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Der Marche funèbre gehört zu den vergleichsweise wenigen Instru-
mentalstücken Luigi Cherubinis, in dessen Gesamtwerk reine Instru-
mentalmusik bei Weitem nicht das gleiche Gewicht hat wie bei den
großen Komponisten der Wiener Klassik Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven.1 Cherubini hat das
Stück für die Trauerfeierlichkeiten von Charles Ferdinand von Bour-
bon, Herzog von Berry, komponiert. Dieser war am 13. Februar beim
Verlassen der Pariser Oper durch einen Anschlag des Sattlers Louis-
Pierre Louvel tödlich verwundet worden und war am 14. Februar
1820 den Verletzungen erlegen. Bei den Trauerfeierlichkeiten für
Charles Ferdinand, den jüngeren Sohn des späteren Königs Karl X.,
erklang neben dem Marche funèbre das Requiem in c sowie ein In
paradisum, das Cherubini ebenfalls für diesen Anlass komponiert
hatte.

Für die Komposition des Marche funèbre griff Cherubini auf den
1797 entstandenen „Pompe funèbre“ (für Bläser) zurück. Dieser war
Teil der Hymne funèbre sur la mort du général Hoche.2 Trauermusi-
ken der Revolutionszeit dieser Art waren für weltliche Trauerfeiern
bestimmt, die kirchliche Zeremonien ersetzen sollten. Der Marche
funèbre steht deutlich in eben dieser Tradition. Dunkle Klangfarben
und schmerzhafte Dissonanzen prägen das Werk, das auf die hellen
Flöten verzichtet, stattdessen aber Kontrafagott und Tam-tam vor-
sieht und die tiefen Streicher Viola und Violoncello bisweilen geteilt
spielen lässt, ein Mittel das Cherubini häufig einsetzt – vor allem in
Werken wie den beiden Requiem-Vertonungen oder in den Messen
etwa beim „Crucifixus“. Zweifellos sind es insbesondere der regel-
mäßige durchdringende Schlag des Tam-tams und der sich zumeist
anschließende Paukenwirbel, die dem Werk sein eigentümlich düste-
res Gepräge verleihen.

Erstmals in der abendländischen Musikgeschichte hatte Jean-François
Gossec (1734–1829) im Jahre 1791 das Tamtam, dessen Ursprung im
fernen Osten liegt, in einem Trauermarsch für das Begräbnis des Gra-
fen Mirabeau eingesetzt. In den Trauermusiken für die gefallenen Hel-
den der Revolution und auch in Opern jener Jahre, etwa bei Gaspare
Spontini (1774–1851) (im Finale des 2. Aktes von La vestale), fand
das Tamtam häufig Verwendung, weil es als ein Instrument galt, das
sich zur Charakterisierung von düsteren und geheimnisvollen Stim-
mungen eignet. Trauermärsche dieser Art sind es, die vermutlich dem
„Marcia funebre“ in Beethovens Symphonie Nr. 3, der „Eroica“, Pate
gestanden und in ihm ihre klassische Vollendung gefunden haben.
Und auch Hector Berlioz, der Cherubinis Marche funèbre mit großer
Wahrscheinlichkeit kannte, dürfte für den „Marche au Supplice“ in
seiner Symphonie fantastique die entscheidenden Anregungen von
den Trauermärschen der Revolutionszeit und den darauf folgenden
Perioden erhalten haben.

Nach der Uraufführung in St. Denis im Jahr 1820 wurde der Marche
funèbre häufig in Kombination mit dem Requiem in c aufgeführt.
1842 erklang das Stück dann in Kombination mit dem Requiem in d
für Männerchor bei den Trauerfeierlichkeiten für Cherubini selbst.

Gedankt sei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv für die Bereitstellung eines
Mikrofilms der autographen Partitur aus Cherubinis Nachlass und der
Erteilung der Editionsgenehmigung.

Lünen, im Mai 2010 Oliver Schwarz-Roosmann

The Marche funèbre is one of the comparatively few instrumental
works by Lugi Cherubini, in whose oeuvre purley instrumental music
is far less prominent than it is among the compositions of the great
Viennese classical masters Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart and Ludwig van Beethoven.1 Cherubini composed this piece
for the funeral of Charles Ferdinand de Bourbon, Duc de Berry. He
had been mortally wounded in an attack by the saddler Louis-Pierre
Louvel while leaving the Paris Opera on 13 February 1820, and he
died of his injury on the following day. At the funeral of this younger
son of the later King Charles X, in addition to the Marche funèbre
there were performed the Requiem in C minor and an In paradisum
which Cherubini had also composed for this occasion.

When composing the March funèbre he drew upon the “Pompe
funèbre” (for wind instruments), which he had written in 1797 as
part of the Hymne funèbre sur la mort du général Hoche.2 Funeral
pieces of this kind were written for secular funerals to replace church
ceremonies during the revolutionary period. The Marche funèbre
clearly belongs to this tradition. Dark tone coloring and painful disso-
nances characterize this work, in which the bright flutes are omitted,
but which employ a contrabassoon and a tam-tam instead of, and in
which the low stringed instruments, the violas and cellos, sometimes
play divisi, a device which Cherubini often employed – especially in
works such as his two settings of the Requiem and in the “Crucifixus”
in his masses. Undoubtedly it is the regular beat of the tam-tam, with
timpani rolls, which most often accompany it, that lend this work its
specifically somber character.

In 1791, for the first time in western musical history, Jean-François
Gossec (1734–1829) had used a tam-tam – which originated in the
Far East – in a funeral march for the funeral of Count Mirabeau. In
funeral marches for fallen heroes of the Revolution, and also in operas
of that period, for example by Gaspare Spontini (1774–1851) (in the
finale of Act II of La vestale), the tam-tam was often featured, since it
was regarded as an instrument appropriate for the creation of somber
and sinister moods. Funeral marches of this kind probably served 
as models for the “Marcia funebre” in Beethoven’s Symphony No. 3,
the “Eroica,” and in the “Marche au Supplice” from his Symphonie
fantastique, Hector Berlioz, who most probably knew Cherubini’s
Marche funèbre, may have best captured the dominant characteristic
of funeral marches produced during the revolutionary period and the
following years.

After its world premiere at St. Denis in 1820 the Marche funèbre was
often performed in combination with the Requiem in C minor. In
1842 this piece, then combined with the Requiem in D minor for a
choir of male voices, was performed at Cherubini’s own funeral.

Thanks are due to the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv for providing a
microfilm of the autograph score, which is among the music left by
Cherubini, and for granting permission for this publication.

Lünen, May 2010 Oliver Schwarz-Roosmann
Translation: John Coombs
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Vorwort Foreword

1 Zu den reinen Instrumentalwerken Cherubinis gehören sechs frühe
Klaviersonaten (1780), sechs Streichquartettete (1814, 1829, 1834,
1835, 1835, 1837), ein Streichquintett (1837), eine Symphonie
(1815), eine Konzertouverture (1815), das Ballett Achille à scyros
(1804), einige Tanzsätze sowie einige weitere Einzelstücke von mehr
oder weniger großem Gewicht.

2 Der hoch angesehene und als eher besonnen geltende General der
Revolutionszeit Louis-Lazare Hoche (1768–1797) war im September
1797 an Lungentuberkulose gestorben.

1 Cherubini’s purely instrumental works include six early piano sonatas
(1780), six string quartets (1814, 1829, 1834, 1835, 1835, 1837), a
string quintet (1837), a symphony (1815), a concert overture (1815),
the ballet Achille à scyros (1804), some dances, and a few other sepa-
rate pieces of more or less greater importance.

2 The highly regarded and considered to be rather sensible general of
the revolutionary period, Louis-Lazare Hoche (1768–1797), died in
September 1797 of tuberculosis of the lungs.






























