staats- und AdreS
kalendern sind bei der Hofkapelle bzw. unter Wilhelm IX. bei den "KUnstlern" 
durchgangig Instrumenten- bzw. OrgeJmacher aufgefilhrt. Der Holzblas
instrumentenbauer Johann Conrad Heise (1703-1783) belieferte vor aIIem die 
Militiirmusik. Jean Cornelius Vauchel (1782-1856) war unter J6r6me Geigen
bauer. Die von Spohr unterstlitzten Bemilhungen des Erfurter Geigenbauers 
Joseph Sch[oJonger (1813-1888), in Kassel amtlich angestellt zu werden, 
lehote der Kurfilrst ab, obwohl es am Ort keinen gab. Dennoch lieS sich 
Schonger 1838 hier nieder. Carl Scheel aus Kas'!el (1813-1892), u. a. 1837 bei 
Erard in Paris a1s Instrumentenmacher ausgebildet, baute aufrecht stehende 
Klaviere (1847-1852 Giltezertifikate von Spohr). In der ersten HiiIfte des 19. 
Jahrhunderts ist der Klavierhauer Johann Heinrich Voller (1768-1834, Voller
FlUgel, um 1810, im Stadtmuseum) in Kassel nachweisbar. 1864 grilndete 
Gustav Mollenhauer aus Fulda in Kassel eine noch heute blilhende Holzblasin
strumentenfabrik. Anjilngeren Instrumentenbauern (Dokumentation ilber Gei
gen-, Bogen-, Gamben- und Lautenmacher vom 17. ]b. bis heute im Archiv der 
Spohr-Ges.) sind Johannes Bosch (1891-1954), seit 1945 die Wemer Bosch 
Orgelbau GmbH, der Bogenmacher Willy Eichler (in Kassel tiitig 1928-1964) 
uod die Geigenbauerfarnilie Erichson (seit 1960) zu neonen. 

I .andgraf Karl ist a1s eigentlicher ScbOpfer der hessischen Militiirmusik 
anzusehen. Die Oboen, Fagotte. etc. setzten sich gegenilber Pfeifen und Schal
meien durch, daher hieBen die BllIser, auch die Hornisten, Fagottisten etc. 
,,Hautbois/en". Eine Regimentsmusik bestand aus ca. acht Mann. Beim I. 
Bataillon Garde (Chef war Friedricb IT.) wird 1782 eiDe lanirscharen- oder 
Turkenmmusik eingerichtet, um 1800 urnfaBte die tllrkische Musik in Hessen
Kassel elf Klarinetten, zwei Fagotte, drei Horner, zwei Trompeten, zwei Picco
lofioten (von Heise geliefert), ein Kontrafagott, eiDen Serpent, zwei Posaunen, 
groBe und Wit bellrommel, Beeken, Schellenbaum. Jm Hoftbeater wirkten die 
besten Intrumentalisten des Musikkorps bis in die 1830er Jahre mit. 

1807-1813 war Kas'!el Hauptstadt des aus Kurhessen, Braunschweig, Tei
len Hannovers, PreuBens und anderer Gebiete zusammengesetzten Konig
reichs Westfalen. Konig wurde Ur6me, jilngster Bruder Napoleons, Theater 
und gesellschaftliches Leben blilhten auf, soweit es die sich mit der Franzosen
herrschaft arrangierende Schicht betraf, bis zu einem Zehntel der Mittel seiner 
Zivilliste gab er fiIr Musik und Theater aus. Schauspiel und Orchester wurden 
aus Braunschweig ilbernommen, ebenso die beiden Musikdirektoren F. Legaye 
(filr die fanrosische) und der auch a1s Geiger und Komponist tiitige Chr. Fr. 
Hermann Uber (fiIr die freilich zuruckuetende deutsche BUhoe, ilber dessen 
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Tatigkeit u. a. in der Zeitung fiir die elegante Welt 152, I. 8. 1811, Sp. 1215-
1216 und im Journal fUr Literatur, Kunst, Luxus und Mode 1814, S. 291-292 
berichtet wird). Ende 1807 wurde mit Opem von Gretry und Pierre Alexandre 
Monsigny ertiffnet. Johann Friedrich Reichardt wirkte 1808 ein halbes Jahr als 
Hofkapellmeister des Thidtre royale, ohne sich freilich roit dem Holleben des 
Konig [",tit abfinden zu ktinnen; er widmete sich besonders Mozarts Opem. 
In dieser Zeit entwickelte sich seine dauerhafte Freundschaft zu den Briidem 
Grirnm, die iibrigens bis zu ihrer Obersiedelung nach Gtittingen (1830) Anteil 
am Kasseler Musikleben nahmen, freilich zu Spohr Distanz bewahrten. 1809 
bemiihte man sich vergeblich urn Beethoven und Ferdinand Ries. Irn Dezem
ber 1809 wurde Felice Blangini fiir die Leitung der Kircbenmusik und der 
Hofmusik berufen. Neu war das Ballet Royal mit 15 Solisten und 20 Grup
pentlinzerinnen; die Hofkapelle bestand 1812 aus 40 Musikem und wurde von 
Fall zu Fall bis auf 60 verstiirkt. Darunter waren der Geiger Friedrich Emst 
Fesca (in Kassel 1808-1813; hier komponierte er u. a. Streichquartette und 
Symphonien, die spater in Wien erschienen), der F1titist Karl Keller, der Oboist 
Friedrich Eugen Thumer (iiber sein Spiel und seine Kornpositionen berichtet 
etwa das Morgenblau fUr gebildete Stande 47, 24. 2. 1812, S. 188), die Hor
nisten Gottflied und Michael Schunke. 1811 gab es a1lein 173 Opem- und 76 
BalleU-Auffiihrungen, meist fanztisische und italienische Werke, 1811 auch 
Don Giovanni in franwsischer Bealbeitung. In diesem Jahr fiihrte Blangini 
hier erstmals Hiindels Messias (in franztisischer Sprache) roit triumphalem 
Erfolg auf, wie Uberhaupt die katholische Kirchenmusik hervorragend war. 
1809 hatte Leo Klenze neben dem Wilhelmshtiher SchloS ein kleines Hof
theater erhaut (das heutige Ballhaus), in dem wtichentlich bis zu zweimal 
Schauspiele und kleine Opem herauskamen. Die letzte Opemauffiihrung der 
JerOme-Zeit (23. 10. 1813) waren Lnigi Cherubinis Wassenriiger, im Novem
ber kehrte Kurfiirst Wilhelm I. zuriick. 

Dies bedeutete auch RUckkehr zu Untemehmertheater und au8erster Spar
sarnkeit. Apell wurde emeut Intendant, die BUhne im Februar 1814 wieder 
ertiffnet. Der zuniichst verpflichtete Untemehmer Sohm gab bald wegen des 
restriktiven Velbages auf. Zwar gab es Zuschiisse, doch die gro8ere Surnme 
muSte aus Kartenverkaufen finanziert werden, unrntiglich in einer Stadt von 
23.000 Einwohnem (dazu Militiir). Es folgte roit Kriiften der aufgeltisten 
Wiesbadener Nassauischen Truppe bis 1821 der genialische, wenn auch zu 
eigenwillige Musikdirektor Carl Wilhelm Ferdinand Guhr, Virtuose, Opem
komponist (1814: Vestalin) und spater in Frankfurt von Wagner geschatzter 
Dirigent. Da der Kurflirst bessere Vel b age verweigerte, 109 sich Guhr 1815 
und - nach emeutem Versuch - 1817 a1s Untemehmer zugunsten des Re
gisseurs Karl Feige zuriick, der freilich das Schauspicl bevorzugte und es bis 
1849 auf eine beachtliche Htihe flihrte. Aus politischen Griinden unterstellte 
der KUrfUrst das Theater der Aufsicht des Oberpolizeidirektors Ludwig von 
Manger, der seit 1818 bis zu seiner Entlassung 1824 roitApell die Generalin
tendance bildete. Guhr zeichnete 1816 fiir die Erstauffiihrungen von Cosifan 
tulle und Fidelio verantwortlich. Daneben flihrte er mehrere Konzert-Abon
nernentsreihen roit bis zu zehn Konzerten pro Saison durch; er begann roit der 
SchOpfung im Dezember 1815 im Oesterreichischen SaaI. Das Orchester, 
1814-182/ aus 30 Musikem bestehend, wurde von Fall zu Fall aus Mitgliedem 
des weitgeriihmten Garde-Musikkorps verstiirkt, die bis 1832 in besonderer 
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Unifonn spielen muBten. Die Bezahlung der Instrumentalisten war so gering, 
daB der Kurfiirst empfahl, sie konnten sich ja Nebenverdienste suchen, und sei 
es als Stra8e'lmusikanten. In der Orangerie gab es seit 1817 Pjingstkonzerte, 
alles mit reisenden und einheimischen Solisten; 1820 fand das erste Kaifrei
tagskonzert statt. Die Chorslinger worden u. a. in der von Guhr 1815 begtiinde
ten Singschule ausgebildet. 

Kurfiirst Wilhelm ll. (in Kassel reg. 1821-1831) wollte sein Hoftheater zu 
einem der besten in Deutschland machen. Er entlieB Apell und emannte v. 
Manger zum Generalintendanten und Feige zum Generaldirektor auf Lebens
zeit. Das Untemehmertheater war nun wieder Kurfiirstliches Hoftheater mit 
fest bestallten Bediensteten. Hofbaumeister Johann Conrad Bromeis er
weiterte das Theater fiir 1044 Besucher und verbesserte die Akustik. Am 28. 
Juni 1821 offnete das neue Opernbaus mit Gasparo Luigi Pacifico Spontinis 
Vestalin seine Pforten. Anfragen bei Carl Maria von Weber, Peter Joseph 
Lindpainmer und Konradin Kreutzer, die Kapellmeisterstelle zu tibemehmen, 
filhrten nicht zum Erfolg. Kurz wirkten als Musikdirektor der Mainzer Sieg
fried Benzon und der Chordirektor Johann Christian Baldewein. 

Im Januar 1822 wurde Louis Spohr engagien. Caroline von der Malsburg 
kannte ihn von Gotha her und hatte ihn empfohlen; auch Weber redete zu. Die 
kUnstlerisch wie menschlich souverline Personlichkeit Spohrs wurde ein 
Glticksfall fUr Kassel, das Theater mit seinen 55 Musikem und guten Slingem 
gehOrte nach Aussagen Reisender bald zu den griiBten und besten in Mit
teleuropa, die Zusammemubeit mit Feige entwickelte sich vorzilglich. Spezi
fisch war die Forderung der deutschen Oper, u. a. der Werke Webers (Miirz 
1822 Freischiitz) und Wagners (Juni 1843 Fliegender Hollander). Oberschattet 
allerdings waren die 20er Jahre durch kurfiirstliche Selbstherrlichkeit. Spohr 
fiihrte mit gro8em Erfolg eigene Opem auf (1823 Jessonda, erste durchkom
ponierte deutsche Oper) und spielte in den Abonnementskonzerten eigene 
Werke, fOrderte besonders die Komponisten seiner Kasseler Schule wie den 
Geiger, Komponisten, Musiktheoretiker und spateren Thomaskantor Moritz 
Haupttnann, Karl Friedrich Curschmann, den genialen Hugo Staehle, dessen 
Arria 1847 auf die Bilhne kam, Jean Joseph Bott (Der Unbekonnte, 1854) und 
Norben Burgmtiller. Die jungen Musiker nahmen auch regelmaBig an Spohrs 
Karnmennusik-Soireen teil und trafen sich zum Quartettspiel, Beginn einer bis 
heute intensiv gepflegten Karnmennusik-Kultur in Kasseler Bilrgemliusem. 
Spohr initiierte femer die bis 1922 wirksarne UnterstUtzungskasse fUr Hinter
bliebene von Musikem und -setzte die Einrichtung fester Gehiilter durch. 1822 
gtiindete er den Cacilienverein, 1830 regte er die der Liedertafel an (Grilndung 
durch Elias Koch). Mit ihnen und dem bereits 1821 von Johann Wiegand ins 
Leben gerufenen Ersten Gesangverein zur AuffiJhrung von Werken der emsten, 
hoheren Musik (spater Wiegand'sche Singakatiemie) konnte er Oratorien und 
andere grii8ere Chorwerke auffilhren sowie eine zielstrebige Pflege der Werke 
J. S. Bachs beginnen (am 20. Oktober 1832 die Mauhliuspassion ohne und am 
5. April 1833 mit Orchester). Eine nennenswerte eigene Kirchenmusik dage
gen fehlte in Kassel. 

Am 10. Miirz 1831 verlieB Wi\helm ll. aufgrund irreparabler ZerwUrfnisse 
mit der Bevolkerung Kassel, K .... pIinz Friedrich Wilhelm (ab 1847 Kurfilrst) 
fiihrte die Regierung als Regent. Das Theater wurde im April 1832 (bis 
November 1833) aufgelost, fast die Hiilfte des Chor- und Ballettpersonals 
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entlassen; die Bethmannsche GeseUschaft, die Spohr in Meiningen engagieren 
muBte, spielte im Sommer 1833 mit Mitgliedem des Hoforchesters. Der Spiel
plan war in der Folge von der neuen groBen fanzlisischen und italienischen 
Oper geprligt. Nehen Mozarts Don Giovanni worden am hliufigsten Giacomo 
Meyclheers Robert der Teufel und Vmcenzo Bellinis Romeo und Julie gespiclt, 
Spohrs Fausl halb so oft. Im Schauspicl erldangen a1s Zwischenaktsmusiken 
Haydn-Sinfonien. Am 15. Mai 1853 kam, nachdem das noch 1846 abgelehnt 
worden war, der Tannhiiuser mit groBem Erfolg zurn ersten Mal auf die Biihne. 
Der Lohengrin des ,.Barricadenkiimpfers" (so im kurfilrstlichen Reskript vom 
28.4. 1853, StA Marburg) Wagner konnte aher erst 1868 nach dem Ende des 
Kurstaates aufgeftihrt werden. Kirchenmusik hehandelte der Kurprinz restrik
tiv, seit 1830 hedurfte jede grti8ere, der reformierten Enge zuwiderlaufende 
Auffiihrung hesonderer Genehrnigung. 

1857 wurde Spohr, dessen Iiherale Haltung dem Kurfiirsten suspekt war, 
gegen seinen Willen pensioniert; Bott war schon 1852 zur Entlastung zum 2. 
Kapellmeister emannt worden. Spohrs Nachfolger Carl Rei8, der nach BoltS 
Weggang seit 1856 2. KapeUmeister gewesen war, setzte neue Akze"te. Der 
1beaterchor zlihlte 1866 54 Sanger, das Ballett 18 Mitglieder. 

Iv. Von 1866 bls zur Gegenwart 

Der Obergang an PreuBen wirkte sich insofem positiv aus, a1s der I "odes
herr nicht mehr direkt EinfluB auf den Spielplan nabm. Mit dem 1861 gegriin
deten Weidlschen Gesangverein, (seit 1869 unter Leitung von Karl Brede, seit 
1875 Oralorienverein), trat Reil! auch hei den Karfreitagskonzerten auf. 1872 
fand die Tonkilnstlerwoche des ADMV in Kassel statt. 1877n8 veranstaltete 
Intendant Adolph von Gilsa mit Reil! zusarnmen einen Zyldus historischer 
OpemvorsteUungen mit 18 verschiedenen Werken und im Herbst 1878 einen 
mit Mozarts sieben Hauptopem. A1s Reil! 1880 nach Wiesbaden ging, ilber
nabm Wilhelm Treiber seinen Posten. 1876-1878 waren Emil Paur, 1883-
1885 Gustav Mahler Musikdirektoren. Letzterer komponierte hier die Begleit
musik auf lebende Bilder zu Vlktor von Scheffels Trompeler von StJckingen 
(verschollen) und das Arrangement von Franz Dopplers Musik zu Salomon 
Herrnann Mosenthals Volkslied. 1884 schrieb er die K1avierfassung der Lieder 
eines fahrenden Gesellen, im gleichen Jahr worde er zugleich Chorleiter in 
Hann. Milnden (erste Auffilhrung Februar 1885 Die Jahreszeilen), a1s Ab
schlu8 seiner Kasseler Tlitigkeit, die zuletzt durch rassenfeindliche Umtriehe 
ilherschartet war, leitete er 1885 ein GrojJes Musilifesl, das Initialwirkung fiIr 
splitere Sanger- und Tonkilnstlerfeste sowie letztlich die Kasseler Musiklage 
hatte. 

1898 wurde der Ring erstmals ganz aufgefilhrt, ilherhaupt losten Wagners 
Opem - nehen denen anderer Zeitgenossen und natilrlich Mozarts, Beethovens 
und Wehers - auf dem Spielplan in der Dominanz die bis damn herrschenden 
Werke aus Romao!ik und Biederrneier ab; Spohrs FaUSI Z. B. wurde letztmals 
1883 gespielt. Auf Treiher folgte Franz Beier 1899, der schon seit 1897 
Kapellmeister war. Mit dem Oralorienverein und dem 1882 gegriindeten Leh
rergesangverein fiIhrte er groBe Oratorien auf, seit 1909 mit dem Philhar
mcnischen Char. Die Leitung des OraloriefWereins ilhemabm 1902 Karl Hall
wachs (1868-1959, Musikdirektor 1911). 1909 zog das Theater in den von 
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Kaiser Wilhelm 11. befohlenen Neubau am Friedrichsplatz urn, das alte Haus 
(Ietzte Auffilhrung Spohrs Jessonda am 16. 6. 1909) wurde abgerissen. 

Nach Beiers Tod (1914) liisten ihn Emst Zulauf (1903-1927 in Kassel 
engagiert) und Fritz Stiedry ab, im Dez. 1914 folgte Robert Laugs mit bedeu
tenden Impulsen fiir das Musildeben. Mit dem von ihm gegriindeten Stlidti
schen Konzertchor und dem Lehrergesangverein filhrte er u. a. Amold Schiin
bergs Gurrelieder (1925) und Mahlers Symphonie der Tausend (1928) auf. Er 
109 zahlreiche Musikfeste nach Kassel: 1922 ein Brahmsfest, 1923 die Ton
kilnstlerwoche des DMV, 1928 das 16. Deutsche Bachfest, 1930 das 2. Mittel
deutsche Siingerbundesfest, 1933 das 9. Regerfest, 1934 die Musiktage des 
Mitteldeutschen Siingerbundes, 1939 die Hundertjahrfeier des Siingergaus 
Kurhessen. Das von Laugs aus Mitgliedem des Staatstheaters gegrilndete 
Kammerorchester musizierte im BellevueschliiBchen, in Wilhelmshiihe und 
Wilhelmsthal. Ludwig Kaiser (1889-1978) aus Kassel, auf Wunsch der Eltem 
Verwaltungsjurist, daneben roit gliinzender pianistischer Karriere und indirekt 
am Hitlerattentat vom 20. Juli 1944 beteiligt, spieJte unter ihm roit der Staats
kapelle. Er verhalf u. a. Max Regers f-MolI-K1avierkonzert op. 114 zum 
Durchbruch. 

Paul Bekker, Intendant von 1925-1927, war vom preuBischen Ministerium 
ausdrilcldich angewiesen worden, ,,der Theaterkunst neue Wege zu bahnen". 
So verpflichtete er Emst Krenek als kilnstlerischen Beirat, der hier verschiede
ne Biihnenmusiken komponierte und dessen Oper Orpheus und Euridike (nach 
einem Libretto von Oskar Kokoscbka) 1927 ihre aufsehenerregende Ur
auffiihrung fand. Anfang der 1930er Jahre geriet das Staatstheater in eine 
Finanzkrise, wurde 1932133 als Stadtisches Theater, ab 1935 wieder als 
Staatstheater gefilhrt. 

Franz Uhlendorff (1883-1963) und der Bibliothekar Gustav Struck (1889-
1957, bis 1933) schrieben fundierte Theater- und Konzertkritiken. In der ersten 
Halfte des 19. Jhs. hatten Grosheim, der spatere Oberbilrgermeister Friedrich 
Nebelthau (1806 1875) und Otto Friedrich Kraushaar (1812-1866) eine solide 
Rezensionstradition begriindet. 

1935 wurde Robert Heger musikaliscber Oberleiter, der u. a. 1937 Joseph 
Haas' Volksoper Tobias Wunderlich zur Urauffilhrung brachte; 1931 war des
sen Oratorium Die heilige Elisabeth hier erstrnals erldungen, Beginn einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit. Seit 1941 dirigierten Heger und Richard Kotz 
(bis 1948), der seit 1937 I. Kapellmeister der Oper war, abwechselnd die 
Konzerte. 1935 hatte die Staatskapelle 70 Musiker. 

Am 22. Oktober 1943 wurde das Biihnenbaus des Theaters durch Bomben 
unbespielbar beschadigt. Der musikalische Wiederaufbau ist den Dirigenten 
Kotz (seit 1945), GMD Karl Elmendorff (seit 1948) und GMD Paul Schrnitz 
(1951-1963) zu danken, der sich filr Alban Berg, Paul Hinderoith und Hans 
Wemer Henze einsetzte. Gespielt wurde im Blauen Saal der Stadthalle (650 
Platze), die Oper eriiffnete am 16. Februar 1946 roit Cosi fan tutle. In der 
Stadthalle fanden auch Sinfoniekonzerte (ab 1950 im Festsaal) statt. Am 12. 
September 1959 wurde das GroBe Haus (heute Opernbaus) an Stelle des leider 
abgerissenen wilhelroinischen Theaters roit der Urauffilhrung des Prometheus 
von Rudolf Wagner-Regeny eingeweiht. Schroitz bot bereits Jugend-Sinfonie
konzerte an, die Richard Litterscheid jeweils einfilhrte. Auf Schrnitz folgte 
1963 Christoph von Dohnllnyi. Ibm gelang die VergriiBerung des Orchesters 
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auf 90 Mitglieder. Derzeit (1995) sind es 78 Mitglieder, es ist nach A einge
stuft. In den Konzerten pflegte Dohnllnyi besonders Bruckner und Mahler. Aus 
dem Orchester bildeten sich immer wieder Kammer-Ensembles wie das Wip
plinger-, das Schroeder- und das Schnur-Quarten (Erwin Schnur seit 1959 
Konzc;i bneister). Es folgte Gerd Albrecht (bis 1972), der Werlcstankonzerte, 
Gespriichskonzerte und Kinderkonzerte einfiihrte. Gegenwartig wird dies un
ter Kapellmeister Bernhard I ang mit den Familienkonzerten weitergepflegt. 
Albrecht initiierte auch ein jiihrliches Koozert im Rahmen des Wenbewerbs 
Jugend musiziert. 

1968 brachte er die von Ulrich Brecht inszenierte, fUr minlere Biihnen als 
unauffilhrbar geltende Zweitauffilhrung von Bernd Alois Zimmermanns Sol
daten heraus. Seine Wagner-Auffilhrungen (Inszenierungen von Ulrich Mel
chinger), GegenentwUrfe zu Bayreuth, wurden international diskutiert. 1972 
folgten James Lockhart als GMD (bis 1980), Woldemar Nelson (bis 1987), 
dann Adam Fischer (bis 1992), dessen Mahler-Feste 1989, 1991 und 1995 
Musiker aus alien Mah1er-Orten in Ost und West zusamrnenfilhrte und dessen 
Haydn-Philhamumie ebenfalls dem Gedanken der Internationalitat verpflich
tet war. Georg Schmtlhe kam 1992. Wichtige Opernauffilhrungen waren der 
von Herbert Wernicke herausgebrachte Zyldus Das goldene :kitalter mit den 
Floreminer Intermedien (1984), Jean Baptiste Lullys Phaeton als deutscher 
Erstauffilhrung in franwsischer Sprache (1985, von Christian Frtlhlich einge
richtet und dirigiert), 0 Ewigkeit, du Donnerwort (Bachs Kirchenkantate sze
nisch, 1987) und Christoph Willibald Glucks Oifeo (1987). Zu nennen ferner 
Patmos (1990) von WoJfgang von Schweinitz (angeregt dunch Hans Wemer 
Henze) und die Musbach-Inszenierungen der Mozart-Opern Zauberj/Ote 
(1982), Idomeneo (1984) und Entfiihrung (1986). Hans Joachim Schaefer 
begleitete als Chefdramaturg bis 1989 das KasselerTheater- und Konzertleben 
mit literarisch fundierten Beitragen. Auf Anregung des Schnur-Quartetts und 
durch Lockhart geftlrdert wurden, auch mit dem Ziel der Verbesserung der 
Klangkultur des Orchesters, rege1miiBige Kammerkonzerte des Staatstheaters 
im Kleinen Haus eingerichtet. Unter Kapellmeister Jilrgen 06wald bildete sich 
das Kasseler Symphonieorchester (vorwiegend Laien) zu einem qualifizierten 
Klangktlrper heraus. . 

Internationale Ensembles wurden durch die Meisterkonzerte der Konzert
agenturen Hans Laugs und Utech nach Kassel gehol!, der Verein Freunde 
junger Musiker fordert seit 1984 Solistennachwuchs, indem er in Privathausern 
jiihrlich vier Konzerte veranstaltet (Initiatorin Eva Euler), vom Kammermusik
Verein werden seit 1990 bedeutende Ensembles engagiert. Die LOwenburg
Serenaden (veranstaltet vom 1951 gegr. Wilhelmshtiher Wiederaufbauverein) 
pflegte vor allem iiltere Kammermusik. Otflid Nies, I. Konzelbneister des 
Staatstheater-Orchesters, hetreut das seit 1984 aufgebaute Archiv Charles 
Koechlin (1867-1950) . 

Der Biirenreiter-Verlag Kassel zusarnmen mit in verschiedenen Rechtsfor
men verbundenen Verlagen (Hinnenthal, Nagel, Alkor-Edition, Johannes 
Stauda (1986 verkauft), Bosse, Henschel-Musikverlag Berlin) hat interna
tional besonders wegen seiner praktischen Ausgaben alter Musik, Gesamt
ausgaben, seiner Musikbiicher, Werke zur Hymnologie und Liturgie Bedeu
tung. Er gibt u. a. die Zeitschriften Musica, Musik und Kirche sowie das 
Schiitz-Jahrbuch heraus. Hier erscheinen auch das Quellenlexikon RISM (Ar-
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beitsstelle bis 1987 in Kassel) und Das deutsche Kirchenlied (DKL. Editionen 
seit 1975). Beim BVK angesiedelt ist die Kasseler GrofJauslieferung. die 
Produkte von ca. 40 Firmen ausliefert. Kassel ist Sitz des Arbeitskreises fUr 
Haus- und Jugendmusik. jetzt Internationaler Arbeitskreis fUr Musik. der 
Fortbildungsveranstaltungen fur Erwachsene und Jugendliche dezentral durch
fiihrt. 1933-1938 und seit 1950 veranstaltete er jiihrlich die Kasseler Musik
/age. die seit 1982 selbstiindig sind. Hervorzuheben sind nach dem Krieg das 
23. Intemationale Heinrich-Schiitz-Fest in Kassel und Marburg (KMf 1972). 
der I. Intemationale Geigenbau-Wettbewerb .,Louis Spohr" Kassel 1983 ntit 
Bogenmacher-Wettbewerb. das 59. deutsche Bachfest der Neuen Bach
gesellschaft in Verbindung ntit den KMf 1984 (= Bach im 20. Jh.) und Neue 
Musik in der Kirche. Musik und documenta. KMf 1987. Ihren Sitz in Kassel 
haben femer die Hessische Landesanstalt fUr privaten Rundfunk (als 
Lizenzierungs- und Aufsichtsbehtirde fiir private Rundfunkanstalten). das 
Heeresmusikkorps n. das Musikkorps des Grenzschutz-Priisidiurns Mitte in 
Kassel. nachdem bis 1945 unter Hans Steinkopf das Musikkorps des Infante
rie-Regiments 15 hier stationiert gewesen war. Diese Orchester setz(t)en die 
Tradition der ehemaligen Garde-Musikkorps fort. Eugen Bodart (1905-1981) 
war von 1926-1929 Leiter der Musikabteilung der Sendestelle Kassel der 
Siidwestdeutschen Rundfunk-GmbH Frankfurt-Kassel; die von ihm begriin
dete Musikpflege oblag von 1933-1943 dem Kurbessischen Landesorchester 
im Nebensender Kassel. Seit 1930 wirkte Bruno Stiirmer (1892-1958) a1s 
Dirigent. Pianist und Komponist in Kassel. Johann Lewalter (1862-1935) 
sarnmelte hier a1s erster in Deutschland Kinderlieder (Hessische Kinderlied
chen. 1891). femer trug er in Niederhessen Deutsche Volkslieder (1-5. 1890-
1894) zusarnmen und hinterliell eine Reihe eigener Lieder. 

Das Deutsche musikgeschichtliche Archiv (LeilUng bis 1994 Jiirgen Kinder
mann. seitdem Rainer Birkendorf). 1954 von der Musikgeschichtlichen Kom
ntission gegriindet. sarnmelt Mikrofilme alterer Musik ntit Schwerpunkt auf 
der deutschen Musik vorwiegend bis einschlieBlich 18. Jahrbundert. Die Inter
nationale Heinrich-Schutz-Gesellschaft. die von Karl Vtitterle ntitbegriindet 
worden isl, und die GesellschaftfUr Musikforschung unterhalten Geschiiftsstel
len in Kassel. Die Landgraf-MoritZ-Stiftung und die Intemationale Louis 
Spohr Gesellschaft ntit Archiv und Museum haben hier ihren Sitz ebenso wie 
der Mitteldeutsche Siingerbund. der in iiber 700 Chtiren mehr a1s 52.000 
Mitglieder umfaBt. im Zweijahresrhythmus Chorwettbewerbe durchfiihrt, 
Chorleiterausbildung in Kassel und Marburg fordert sowie jiihrlich ein Chor
leitersentinar veranstaltel. - Ober das jiidische Musikleben in Kassel ist nichts 
Wesentliches vertiffentlichl. 

Auf musikpiidagogischem Gebiet trugen Johann Wiegand (1789-1851. 
Musiklehrer am ' Friedrichsgymnasium 1835-1850) und Albrecht Brede 
(1834 1920. Komponist des Hessenliedes) wesentlich zum Kasseler bzw. 
nordhessischen Musikleben bei. Nach dem zweiten Weltkrieg leisteten ins
besondere die Albert Schweitzer-Schule. dann vor a1lem das Friedrichs
gymnasium. das Wllhelmsgymnasium sowie die Engelsburg wichtige Chor
und Orchesterarbeil. Das 1895 von Louise Beyer gegriindete private Kasseler 
Konservatorium (LeilUng seit 1911 Julius Btihmer) und die Kurse von Friiulein 
Mina Ritz (seitI912). die in erster Linie Privatmusiklehrer ausbildete. wurden 
1939 in das neugegriindete Konservatorium und Musiksentinar (seit 1955 
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Musikakademie) der Stadt iibemommen. Ihr erster Leiter war Richard Gress 
(1893-1988) bis 1958. Daneben bliihte 1904--1942 das Steinsche. seit 1909 
Spohr-Konservatoriumfor Musik unil darstellenile Kunst genannt, das sich bis 
zum Tode des Griinders Heinrich Stein (1922. danach iibemommen von WiIIi 
und Maria Kiihling) besonders der PfIege Spohrscher Traditionen und Lehrme
thoden widmete (1913 mit 118 Studierenden). Eine 1952 von Katharina Lig
niez gegriindete Jugendmusikschule. die vom VdTM getragen wurde (seit 
1957 unter Jutta Wagner Jugend- und Volksmusikschule e.V.) und den Musik
unterricht in den Schulen unterstiitzt, wurde 1960 Teil der Musikakademie (seit 
1978 unter dem Namen Musikalische Grundausbildung). Mitglieder eines 
Spohr-Quartetts wirkten als Dozenten der Musikakademie. An der 1970 ge
griindeten Gesamthochschule Kassel wurden in der Fachrichtung Musik des 
PH 3 zunachst nur Lehrer fUr Primarstufe und Sekundarstufe I ausgebildet. seit 
1978 auch fUr Sek. 2; hinzu kam femer das Promotionsrecht. Bedeutende 
iiltere Notenbestlinde werden in der der GhK angegliederten l.andes- uod 
Murhardschen Bibl. und in der Musikakademie verwahrt. 1986 holte Christel 
Nies das Archiv Frau unil Musik nach Kassel (getragen vom Intemationalen 
Arbeitskreis Frau u. Musik). begriindete das Komponistinnen-Festival Vom 
Schweigen be/reit (1987. 1990. 1993) und die Veranstaitungsreihe Komponi
stinnen und ihr Werk. Der Furore-Verlag verlegt seit 1986 Noten und Biicher 
von und iiber Komponistinnen. Tage for Alte Musik. organisiert von Winfried 
Michel. finden jlihrlich seit 1987 statt. 

N ach 1960 veranstaitete K1aus Martin Ziegler (1929-1993) in der Kantorei 
SI. Martin. vor a1lem mit dem von ihm 1965 gegriindeten Vokalensemble. im 
Zweijahresrhythmus Wochen fUr Neue Musik (mit iiber 90 Welturauffiihrun
gen). die internal. Ansehen gewannen. 1975 kooperierte die Reihe mit der 
evangelischen Akademie Hofgeismar. seit 1982 fusionierte sie mit den Kas
seler Musiktagen Glihrlich). Clytus Gottwald (geb. 1925) fUhrte mit dem 
Vokalensemble Schcla Cantorum Stuttgart Werke u. a. von Mauricio Kagel 
und Dieter Scboebel auf und setzte sich mit Ziegler bei der Programmgestai
tung fUr die Avantgarde ein. John Cage mit seiner Klangskulptur in der Karls
kirche nach Henry David Thoreaus Essay von 1849 Resistance to civil govern
ment (in Nachdrucken mit dem auch von Cage verwendeten Tilel On the Duty 
o/Civil Disobedience) verhand 1987 KMT und documenta 8 miteinander. Die 
evangelische Kirchenmusik. in der ersten J altrhunderthiilfte oboe besondere 
Impulse. wurde 1949-1964 in Kirchditrnold schon durch Joachim Fenner 
(1906-1968). der dort die erste Kirchenmusikstelle in Kassel nach dem Krieg 
hatte und vor a1lem Emst Pepping. Hans Friedrich Micheelsen und Hugo 
Distler auffiihrte. seit 1960 durch Dieter Lometsch (Kreuzkirche. bis 1995. 
oboe Nachfolge im A-Kantorat). die Kantorei an SI. Martin (Ziegler s. 0 .• seit 
1994 Hans Darmstadt) und Ludwig Prautzsch (in Kirchditrnold 1968-1992. 
seit 1992 Michael Gerisch) bedeutend. Derzeit (1994) gibt die Kirche jlihrlich 
DM 850.000 an Personal- und Sachrnitteln fUr die Kirchenmusik in Kassel aus. 
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