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Das Wesentliche ist Die Musik
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Milan kundera, "Die langsamkeit", 1995

„Die Quelle der Angst 
liegt in der Zukunft.“
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11. okt 15
Sonntag

KonzerthAus
berlin

20.00 Uhr

abo-konzert D/1

lahav shani
lahav shani / klavier

Kurt Weill 
(1900 – 1950) 
Sinfonie Nr. 2 
> Sostenuto – Allegro molto 
> Largo 
> Allegro vivace 

Pause

leonard Bernstein 
(1918 – 1990) 
„Candide“ – Ouvertüre zur 
Musik-Satire von Voltaire

GeorGe GershWin 
(1898 – 1937)  
„Rhapsody in blue“ für  
Klavier und Jazzband, 
Fassung für Klavier und  
Orchester von Ferde Grofé 

18.45 uhr,  
ludwig-van-Beethoven-saal
einführung von steffen Georgi

konzert mit

Bundesweit. in Berlin auf 89,6 Mhz;  
kabel 97,55 und Digitalradio.

liveübertragung. Wir bitten um etwas  
Geduld zu Beginn der beiden konzerthälften. 
es kommt zu kleinen verzögerungen wegen 
der abstimmung mit dem Radioprogramm.

leonard Bernstein 
„West Side Story“ –  
Sinfonische Tänze aus dem 
gleichnamigen Musical 
> Prologue  
(Allegro moderato – Scherzan-
do misterioso – Furioso) –  
„Somewhere“  
(Adagio – Twice as fast,  
Andante con moto) –  
Scherzo  
(Vivace e leggiero –  
Marcato e staccato) –  
Mambo (Presto) – Cha-cha 
(Andantino con grazia) –  
Meeting Scene  
(Meno mosso) – „Cool“,  
Fugue (Allegretto) –  
Rumble (Molto allegro) –  
Finale (Adagio)
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Die komponisten des heutigen 
konzertabends waren Bürger 
der vereinigten staaten von 
amerika. keiner von ihnen ist 
genuiner amerikaner. aber 
wer ist das schon außer den 
indianern? noch nicht einmal 
die Wurzeln der Musik stammen 
ursprünglich aus amerika, son-
dern aus europa und aus afrika. 
Die kunstmusik in amerika 
stand lange Zeit ausschließlich 
im Zeichen europas. Die volks-
musik hatte nahezu ausschließ-
lich schwarze Wurzeln, auf-
bewahrt in den Gesängen der 
früheren sklaven. erst in den 
Zwanzigern des 20. Jahrhun-
derts explodierte die nordame-

steffen Georgi

Musik aus DeM 
MeltinG pot

rikanische Musikkultur und ver-
breitete sich sogleich rund um 
die erde: mit Jazz und Musical.
ein wichtiges korrektiv in dieser 
entwicklung bildete die emigra-
tionsbewegung der Jahre 1933 
bis 1945. Zahlreich waren die 
schicksale jener künstler, die 
der Faschismus außer landes 
und in die usa getrieben hatte: 
Mit ihrer heimat verließen sie 
oft den nährboden ihrer kunst; 
manche zerbrachen daran; an-
deren gelang es, ihre identität 
in die veränderte umgebung zu 
transportieren oder gar ihr Werk 
den neuen einflüssen zu öffnen.
akzeptanz in der Fremde zu er-
reichen, gehört noch immer zu 
den schwierigsten herausforde-
rungen, denen sich individuen in 
der menschlichen Gesellschaft 
zu stellen haben. Das liegt auch 
daran, dass der sich Bewegende 
seinen halt verliert und schein-
bar in nachteil gerät gegen-
über dem sitzenbleibenden. 

Fatalerweise sind die kompen-
sationsversuche des einwande-
rers gesellschaftlich geächtet: 
Die auf verstandenwerden 
gerichtete kommunikation, das 
Bedürfnis nach öffentlicher 
Wahrnehmung und anerken-
nung, nach finanzieller sicher-
heit sind für den Zugereisten 
ungleich existentieller als für 
den angestammten. physisch 
heimatlose haben einen starken 
kompensationsdruck auszuhal-
ten. sie müssen völlig andere 
Dimensionen von persönlicher 
vergangenheitsbewältigung leis-
ten. komponisten können ihre 
geistige heimat immerhin in der 
Musik und deren Geschichte 
finden. strawinskys oder Weills 
„bewusster, beabsichtigter, 
gigantischer ‘eklektizismus’“ 
(Milan kundera) ist eine aktive 
Form der heimatsuche. Gera-
dezu natürlich werden derartige 
auffangnetze, die sich die nicht-
sesshaften bei strafe ihres 

identitätsverlustes knüpfen 
müssen, von den physisch und 
philosophisch „Daheimgebliebe-
nen“ skeptisch betrachtet - auf 
allen Gebieten: musikalisch, 
privat, im habitus, der sprache, 
den lebensgewohnheiten, 
dem Denken, dem sozialen 
umgang. Denn hier geraten 
psychische Grundwerte wie 
treue, kontinuität, tradition 
in konflikt. Der vertriebene 
Flüchtling, aber auch der 
moderne Weltbürger stößt in 
traditioneller umgebung ganz 
heftig an akzeptanzgrenzen.
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eigentlich wollte Bertolt Brecht 
den „falschen Richard strauss“, 
wie er seinen musikalischen 
Mitarbeiter kurt Weill 1931 
während der proben zu  
„Mahagonny“ bezeichnet hatte, 
„in voller kriegsbemalung die 
treppe hinunterstoßen“.  
Die ehemals erfolgreiche, 
erfrischend andere künstleri-
sche liaison der autoren der 
„Dreigroschenoper“ schien 
endgültig beendet, seit Weills 
tendenz weg vom song hin zur 
(bürgerlichen) sinfonischen Ges-
te immer offenkundiger wurde, 
während Brecht seine sache 
und seine sprache angesichts 
des aufziehenden nationalso-
zialismus weiter zuspitzte. Der 
kampf der kulturen wurde zum 
klassenkampf, sogar zwischen 
den beiden Geistesverwandten. 

steffen Georgi

UnD weil  
Der weill kein  
eisler ist

Weill hätte eine zentrale Figur 
im deutschen Musikleben nach 
1925 werden können, doch 
zum einen zwangen die Natio-
nalsozialisten den 'jüdischen 
Kulturbolschewisten' ins Exil, 
zum anderen wollte Weill wohl 
selber nicht. Die Zugeständnisse 
an den Broadway während der 
vierziger Jahre empfand er kei-
neswegs als Verrat an der Kunst, 
und die Tradition der deutschen 
und europäischen Kunstmusik 
scheint ihn nach 1940 nicht im 
Mindesten interessiert zu haben. 
Dabei hat er noch 1933 Musik 
komponiert, auf die sich alle 
berufen können, die Weill für 
die deutsche Kunst retten 
möchten - die 2. Sinfonie zum 
Beispiel, im Oktober 1934 von 
Bruno Walter ... in Amsterdam 
uraufgeführt. Sie ist radikal in 
ihrem rigorosen Festhalten an 
der Tonalität, ihrer Verständ-
lichkeit, ihrer rhythmischen 
und melodischen Prägnanz, vor 
allem aber spricht aus ihr eine 
überwältigende Emotionalität. 
oswald Beaujean 

Kurt weill
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Dennoch kam Brecht sofort, als 
Weill 1933 rief, um ein nächs-
tes (und letztes) gemeinsames 
projekt mit ihm zu besprechen. 
es war in dieser ernüchternden 
politischen (und wirtschaft-
lichen) situation die schiere 
intelligenz, welche die beiden 
intellektuellen erneut eine 
Zusammenarbeit versuchen 
ließ. Das exil – Weill lebte in-
zwischen in Frankreich, Brecht 
in der schweiz – beförderte 
die praktische professionalität, 
mit der sie sich schnell über 
"die sieben todsünden der 
kleinbürger" einigen konnten.
Das heißt, bereits im titel des 
neuen Werkes begannen die 
spannungen erneut.  
hatte Brecht mit bissiger ironie 
von den sieben todsünden der 
kleinbürger gesprochen – und 
die Großbürger damit voller 
hohn von der sünde freige-
sprochen – wählte Weill die 
verallgemeinernde, sozial 
versöhnlerische variante 
„Die sieben todsünden“. 

DessAU - 
Berlin - wien

Die Geschichte der Familie 
Weill reicht ins 14. Jahrhundert 
zurück. eine lange Reihe von 
Rabbinern unterschiedlicher 
namensschreibweisen (Weil, de 
veil, Weyl) bildete den stamm-
baum einer der ältesten jüdi-
schen Familien in Deutschland. 
kurt Weill wurde am 2. März 
1900 als sohn eines jüdischen 
kantors in Dessau geboren. 
er wuchs auf inmitten von 
synagogalmusik, das orgel- und 
klavierspielen erlernte er bei 
seinem vater, beim organisten 
der Gemeinde und bei albert 
Bing, dem kapellmeister des 
Dessauer theaters, das damals 
als „Bayreuth des nordens“ 
galt. Der Fünfzehnjährige 
studierte am theater die sänger 
für die oper ein und probierte 
sich im Dirigieren, beim parti-
turspiel und als orchesterar-
rangeur. er verließ die anhalti-
nische provinz 1918 Richtung 
Berlin, nachdem er als sehr 
junger Mann schon einmal Ge-
legenheit gehabt hatte, Richard 
strauss’ „salome“ zu dirigieren.
in Berlin studierte kurt Weill an 
der hochschule für Musik und 
an der universität. Die dortigen 
Gewährsmänner Mendelssohn,  
schreker, Reger, strauss wurden 
die Grundpfeiler seines musi-
kalischen Wissensgebäudes. 

von arnold schönberg hielt er 
sich fern, vielleicht aus Geld-
mangel, vielleicht aus einem 
unbestimmten Gefühl heraus. 
schönberg stellte Weills Musik 
später als die einzige ihm be-
kannte dar, in der er überhaupt 
keine Qualität erkennen könne. 
Die "Dreigroschenoper" hatte 
den Zwölftöner geschockt, vor 
allem fand er es musikverrä-
terisch, dass der erfolg Weill 
in der ansicht bestärkt hatte, 
es wäre gut, eine verständ-
liche sprache für ein breite-
res publikum zu entwickeln. 
Weill wiederum bescheinigte 
schönberg die unbeirrbarkeit 
eines Fanatikers, der einen 
erfolg zu lebzeiten fast schon 
als Beleidigung empfand. 
Ferruccio Busoni nahm den 
zwanzigjährigen kurt Weill in 
seine Meisterklasse an der 
preußischen akademie der 
künste auf. Die universal 
edition in Wien wurde auf den 
jungen komponisten aufmerk-
sam, bot ihm einen exklusivver-
trag an. Das violinkonzert von 
1924 brachte ersten Ruhm und 
vor allem eines: eine erkleckli-
che summe Geldes. Weill traf 
seine spätere Frau lotte lenya 
und die Dramatiker Georg 
kaiser und Bertolt Brecht, den 
Bühnenbildner caspar neher. 
aus dieser Zusammenarbeit 
gingen jene Werke hervor, die in 
den 1920er-Jahren die Berliner 
Bühne eroberten „Der prota-

gonist“, „Der neue orpheus“, 
„Mahagonny songspiel“ (später 
zu „aufstieg und Fall der stadt 
Mahagonny“ umgearbeitet), 
„Dreigroschenoper”. Der junge 
Weill verstand zu leben, bezog 
eine neue Wohnung, kaufte sich 
ein auto, leistete sich neben 
seiner Frau zahlreiche affären, 
u.a. mit nehers Frau carola. 
lotte lenya allerdings war 
auf diesem Gebiet auch nicht 
gerade zimperlich. es folgten 
auseinandersetzungen, zuerst 
privat, dann auch beruflich, u.a. 
mit paul hindemith wegen des 
gemeinsamen projektes „Der 
lindberghflug“ (1929) und mit 
Bertolt Brecht. interessanter-
weise dauerte die gute arbeit 
mit caspar neher fort. Die 
nächsten projekte, "Der Jasa-
ger", „Die Bürgschaft“ und „Die 
sieben todsünden“, geißelten 
das totalitäre Regime, das um 
Weill herum aufwucherte. 
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PAris - lonDon -
new York
 
Die schlinge, die die national-
sozialisten um seinen hals zu 
legen gedachten, war schon 
geknüpft, als Weill auf Drängen 
der Freunde kurz nach der 
premiere des „silbersee“ am 
21. März 1933 Deutschland 
verließ. Das ehepaar Weill/lenya 
trennte sich. Die universal edi-
tion zog sich zurück. in Berlin 
verbrannte man seine noten. es 
begann die tiefste lebenskrise, 
die Weill durchmachen musste. 
er suchte seinen platz in paris, 
ohne erfolg. nach einer Zwi-
schenstation in london, wo sich 
Weill und lenya wiedertrafen, 
nachdem lotte lenya und ihr 
damaliger liebhaber an der Ri-
viera den erlös aus dem verkauf 
des Weillschen hauses in klein-
machnow verspielt hatten, traf 
das alte neue paar am 10. sep-
tember 1935 in new York ein. 
ein dritter neuanfang forderte 
alle kräfte. Das antikriegsstück 
„Johnny Johnson“, vor allem 
„the eternal Road“ (1937) - eine 
Gemeinschaftsarbeit von Franz 
Werfel, Max Reinhardt und  
kurt Weill - brachten den 
ersehnten Durchbruch. Weill 
und lenya heirateten wieder, 
auch wenn sich am turbulen-
ten lebenswandel der beiden 
dadurch nicht viel änderte. 

Mit „Johnny Johnson“, „lady in 
the Dark“, „Down in the valley“, 
„street scene“ und „lost in 
the stars“ schrieb kurt Weill in 
den nächsten fünfzehn Jahren 
amerikanische Musikgeschich-
te. Deutschen Boden hat er nie 
wieder betreten. 

Ein Berliner Intellektueller der 
besten Schicht und zugleich ein 
Mensch von einer Sensibilität, 
die man nicht in ihm vermutet 
hätte und die er gerne hinter 
Ironie verbarg. Kurt Weill war 
ein Produkt jener herrlichen, 
einmaligen, nie wiederkommen-
den Weltstadt Berlin vor der 
Hitlerzeit, ja er war in vielem 
ihre Inkarnation. Ich kann mir 
denken, daß mitten in den rau-
schenden Erfolgen am Broadway 
ihn plötzlich die Erinnerung an 
die alten Berliner Zeiten packt 
und die Sehnsucht und daß 
er die Träne, die aufsteigt, mit 
einer lustigen Bemerkung zu 
einem der Mitspieler wegwischt, 
die ihn immer wieder vor den 
Vorhang ziehen. Aber wer durch 
die dicken Gläser ins Innere 
seiner Augen schaut, der wird 
sie merken. Vielleicht ist er an 
dieser Träne zu früh gestorben.
heinrich strobel

 

 

new YorK CitY, bliCK zur south street, 1933
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Kurt Weill
Sinfonie Nr. 2

BesetzunG
2 Flöten, 2 Oboen,  
2 Klarinetten, 2 Fagotte,  
2 Hörner, 2 Trompeten,  
2 Posaunen, 2 Tuben, 
Pauken, Streicher

dauer
ca. 28 Minuten

VerlaG
Schott Music, Mainz u.a.

entstehunG
1933

uraufführunG
11. Oktober 1934; Amsterdam; 
Bruno Walter, Dirigent

rsB-aufführunGen 
seit 1945
7. Juni 1996, Julius Rudel

AUs Der Zeit - 
sinfonie

kurt Weills sinfonien gerieten 
im doppelten sinne aus der 
Zeit, nämlich entstanden sie 
unmittelbar aus ihr heraus und 
standen gleichermaßen völlig 
außerhalb von ihr. 1921, wäh-
rend seines studiums, kompo-
nierte kurt Weill ein merkwürdi-
ges, einsätziges orchesterwerk, 
das er sinfonie nannte, aber 
nicht zur aufführung vorsah. 
es nahm sich ein Motto aus 
Johannes R. Bechers Festspiel 
„arbeiter, Bauern, soldaten - 
der aufbruch eines volkes zu 
Gott“ zum vorbild und folgte 
diesem in einer revolutionär-
religiösen Mixtur. liszt, strauss 
und Mahler spielten musikalisch 
hinein, ebenso jene neuen ten-
denzen, die auch schönberg mit 
seiner ersten kammersinfonie 
eingeschlagen hatte. unbeküm-
mert stellte Weill feierlich Dra-
matisches und religiös verklär-
tes übergangslos neben derbe 
tänze und profane Märsche.

Die sinfonie nr. 2 bedient eher 
jene Richtung, die heute als 
"neoklassizismus" bezeichnet 
wird. Der Begriff steht für den 
schöpferischen Gang in die 
musikgeschichtliche vorrats-
kammer und das spiel mit alten 
Formen - vor allem der Renais-
sance- und der Barockzeit -,  

das von strawinsky, Ravel, 
strauss, Respighi, prokofjew 
und vielen anderen gepflegt 
wurde. Die lebensumstände 
jener Monate, das heraufzie-
hende unheil des Faschismus, 
die Flucht aus Deutschland, 
die trennung von lenya, die 
neue, fremde umgebung in 
louvecienne bei paris, haben 
mit sicherheit ihre spuren 
in der sinfonie hinterlassen. 
Mit ihrer klaren, dreisätzigen 
Form sucht sie den kontakt zur 
erde, zu sicherem Boden unter 
den Füßen. ein außermusikali-
sches programm hat Weill der 
sinfonie nicht unterlegt. aber 
natürlich kann und will sich der 
silbersee-und-todsünden-Weill 
in der rein orchestralen Form 
nicht verleugnen. Bruno Walter, 
der die uraufführung mit dem 
königlichen concertgebouwor-
chester geleitet hatte, machte 
die sinfonie im Dezember 1934 
- also noch vor Weills ankunft in 
amerika - in new York bekannt. 
Die sinfonie nr. 2 wurde - ob 
vom komponisten autorisiert 
oder nicht - gelegentlich bei 
aufführungen angekündigt unter 
dem titel „Drei nacht-szenen“. 
ungewöhnlich ernst und herb 
hebt der erste satz an mit einer 
trauermarsch-einleitung. auch 
der zweite satz ist ein trauer-
marsch. Befreit - oder gewollt 
übermütig? - sprühen die 
Funken im Finale. ohne licht 
am ende des tunnels hätte Weill 

nicht komponieren können. 
Der scheue komponist 
spricht von kontrolle und 
Muss, wenn er über seine 
sinfonische Musik reflektiert: 
„um meinen eigenen stil zu 
kontrollieren, habe ich auch 
absolute Musik geschrieben.

Man muss gelegentlich von 
seinem gewohnten Weg 
abweichen, in solchen 
Momenten schreibe ich sinfo-
nische Musik“. Wieviel trauer 
solchen Worten innewohnt.
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Ganze 33 Jahre lang hat 
leonard Bernstein an seinem 
candide gebastelt. vom Musical 
(libretto: lilian hellman nach 
der novelle von voltaire, urauf-
führung 1.12.1956, new York) 
bis zur oper (ua 13.12.1989, 
Barbican centre, london) 
änderten sich text und Musik 
laufend. anfangs eine operet-
ten-komödie mit dem humor 
Monty pythons, wurde aus 
voltaires ironischer Grimasse 
eine unterhaltsame satire auf 
all die unverbesserlichen  
optimisten. in der rasanten 
oper kommt es zur vertreibung 
des pechverfolgten Jungen  
candide aus seiner west-
fälischen heimat, zu seiner 
anwerbung in die bulgarische 
armee, seiner vorführung 
vor die spanische inquisiti-
on, seinem vorgetäuschten 
Bettlerdasein, seinem herum-
irren im südamerikanischen 

BeRnstein-
FieBeR

urwald, seinem scheitern 
auf einer einsamen insel und 
seiner abermaligen trennung 
von der geliebten kunigunde, 
die mit Würde verschiedenste 
Formen körperlicher schmach 
erträgt, die ihr buchstäblich 
von jedermann angetan wird. 
candide sieht die Welt während 
all der katastrophen ständig 
durch die rosarote Brille seines 
lehrers Doktor pangloss. 

Bernsteins reizende, witzige  
Musik wurde zum kult. in den 
usa haben sowohl amateur-
vereine als auch große opern- 
häuser das stück häufig im 
programm. allein in den ver-
bleibenden drei Monaten des 
Jahres 2015 steht die ouvertüre 
in vierzehn konzerten bei acht 
orchestern u.a. in saarbrü-
cken, Berlin, salzburg, new 
Jersey, Wuppertal, osaka, tokio, 
châlons-en-champagne und 
istanbul auf dem programm.

Mit witZ wiDer 
Die schönreDner

leonArd bernstein
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sinfonische 
lieBeserklärUng
 
Bernstein rangiert in der West 
side story auf augenhöhe mit 
kurt Weill und George Gershwin. 
Wenn Gershwin vom song 
gekommen war und daraus 
die große Form entwickelt 
hatte (später sogar von arnold 
schönberg bewundert), so 
ging leonard Bernstein den 
umgekehrten Weg: „ich hatte 
schon eine sinfonie geschrie-
ben, ehe ich je an schlager 
dachte. Wie können sie von mir 
erwarten, dass ich jene leichte 
hand habe?“ tiefstapler! 
leonard Bernstein hat immer 
die auflösung von spannungen 
zwischen den östlichen und 
westlichen kulturen, zwischen 
u- und e-Musik im sinn gehabt, 
wenn er als Dirigent und päda-
goge mit der Faszination seiner 
persönlichkeit Zehntausende 
von Menschen für die Musik 
begeisterte. als komponist 
verschmolz er wie selbstver-
ständlich jüdische, afrikanische 
und christliche traditionen.  
Die Botschaft ist im Grunde 
ganz einfach: voraussetzung für 
Menschlichkeit ist der Glaube 
des Menschen an sich selbst. 
Dieses credo durchzieht wie ein 
roter Faden Bernsteins Werke, 
beeinflusst deren bezwingende 
emotionalität und unmittelbare 
kommunikative ansprache. 

Musik um ihrer selbst willen 
wäre für Bernstein unvorstellbar 
gewesen. sie hat bei ihm immer 
etwas mitzuteilen, sucht den  
Dialog mit den Menschen. Mit 
einer solchen haltung stand 
Bernstein in der zweiten hälfte 
des 20. Jahrhunderts weit 
außerhalb der vorherrschenden 
Ästhetik in der zeitgenössi-
schen Musik, namentlich der 
europäischen avantgarde. 
und als er gar die tonalität als 
probates Mittel neben nicht-
tonaler, serieller Musik gelten 
ließ, lachte man hohnvoll auf 
in paris, Warschau, Darm-
stadt und Donaueschingen.

west siDe storY – 
never DieD glorY

unkaputtbar. Dieses prädikat 
kann ein kunstwerk des  
20. Jahrhunderts wohl für sich 
beanspruchen, wenn es neun-
hundertdreiundsiebzig mal er-
folgreich am Broadway über die 
Bühne gegangen ist, wenn es in 
der Filmversion zehn „oscars“ 
abräumte und wenn es als kon-
zertsuite so recht geeignet ist, 
das publikum in den siebenten 
Musikhimmel zu entführen.
Zwei Banden, die weißen Jets 
und die puertoricanischen 
sharks, bekämpfen einander. 
Die Romeo-und Julia-Geschichte 
der 1950er-Jahre, angesiedelt in 

new York city, war als unter-
haltsames Musical konzipiert 
worden. aber die "West side 
story" schaffte den sprung 
in die hohe kunst und hat 
ihre autoren Jerome Robbins 
(idee), arthur laurents (Buch), 
stephen sondheim (song-
texte) und leonard Bernstein 
(Musik) reich und berühmt 
gemacht. 1957 erdacht, 1961 
verfilmt, so fegte das triumvirat 
aus leidenschaft, tragik und 
sozialkritik durch amerika. 
Weltgeltung erlangte es allein 

wegen der unwiderstehlichen 
Musik von lennie Bernstein. 
Da ist alles drin: mitreißender 
Drive in den Rhythmen, großer 
romantischer sound in den Bal-
laden, tempo und Witz in den 
songs, erotischer Blues. und 
in der konzertsaalversion von 
1960 als „symphonic Dances of 
West side story“ zusätzlich eine 
raffiniert-effektvolle instrumen-
tation, bei der die hollywood-
orchesterprofis sid Ramin 
und irwin kostal dem Meister 
beratend zur seite standen. 

west side storY, plAKAtmotiv, 1961
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voM trAUM 
ZUr trAUer

Für die sinfonischen tänze 
stellte Bernstein die Musik des 
Musicals neu zusammen, folgte 
jedoch nicht dem handlungsab-
lauf, sondern dramaturgischen 
Regeln. von einer aneinander-
reihung der highlights sah er 
ab (hits wie „Maria“, „america“ 
oder „tonight“ fehlen beispiels-
weise ganz). Mit hilfe durch-
komponierter Übergänge und 
zahlreicher Motivzusammen-
hänge entstand ein kompaktes 
Werk eigener intensität, das 
gleichwohl in konkreter Bezie-
hung zum Musical steht. 
„prolog“ – Die wachsende 
Rivalität zwischen den beiden 
teenager-Banden, den Jets und 
den sharks. „somewhere“ – in 
einer visionären traumsequenz 
sind die beiden Gangs in 
Freundschaft vereint. „scherzo“ 
– im gleichen traum brechen 
sie die Mauern der stadt nieder 
und finden sich plötzlich wieder 
in einer Welt von Freiheit, luft 
und sonne. „Mambo“ – Zurück 
zur Realität; die auseinander-
setzung, der „tanz“ zwischen 
den beiden Gangs. „cha-cha“ – 
Maria und tony, die „verbotenen 
liebenden“, sehen einander 
zum ersten Mal und tanzen 
miteinander. „Meeting scene“ – 
Die Musik begleitet ihre ersten 
gesprochenen Worte. „cool“ 

Fugue – Der titel sagt alles: 
eine kunstvolle tanzsequenz, in 
der die Jets ihre Feindseligkeit 
vorerst unter kontrolle halten. 
„Rumble“ – Die Bandenschlacht 
spitzt sich zu, auf dem höhe- 
punkt werden die beiden Ban-
denchefs getötet, einer davon, 
Marias Bruder, stirbt durch 
tonys hand. „Finale“ – Die 
Musik der liebe verwandelt sich 
in eine trauerprozession, die 
ursprüngliche vision von  
„somewhere“ scheint nochmals 
auf im licht der tragischen 
Realität. Direkt am anfang 
erklingt das hauptmotiv des 
Musicals, das gepfiffene erken-
nungssignal der Jets, welches 
um das intervall des tritonus 
herum gebildet ist. Dieser in 
der gesamten abendländischen 
Musikgeschichte vor dem 20. 
Jahrhundert als „intervall des 
teufels“ berühmte tonsprung 
einer übermäßigen Quarte kehrt 
wieder in tonys song „Maria“ 
und wird zu einem kern des 
Werkes. es ist jenes intervall, 
das die oktave schmerzhaft in 
zwar zwei gleich große, dafür 
aber dissonante hälften teilt 
– was wäre besser geeignet, 
einen kampf zu charakteri-
sieren, dessen zwei seiten 
einander viel mehr ähnlich sind, 
als dass sie sich unterscheiden? 

leonard Bernstein
Sinfonische Tänze aus 
„West Side Story“

BesetzunG
Piccolo, 2 Flöten, 2 Oboen,
Englischhorn, Klarinette in Es,
2 Klarinetten in B und A,
Bassklarinette, Altsaxophon,
2 Fagotte, Kontrafagott,
4 Hörner, 3 Trompeten,
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagzeug, Harfe, Klavier, 
Celesta, Streicher

dauer
ca. 21 Minuten

VerlaG
G. Schirmer Inc., New York

entstehunG
1956-1961

uraufführunG
13. Februar 1961,  
New York Philharmonic,  
Lukas Foss

rsB-aufführunGen 
seit 1945
28. November 1976, 
Emil Tschakarow
15. Juni 2002, Wayne Marshall
5. März 2006,  
Michael Sanderling
24. Oktober 2010, Eivind Aadland 
28. November 2010,  
Heiko Mathias Förster
7. November 2014,  
Alondra de la Parra

leonard Bernstein
„Candide“-Ouvertüre

BesetzunG
Piccolo, 2 Flöten, 2 Oboen,  
Englischhorn, Klarinette in Es, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott,  
4 Hörner, 2 Trompeten,  
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagzeug, Harfe, Streicher

dauer
ca. 4 Minuten

VerlaG
Boosey & Hawkes;  
London, Berlin, New York u.a.

entstehunG
1956

uraufführunG
26. Januar 1957, New York 
Philharmonic, Leonard Bernstein

rsB-aufführunGen 
seit 1945
13. Januar 2007,  
Michael Sanderling
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„Ich wollte ein musikalisches 
Kaleidoskop Amerikas – unseres 
ungeheuren Schmelztiegels, 
unserer typischen nationalen 
Eigenheiten, unseres Blues, 
unserer großstädtischen Unrast 
zeichnen“, meinte George 
Gershwin rückblickend auf 
seine „Rhapsody in Blue“, die er 
innerhalb kurzer Zeit im Januar 
1924 auf anregung des Jazzdiri-
genten paul Whiteman kom-
poniert hatte. Der griffige titel 
geht auf ira Gershwin zurück, 
der viele der texte für die songs 
seines Bruders George lieferte. 
Whiteman hatte in der new York 
times schon mal herauspo-
saunt, Gershwin, der bis dahin 
nur songs geschrieben hatte, 
wolle ein „symphonic Jazzwork“ 
komponieren. Was blieb dem 
26-jährigen star, der bereits 
einen Ruf zu verlieren hatte, 
übrig, als es wirklich zu tun, 
wobei – damals durchaus üblich 
– der arrangeur Ferde Grofé die 
orchestrierung übernahm (die 
erst 1942 gedruckt erschien). 
Zur Generalprobe kurz vor der 

rhAPsoDY  
for ever

premiere am 12. Februar 1924 
hatte Whiteman die Musikerelite 
der damaligen Zeit eingeladen. 
und sie kamen alle, um 
Gershwin zu sehen und zu 
hören: strawinsky, Rachmani-
now, stokowski, Mengelberg, 
Damrosch, heifetz und kreisler. 

oDessA -  
st. PetersBUrg - 
new York

George Gershwin wurde als 
Jacob herschowitz am 26. sep-
tember 1898 in Brooklyn, new 
York, geboren. Der ukrainisch-
jüdische vater aus odessa und 
die russisch-jüdische Mutter 
aus st. petersburg waren ende 
des 19. Jahrhunderts in die usa 
gekommen, wo die Familie ihren 
namen zuerst in Gershovitz, 
später in Gershvine, dann in 
Gershwin änderte, um besser 
Fuß fassen zu können. Man 
kaufte ein klavier für Georges 

george gershwin



22 23george gershwin

älteren Bruder ira, aber schon 
bald nahm sich der kleine des 
instrumentes an, er erhielt kla-
vierunterricht seit 1912. George 
offenbarte große Fingerfertig-
keit und technisches Gespür, 
besaß außerdem ein gutes 
Gehör. sein erstes Geld verdien-
te er sich als korrepetitor und 
vorsänger bei Musikverlagen, 
um bald darauf eigene lieder 
zu komponieren. „swanee“ 
wurde sein erster hit, 1919 
entstand das Musical „la, la, 
lucille“, womit er sich bereits 
den Broadway eroberte. so 
reihte sich erfolg an erfolg, bis 
ihm 1924 ein echter pauken-
schlag gelang: Die „Rhapsody 
in Blue“ gehört heute zu den 
populärsten und am häufigs-
ten aufgeführten stücken in 
ganz amerika. in den 1920ern 
schrieb Gershwin außerdem 
songs ohne text, das concerto 
in F und seinen berühmten 
musikalischen Reisebericht 
„ein amerikaner in paris“. sie 
alle fanden ihren platz in den 
herzen des publikums. und das 
war lange vor „porgy and Bess“. 
Gershwins popularität hinderte 
ihn nicht daran, sich beharr-
lich während seiner gesamten 
karriere mit klassischer Musik-
theorie und orchestrierung zu 
beschäftigen. oft erzählt wird 
die anekdote, nach der Maurice 
Ravel auf eine Bitte Gershwins, 
bei ihm studieren zu dürfen, 
zurückgefragt haben soll:  

„Was verdienen sie im Jahr?“ 
als er dann erfuhr, dass es 
mehr als hunderttausend Dollar 
seien, meinte er, dass es wohl 
besser wäre, wenn er, Ravel, bei 
Gershwin in die lehre ginge.
Das berühmte klarinetten-
Glissando, mit dem das stück 
beginnt, war übrigens eigentlich 
gar kein Glissando, sondern 
brav in einzelnen tönen aus-
notiert, aber den Jazzklarinet-
tisten Ross Gorman juckte es 
dermaßen in den Fingern, dass 
er einen herrlichen schleifer 
daraus machte. es war charak-
teristisch für die amerikanische 
Musik rund um Gershwin, 
dass sie bei jedem interpreten 
anders klang, von den jeweili-
gen Musikern pfiffig bereichert. 
Gershwin reagierte begeistert, 
statt beinhart auf seine erfin-
dung zu pochen. heute leben 
Gershwins titel geradezu davon, 
speziell arrangiert zu sein, 
gesungen oder gespielt oder 
gar improvisiert zu werden.

p.m. (väterlich): Aber George 
– kannten Sie ihn übrigens?
l.b.:  Leider nein. Als er starb, 
war ich noch ein Knabe in Boston.
p.m. (mit leuchtenden Augen): 
Wenn Sie ihn persönlich gekannt 
hätten, würden Sie wissen, 
dass er ein durchaus ernst-
hafter Komponist war. Denken 
Sie nur an seine Rhapsody 
in Blue, den American in –
l.b.: Aber, P.M., Sie wissen doch 
genauso gut wie ich, dass man 
bei der Rhapsody überhaupt 
nicht von einer Komposition 
sprechen kann. Es ist eine lose 
Aneinanderreihung einzelner 
Stücke. Aber Komponieren 
bedeutet mehr als das.  
Die Themen, Melodien, oder wie 
immer man es nennen mag, 
sind großartig und wahrhaft 
gekonnt; jedenfalls mindestens 
vier davon. Und das ist viel für ein 
Stück von nur zwanzig Minuten. 
Sie sind von perfekter Harmonie, 
ideal in den Proportionen, musi-
kantisch, klar, wohlklingend und 
ergreifend. Sie sind rhythmisch 
in Ordnung, und immer voller 
„Qualität", genau wie seine bes-
ten Show-Melodien. Aber man 
kann nicht einfach vier Melodien 
zusammenstellen, wie genial 
sie auch sein mögen, und das 
dann eine Komposition nennen. 
Komponieren heißt zwar, etwas 
zusammenfügen, aber gemeint 
ist ein Zusammenfügen von 
Elementen zu einem organischen 
Ganzen. Compono, componere-

p.m.: Ersparen Sie mir das 
Latein. Sie wollen doch nicht 
allen Ernstes behaupten, die 
Rhapsody in Blue sei kein orga-
nisches Werk! und dabei kommt 
das doch in jedem Takt zum 
Ausdruck, in der Mannigfaltigkeit 
und den Wechseln von Tonart 
und Tempo. Das ist Amerika wie 
es leibt und lebt — seine Men-
schen, sein Großstadtleben, das 
George so gut kannte, sein Le-
bensstil, seine Sehnsüchte, sei-
ne Stärke, seine Größe, seine – 
l.b.: ja, aber Sie vergessen die 
von Tschaikowsky gestohlenen 
Melodienfolgen, das Debussy-
hafte, die Lisztsche Brillanz.  
Es ist nämlich nur solange ame-
rikanisch, als man nicht nach 
der inneren Entwicklung fragt. 
In dem Moment geht Amerika 
aus der einen Tür hinaus und 
Tschaikowsky und seine Freunde 
kommen zur nächsten herein. 
Aber das A und O einer Kompo-
sition liegt nun mal in einer kon-
sequenten inneren Entwicklung.
p.m.: Ich glaube, ich brauche 
noch eine Tasse Kaffee. 
Herr Ober! 
l.b.: Ich auch. Es war übrigens 
keineswegs meine Absicht, Sie 
mit all dem zu behelligen oder 
Ihnen gar zu nahe zu treten. 
Schließlich bin ich selbst ein gro-
ßer Bewunderer Gershwins. Und 
wenn Sie mich fragen, so glaube 
ich allen Ernstes, dass es seit 
Tschaikowsky keinen begabteren 
Mann auf seinem Gebiet  
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gegeben hat als ihn. Ich würde 
ihn jederzeit Schubert oder an-
deren Großen gleichstellen. Aber 
von einem ‚Komponisten’ kann 
nicht die Rede sein. Die Rhapso-
dy in Blue ist keine Komposition 
im wahren Sinne des Wortes. 
Dazu fehlt es ihr an innerer Kon-
sequenz und Folgerichtigkeit.  
Alles scheint willkürlich. Man 
kann beliebige Teile weglassen 
oder gegeneinander austau-
schen, ohne dem Ganzen  
Abbruch zu tun. Man kann ein-
zelne Stücke herausnehmen,  
sie kürzen oder Kadenzen 
zufügen, es würde nicht das 
Geringste ausmachen. Sie 
lässt sich in jeder Kombination 
von Instrumenten spielen oder 
auch auf dem Klavier allein, 
als Fünf-, Sechs- oder Zwölf-
Minuten-Stück. Und all diese 
Sachen werden auch tatsächlich 
täglich praktiziert, aber erstaun-
licherweise bleibt es nach wie 
vor die Rhapsody in Blue.

aus: „erdachte Gespräche“, 
leonard Bernstein, april 1955

GeorGe GershWin
Rhapsody in Blue

BesetzunG
Klavier solo, 2 Flöten, 2 Oboen, 
3 Klarinetten, 2 Fagotte,  
2 Altsaxophone, Tenorsaxophon, 
4 Hörner, 3 Trompeten,  
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagzeug, Streicher

dauer
ca. 15 Minuten

VerlaG
Warner Brothers Publications, 
Inc. New York

entstehunG
Januar 1924

uraufführunG
12. Februar 1924; New York; 
George Gershwin, Klavier; 
Paul Whiteman, Dirigent

rsB-aufführunGen  
seit 1945
8. Februar 1958; Rolf Kleinert, 
Dirigent; Kurt Borack, Klavier
3. Juli 1994; George Byrd, Diri-
gent; Siegfried Stöckigt, Klavier
17. Dezember 2000;  
Wayne Marshall,  
Dirigent und Klavier
4. Juli 2003;  
William Eddins, 
Dirigent und Klavier
23. Dezember 2012;  
John Axelrod, Dirigent;  
Gabriela Montero, Klavier
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Der israelische Dirigent und 
pianist lahav shani wurde 2013 
mit dem ersten preis des 
Gustav-Mahler-Dirigentenwett-
bewerbes ausgezeichnet. 1989 
in tel aviv geboren, absolviert 
er derzeit sein Dirigier- und 
klavierstudium an der hoch-
schule für Musik "hanns eisler" 
in Berlin. in den letzten Jahren 
wurde er künstlerisch außerdem 
von Daniel Barenboim gefördert. 
Der Wettbewerbsgewinn brachte 
ihm einladungen zahlreicher 

orchester ein, so vom Gürzenich-
orchester köln, der Deutschen 
kammerphilharmonie Bremen, 
dem sinfonieorchester Basel 
und dem RsB, bei dem er nun 
gleichzeitig sein Debüt als  
Dirigent und als solist gibt. 
2012 war er bereits beim  
konzerthausorchester Berlin  
zu Gast und stand 2014 als  
einspringer für Michael Gielen 
zweimal am pult der Berliner 
staatskapelle. 2013 eröffnete 
er die saison des israel phil-
harmonic orchestra mit sieben 
konzerten in tel aviv, Jerusalem 
und haifa. er dirigierte Mahlers 
sinfonie nr. 1 und leitete  
Bachs klavierkonzert in d-Moll 
vom klavier. 

lAhAv shAni

seine enge Beziehung zum 
israel philharmonic orchestra 
begann 2007, als er tschai-
kowskys erstes klavierkonzert 
unter der leitung von Zubin 
Mehta interpretierte.  
2010 nahm er an der asientour-
nee dieses orchesters unter 
leitung von Zubin Mehta teil, 
als solopianist, als Dirigieras-
sistent und als kontrabassist. 
2013 debütierte er in china 
als pianist mit Rachmaninows 
drittem klavierkonzert und als  
Dirigent mit dem shenzhen 
symphony orchestra.  

lahav shani ist festes Mitglied 
des Young Musician educational 
program des Jerusalem Music 
centers. Zwischen 2000 und 
2010 war er stipendiat 
der america-israel cultural 
Foundation, später der Ronen 
Foundation. 2010 erhielt er ein 
stipendium der Zfuon tarbut 
organization. lahav shani 
nahm an Meisterklassen u.a. 
von andrás schiff und claude 
Frank teil. Zusätzlich studierte 
er kontrabass bei teddy kling.
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seit 2002, dem Beginn der Ära 
von Marek Janowski als künstle-
rischem leiter und chefdirigent, 
wird dem Rundfunk-sinfonie-
orchester Berlin eine heraus-
ragende position zwischen den 
Berliner spitzenorchestern und 
deutschen Rundfunkorchestern 
zuerkannt. Das unter Marek 
Janowski erreichte leistungsni-
veau macht das RsB attraktiv 
für Dirigenten der internationa-
len spitzenklasse. 

nach andris nelsons, Yannick 
nézet-séguin, vasily petrenko, 
alain altinoglu, Jakub hrůsa und 
ivan Repušic in den vergange-
nen Jahren debütieren in der 
saison 2015/2016 u.a. lahav 
shani, simone Young und  
Marko letonja beim Rundfunk- 
sinfonieorchester Berlin.

Das älteste deutsche rund-
funkeigene sinfonieorchester 
geht auf die erste musikalische 
Funkstunde im oktober 1923 
zurück. Die chefdirigenten, u.a. 
sergiu celibidache, eugen  
Jochum, hermann abendroth, 
Rolf kleinert, heinz Rögner, 
Rafael Frühbeck de Burgos, 
formten einen flexiblen  

sinfonischen klangkörper, bei 
dem große komponisten des 
20. Jahrhunderts immer wieder 
selbst ans pult traten, darunter 
paul hindemith, Richard 
strauss, arnold schönberg. 

Die Zusammenarbeit mit 
Deutschlandradio, dem haupt-
gesellschafter der Roc Gmbh 
Berlin, der das RsB angehört, 
trägt reiche Früchte auf cD. 

rUnDfUnk- 
sinfonieorchester  
Berlin

ab 2010 konzentrierten sich 
viele anstrengungen zusam-
men mit dem niederländischen 
label pentatone auf die mediale 
auswertung des Wagnerzyklus. 
alle zehn live-Mitschnitte sind 
mittlerweile erschienen und 
haben sogleich ein weltweites 
echo ausgelöst. Die Gesamt-
einspielung aller sinfonien von 
hans Werner henze mit WeRGo 
ist ebenfalls abgeschlossen. 
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1. violinen
erez ofer / Konzertmeister

Rainer Wolters / Konzertmeister

n.n. / Konzertmeister

susanne herzog /  
stellv. Konzertmeisterin

andreas neufeld / Vorspieler

Dimitrii stambulski / Vorspieler

philipp Beckert
susanne Behrens
Marina Bondas
Franziska Drechsel
anne Feltz
karin kynast
anna Morgunowa
Maria pflüger
prof. Joachim scholz
Bettina sitte
Deniz tahberer
steffen tast
Misa Yamada
isabelle Bania* 
henriette klauk*
Michael schmidt*

2. violinen
nadine contini / Stimmführerin

n. n. / Stimmführer

n. n. / stellv. Stimmführer

David Drop / Vorspieler

sylvia petzold / Vorspielerin

Rodrigo Bauza
Maciej Buczkowski
Brigitte Draganov
Martin eßmann
Juliane Färber
neela hetzel de Fonseka
Juliane Manyak
enrico palascino
christiane Richter
anne-kathrin Weiche

kai kang*
christopher kott*
Richard polle* 

brAtsChen
alejandro Regueira  
caumel / Solobratschist

prof. Wilfried strehle / Solobratschist

Gernot adrion / stellv. Solobratschist

prof. Ditte leser / Vorspielerin

christiane silber / Vorspielerin

claudia Beyer
alexey Doubovikov
Jana Drop
ulrich kiefer
emilia Markowski
carolina alejandra Montes
ulrich Quandt
Öykü canpolat*
samuel espinosa*
sara Ferrández*

violonCelli
prof. hans-Jakob  
eschenburg / Solocellist

konstanze von Gutzeit / Solocellistin

Ringela Riemke / stellv. Solocellistin  

Jörg Breuninger / Vorspieler

volkmar Weiche / Vorspieler

peter albrecht
christian Bard
Georg Boge
andreas kipp
andreas Weigle
aidos abdullin*
Jee hee kim*
Raúl Mirás lópez*

KontrAbässe
hermann F. stützer / Solokontrabassist

n.n. / Solokontrabassist

stefanie Rau /  
stellv. Solokontrabassistin

n.n. / Vorspieler

iris ahrens
axel Buschmann
nhassim Gazale
Georg schwärsky
philipp Dose*
alexander edelmann* 

flöten
prof. ulf-Dieter schaaff / Soloflötist  

silke uhlig / Soloflötistin

Franziska Dallmann
Rudolf Döbler
Markus schreiter / Piccoloflöte

oboen
Gabriele Bastian / Solooboistin

prof. clara Dent-Bogányi /  

Solooboistin

Florian Grube
Gudrun vogler
thomas herzog / Englischhorn

KlArinetten
Michael kern / Soloklarinettist

oliver link / Soloklarinettist 
Daniel Rothe
peter pfeifer / Es-Klarinette

christoph korn / Bassklarinette

fAgotte
sung kwon You / Solofagottist

n.n. / Solofagottist

alexander voigt
n.n.
clemens königstedt / Kontrafagott

hörner
Dániel ember / Solohornist

Martin kühner / Solohornist

Felix hetzel de Fonseka
uwe holjewilken
ingo klinkhammer
anne Mentzen
Frank stephan

trompeten
Florian Dörpholz / Solotrompeter

lars Ranch / Solotrompeter

simone Gruppe
patrik hofer
Jörg niemand

posAunen
hannes hölzl / Soloposaunist

prof. edgar Manyak / Soloposaunist

hartmut Grupe
József vörös
Jörg lehmann / Bassposaune

tubA
Georg schwark

pAuKen/sChlAgzeug
Jakob eschenburg / Solopaukist

arndt Wahlich / Solopaukist

tobias schweda
Frank tackmann

hArfe
Renate erxleben

* orchesterakademie



32 33nAChriChten und empfehlungen

dieGo Matheuz für 
alondra de la Parra

Die ursprünglich für 6. Dezember 
2015 geplante „Diaghilew-
nacht” mit alondra de la parra 
wird um ein Jahr verschoben. 
Die mexikanische Dirigentin  
hat aus persönlichen Gründen 
die leitung des konzertes  
abgegeben. an ihre stelle  
tritt der junge venezolaner  
Diego Matheuz, der für den  
6. Dezember 2015 um 20.00 uhr 
im konzerthaus Berlin ein völlig 
neues programm mitbringt. 
hauptwerk des abends ist die 
fulminante sinfonie nr. 5 von 
sergei prokofjew. im ersten teil 
singt die französische Mezzo-
sopranistin Géraldine chauvet 
je eine arie von Mozart und 
von saint-saëns, umrahmt von 
ouvertüren und orchesteraus-
schnitten der gleichen kompo-
nisten. auf diese Weise kommt 
Musik aus solch großartigen 
Werken wie „la clemenza di 
tito” und „idomeneo” sowie 
„samson et Dalila” zum klingen.

am 16. september 2015 betei-
ligten sich Musikpädagogen und 
Musiker des Rundfunk-sinfo-
nieorchesters Berlin am social 
Day der Dussmann Group in der 
Flüchtlingsunterkunft im kreuz-
berger heinrich-plett-haus. Fast 
50 Mitarbeiter des international 
agierenden Dienstleistungsun-
ternehmens Dussmann halfen 
den etwa 150 Flüchtlingen, 
die derzeit in der unterkunft 
in der Blücherstraße leben 
und größtenteils aus syrien 
stammen, nach einer gemein-
samen erkundungsfahrt durch 
Berlins Mitte dabei, die terrasse 
und den außenbereich ihrer 
unterkunft zu verschönern.
Beim gemeinsamen Gartenfest 
am nachmittag bot das RsB 
den über 40 kindern vor ort 
einen Workshop zum Bau von 
kleinen instrumenten an und lud 
anschließend zum Mitmach- 
konzert ein. letzteres orientierte 
sich an der erfolgreichen RsB-

WillKoMMensfest 
für flüchtlinGe

neue cd Von  
rsB-solooBoistin 
clara dent

Reihe „Rapauke macht Musik“ 
für kinder im kita-alter, wurde 
aber eigens an die altersstruk-
tur und die sehr unterschied-
lichen sprachkenntnisse der 
beteiligten kinder angepasst. 
Zu hören waren kurze kammer-
musikalische Werke für Flöte, 
Bratsche und harfe, die mit 
verständlichen Moderationen 
in laut- und Zeichenspra-
che verbunden wurden und 
zum Mitsingen, Mitspielen 
und Mittanzen einluden.
neben den musikalischen an-
geboten des RsB erhielten die 
kinder auch materielle unter-
stützung: ihnen wurden eine 
neue kinderbibliothek sowie be-
nötigtes schulmaterial von der 
Dussmann Group zur verfügung 
gestellt, die sich in Zukunft 
auch weiterhin in der Flücht-
lingshilfe engagieren möchte.

"la primadonna" - wer zuerst 
an großartigen Gesang denkt, 
liegt richtig. und er liegt falsch. 
hinter dem titel steckt die neue 
cD der solooboistin des RsB, 
clara Dent. auf der cD sind  
lieder und opernarien von 
verdi, puccini, Rossini, Gluck, 
Mozart, Weber und Wagner zu 
hören, ohne text freilich. Das 
heißt nicht, dass nicht gesungen 

würde. clara Dent bat den 
namhaften arrangeur andreas 
n. tarkmann um Bearbeitungen 
aus der großen opernliteratur, 
die, begleitet von einem 
streichorchester, auf der oboe 
adäquat zu „singen“ und zu ge-
stalten sind. herausgekommen 
ist ein album mit Meisterwerken 
der opernbühne, vorgetragen 
von clara Dent, begleitet vom 
Mendelssohn-kammerorchester 
leipzig. Die cD kann sich ab 
sofort hören lassen.
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KühlhAus
berlin

kammerkonzert

19.30 Uhr

hermann F. stützer / kontrabass
christoph korn / Bassklarinette
edgar Manyak / posaune
Mitglieder des Rundfunk- 
sinfonieorchesters Berlin
volker Wieprecht / Moderation

Berio und Bach

luciano Berio 
„sequenza Xiv b“  
für kontrabass

Johann seBastian Bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 1 F-Dur BWV 1046

luciano Berio 
„Sequenza IX c“ für  
Bassklarinette

15. okt 15
Donnerstag

vorsChAu

Johann seBastian Bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 2 F-Dur BWV 1047

luciano Berio 
„Sequenza V“ für Posaune

Johann seBastian Bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 3 G-Dur BWV 1048

kooperationspartner

präsentiert von
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impressum

Rundfunk-
sinfonieorchester Berlin

künstlerischer leiter und  
chefdirigent 
Marek Janowski

orchesterdirektor
tilman kuttenkeuler

ein ensemble der Rundfunk- 
orchester und -chöre Gmbh Berlin

Geschäftsführer
thomas kipp

kuratoriumsvorsitzender
Rudi sölch

Gesellschafter
Deutschlandradio, Bundesrepublik 
Deutschland, land Berlin, Rundfunk 
Berlin-Brandenburg

text und Redaktion
steffen Georgi

Gestaltung und Realisierung
iconic Gmbh

Druck
h. heenemann Gmbh & co, Berlin

Redaktionsschluss
1. oktober 2015

ton- und Filmaufnahmen sind nicht 
gestattet. programm- und  
Besetzungsänderungen vorbehalten!

© Rundfunk-sinfonieorchester 
Berlin, steffen Georgi

impressum
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Besucherservice des RsB 
charlottenstraße 56. 10117 Berlin

Montag bis Freitag 9 bis 18 uhr 
t +49 (0)30-20 29 87 15 
F +49 (0)30-20 29 87 29

tickets@rsb-online.de 
www.rsb-online.de 
www.fb.com/rsborchester

ein ensemble der 


