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No. 1.

Zwauzig Jahre

gemeinsamer Arbeit and gemeinsamen Strebens verdienen wohl eine

gegenseitige Beglflckwtinsehung. Nur wenigen Facbbl&ttern ist ein

so langes Dasein bescbieden. Die Musikgeschicbte z&blte nocb vor

zwaozig Jabren ibre Jtinger nacb Einern, heute kann sie schon nach

Zehnern sie reranschlagen. Vor zwanzig Jabren war Musikgesrbichte

eine fast nnbekannte Wissenschaft und wer sein Leben ihr weihte,

wnrde verlacht oder bemitleidet. Heute bat sie sich eine den Qbrignn

Wissenscbaften gleicb bohe Stellung erworben; und wenn sie ihren

Mann auch noch nicht ern&hrt — wie wan zu sagen pflegt — , so

drfickt sie ihm docb nicbt mebr den Stempel des Sonderlings auf.

Den grttfsten Einfluss haben aber die Bestrebungen auf das Bibliotheks-

wesen ausgetibt, nicht nur in der Pflege der alten Werke selbst, als

be8ondere in der Erkenntnis, dass ein genaues Kennen der alten

Werke uns erst den Weg ers<'bliefst, die Zeit und ibre Leistungen zu

wfirdigen. Biographie. Kritik und die ganze histortache Anschauung

gewannen erst festen Boden, als man eine ffbersicht fiber die alten

Meisterwerke selbst erlangte. Man kann sagen: die Bibliographic bat

uns das Feld erobert. Gleicben Schritt hielt damit die VerOffentlicbung

von alten Tonwerken. Auch hier bat die bessere Einsicht endlich

Baum gewonnen und das Zusammenlesen von allerlei S&chelchen in

einen Band fflr dilettantenhaft erkl&rt — Allen Fachgenossen rufen

wir aber zu: Lassen Sie uns mit vereinten Krftften und mit Hinten-

Moaatah. t Mntikgeeob. Jabrg. XXL No. 1. 1
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2 Die Familie Dfiben.

an8etzang alles persflnlichen Haders das dritte Jahrzehnt der Monats-

hefte far Musikgeschichte in Angriff nebmen und gemeinsam die Auf-

gaben der Musikgeschicbtsforschung fOrdern.

Die Familie Dttben and die Buxtehude'schen

Manuscripte auf der Bibliothek zu Upsala.

Mitgefeilt von C. Stiehl.

tTber diese Eflnstlerfamilie, welche der deutschen St. Gertrud-

Eirche zu Stockholm zwei verdienstvolle Organisten und der schwe-

dischen Hauptstadt in ununterbrochener Folge vier tttchtige Hofkapell-

meister geliefert bat, sind, trotzdem sie in der Tonkunst die Verbin-

dung mit dem deutscben Heimatlande lebhaft aufrecht erhielten, nur

unzureicbende oder ialscbe Nachricbten in die Lexika von Gerber und

Mendel iibergegangen. Authentiseben Mitteilungen folgend, mttge das

Nacbstehende daher zur Berichtigung und Erg&nzung dienen.

Dem Stammvater der Familie: Michael Diiben, urn 1569 Rats-

verwandter zu Ltitzen, wurde am Himm elfab rtstage des Jah res 1558

ein Sohn geboren, Andreas, welcher 1625 am 19. Mai als Organist

an der Thomaskircbe zu Leipzig mit Tode abging. Der Sohn

desselben, glrichfalls Andreas mit Vornamen, kam im Jahre 1624

nacb Scbweden, wurde 1625 Organist an der deutschen Kirche zu

Stockholm, sp&ter Hoforganist und Ednigl. Kapellmeister und starb zu

Stockholm 1662. Aus seiner Ehe mit Anna Maria Gabrielsdotter,

Eammerjungfer der Ednigin Maria Eleonore, entsprangen zwei Sohne,

von welcben der ftlteste, Oustaf Diiben, 1647 Hofmusikant, 1663

Organist an der deutschen Kirche und zugleicb Kapellmeister in Eflnigl.

schwediscben Diensten war. Derselbe starb im Jahre 1690. Sein

am 6. August 1659 geborener Sohn Oustaf brachte es zu hoben

Ehren. Anf&nglich Eammerdiener beim Prinzen Earl, dem nach-

maligen K6nig Earl XII., sp&ter Hofmeister bei einem deutschen Grafen

Hohenlohe, folgte er dem Vater als Hofkapellmeister 1690 nach, wurde

1698 nobilisiert, erhielt den Titel eines Hofintendanten . stieg 1712

zum Range eines Hofmarschalls empor und wurde 1718 baronisiert.

Derselbe muss in boher Gunst bei Earl XII. gestanden haben, da er

diesen Konig auf alien seinen Eriegszflgen und auch bei Bender be-

gleitete. Der zweite Bruder Gustafs, Andreas Diiben, geb. 1673, an-

f&nglich Hofkapellist, mit 23 Jahren Hofkapellmeister und als solcher

1707 in den Adelsstand erboben, Eammerherr 1711, baronisiert 1719,
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Die Familie Dfiben. g

starb als Hofmarschall am 23. Aug. 1738. Ihm folgte 1719 in dem
Amte eines Hofkapellmeisters sein im Jabre 1700 geborner Neffe

Karl Qustaf (Sohn von Gustaf Dtiben II) nach, der es vom Earamer-

pagen Earl XII. bis zor KammerherrnwQrde braebte and 1758, nach-

dem er 1724 sein Kapellmeisteramt niedergelegt, das Zeitliche seg-

nete. So sehen wir nahezu ein Jahrhundert bindarcb das Amt eines

EOnigl. schwedischen Hofkapellmeisters in den H&nden der Familie

DUben und es kann nicht Wunder nehmen, wenn sicb bei ihr im

Lanfe der Jahre eine wertvolle Sammlung von Musikalien zusammen-

gefunden hatte, deren Zersplitterang dorch einen Ankauf, resp. darcb

eine Schenkong an die Bibliothek zo Upsala gltlcklicherweise vor-

gebeu^t worde. Auf einer Studienreise nach dem Norden kam mir

diese circa 1500 Nummern umfassende Kollektion handschrifilicber

Tonwerke von deutscben and italienischen Komponisten, darunter zahl-

reiehe Anonymi. zu Gesicht nnd habe ich nicht g^zfigert, fiber diese

von Herrn Vicebibliothekar Dr. Lngerberg sorgf&ltig geordnete Samm-
lung einen Gesamtkatalog aufzunchmen. Vertreten sind darin fast

alle Namf*n der hervorragendsten Tondichter des 17. und 18. Jahr-

hunderts; vorzugsweise ist die Vokalmusik berticksichtigt, doch haben

auch viele Instrumentalkompositionen Aufnahme gefunden. Keilaufig

nidge bier noch erwahnt werden, dans sich auf der Univeraitats-

Bibliothek zu Upsala ein reithnr Schatz von seltenen gedruckten

Musikalien aus dem 16. und 17. Jahrbundert befindet, welcher

meist auf besonderen B*fehl des Bischofs Johannes Budbeck (1586

bis 1619) von dem 1619 zu Wittenberg studierenden Jonas Co-

lumbus, nachmaligem Direktor musices zu Upsala und Bischof zu

Westerns angekauft wurde. Der 1814 von Auriwilius berausgegebene

gedruckte „Catalogus Librorum Bibliothecae Academiae Upsalensis*
4

ent-

hftlt Seite 1011—1040 fiber diese Sammlung die ntttigen Nachweise

(siebe den Titel M. f. M. 5, 18). Ein jetzt in den Besitz der Mus.

Akademie Qbergegangener Musikalienscbatz der deutschen Eirche zu

Stockholm und die Sammlung auf dem Gymnasium zu Wester&s ent-

stammen gleichfalls dieser Zeitperiode. — Was mir aber bei meinen

im Interesse der alteren ltlbeckischen Tonsetzer angestellten Nach-

forschungen die hOchste Oberraschung abnfltigte, war das Aulfinden

von fiber hundert, wohl sftmtlicb der Diiben'schen Sammlung ent-

8tammenden Manuskripte von der Hand Dietrich Buxtebude's.

Je weniger von Vokalkompositionen dieses grofsen Tonmeisters bisher

bekannt geworden ist, urn so mebr darf dieser Fund auf Interesse in

den mu8ikge8chichtlichen Ereisen Anspruch erbeben. Die teilweise
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4 Die Familie Dtiben.

beigefttgten Jahreszablen lassen sichere ScblQsse fiber die Zeit der

Entstehung und den Entwickelungsgang des Komponisten za. Eine

Dedikation an den Kapellmeister Gastav Dttben um das Jahr 1680,

ein Lied auf die Hochzeit des Ednigs Karl XI. und anderes geben

der Vermutung Raum, dass eine enge Verbindung zwischen Buxte*

hude nnd der nurdischen Hauptstadt Stockholm bestanden and dass

sogar raoglicberweise der grttfsere Teil von Buxtehude's eigener

Bibliotbek seinen Weg nach Scbweden gefunden bat. Bestfirkt wird

man in dieser Meinang durch das Vorhandensein von 18 Kompo-

sitionen Franz Tundefs, des Schwiegervaters und Vorg&ngers B/s.

sowie zweier Stucke von Nathaniel Mnittelbach , eines beruhmten

liibeckischen Ratmusikers und Violinisten, f 1667. Als ganz beson-

dere Seltenbeit dtirfte noch der in Upsala aufgefundene, 1678 zu

Lubeck in 4° gedruckte Text der Sites ten Abendmusik von Buxte-

bude „die Hochzeit des Lammes" zu bezeichnen sein, auf dem

sich von B. eigenh&ndig verzeichnet findet: „praesentiert 1680 4

\ eine

Bemerkung, die, unter den obwaltenden Verh&ltnissen, nur als eioe

Wiederholung des Werkes im Jahre 1680 zu deuten ist. Die Par-

titur dieser Koraposition bat noch im Jahre 1750 dem damaligen

Kantor Ruetz in Lubeck vorgelegen, ist aber seitdem verschollen.

Icb muss mir vorbebalten, in einer Monographic an der Hand

von Beispielen eingehendere Mitteilungen tiber die autgefundenen Werke

zu machen und lasse einstweilen nur ein Yerzeichnis der Buxtehude-

schen und Tunder'schen Manuskripte folgen.

Verzeichnis der auf der Bibliotbek zu Upsala beflndlichen hand-

schriftlichen Kompositionen von Dietr. Buxtehude.

Partituren in Tabulatur.

Accedite gentes accurite k 5 Voc. u. 4 Instr.

Afferte domino gloriam. 2 Canti u. Bass. 1681. Feb. 26.

Bedenke Mensch das Ende 3 Voci. 3 Viol. u. Violon und Orgel.

Benedic. anima mea 5 Voc. u. 10 Strom, c. Org.

Canite Jesu nostro. C. C. B. u. 3 Viol.

Cantate domin. novum canticum. 3 Voc. con Organo.

Der Herr ist mit mir. C. A. T. B. 2 Viol. u. Violon.

Domine salvum fac regem. 5 Voci u. 5 Strom.

Die mit * bezeichneteo Kompositionen befinden eich auch auf der Lubeck.

Stadtbibliothek. Die mit ** bewahrt auch die HandschriftenBammlung der Berliner

Bibliothek.
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Die Familie Dfiben. g

Drey schftne Dinge sind. Sop. Solo u. Bass c. 2 Viol. u. Org.

Du edle8 Hertz. 4 Voe. 5 Viol.

Du Lebensfttrst Herr Jesu Christ. S. A. T. B. 5 Inslr. u. Org. (Auff

Himmelfabrt Ghristi a 9. ex A fc).)

Ecce nunc benedicite dominum. A. 2 T. B. 2 Viol, con 4 Rip. e Cont.

Bins bitt ich vom Herrn. Sop. 1. 2. A. T. B. Viol. 1. 2. Flauto 1. 2.

Alto, Continue

Erhalt uns Herr. Figuraliter. C. A. T. B. 2 Viol. u. Bass.

Erhalt uns Herr. 4 Voc. u. 3 Instr.

Fallax mundus ornat vultus. C. u. 2 Viol. c. Org.

Frohlocket mit H&nden. Sop. 1. 2. A. T. B. Viol. 1. 2. Viole 1. 2.

Clarin. 1. 2. Cont

Ffirchtet euch nicht. C. u. B. con 3 Viole u. Basso cont.

Gen Himmel zu dem Vater mein. C. solo. Viol. Viol. d. gamb.

Org. (Die Festo Ascensionis Christi 1681 3 May scripsi.)

Gott fthrefc auff. 2 Sopr. u. Bass. 2 Trombetti. 2 Cornetti. 2 Trom-

boni. Fagott.

Herr auf dioh traue ich. C. solo. 2 Viol. u. Cont.

Herr nun l&ssest du deinen Diener. Ten. 2 Viol. u. Cont.

Herren w&r Gudh. C. A. T. B. 2 Viol. u. Violon.

Ich bin die Auferstehung. B. solo. Viol. 3. Viol. 4. Viole. Fag. Bass.

*Ich babe Lust abzuscbeiden. 2 Canti u. Bass. 2 Viol. u. Violon

c Org.

Ich halte Efs dafttr. C. B. Violin. Violetta. Violon (G-moll).

Ich sprach in mein Hertzen. Sopr. c. 3 Viol. u. Fag. c. Org.

Je hOber du bist. 2 C. 2 Viol, e Viola c. Org.

Jesu dulcis memoria. 2 C. 3 Instr. c. Org. (Anno 1676 in Junio.)

*Jesa meine Freude. 2 Spr. u. B. c. 2 Viol, e Fag.

**In dulci jubilo. 3 Voci e. 3 Viol.

In te domine speravi. C. A. B.

Jesu meines Lebens Leben. corrigeret. Solo mit Chor. C. c.

8 Instr.

Jesu meines Lebens Leben. C. A. T. B. c. 5 Instr. D-dur.

Eompst du Licbt der Heiden. 2 0. c. 5 Instr.

Lauda Sion. 2. Cant. B. c. 2 Viol, et Cont.

Laudate pueri dominum. 2 C. c. 5 Viol. d. gamb. u. Viola.

(Cbiaconne 1682, d. 29. Mai.)

111111 3ty
u. b. w. 12 repetatur.
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g Die Familie Dttben.

Lobe den Herrn meine Seele. 1 rp
80j c g yj j

Lftffv a Herran min 8j&hl. /

Lflffv a Herren min Sjftl. T. a. 6 Instr.

Mein Gemtthte erfreaet sich. G. A. B. e. 4 Viol.

Nimm von uns Herr. 0. A. T. B. c. 2 Viol. 2 Violette c. Pag.

Nun danket alle Gott a 13—16. vel 20. 2 0. A. T. B. Viol. 1. 2.

Violon. 2 Cornetti. Fagotto. 2 Trombetti.

Nun lasst uns Gott dank sagen. 4 Voc. c. 2 Viol.

clemens. Sop. Solo e. Violino (Hautbois) Violetta. 2. Viole u. Cont.

dulcis Jesu. G. solo u. 2 Viol.

frShliche Stunden. 0. c. 2 Viol, e Viola.

G Gott, wir danken deiner GQt\ 2 C. A. T. B. con 3 Strom.

Gottes Stadt. Sop. c. 2 Viol. Viole ct Violon. c. Org.

Jesu mi dulcissime, 2 0. B. 2 Viol. u. Violon.

Lux beata Trinitas. 2 G. 3 Violini. Violon u. Fag. c. Gont.

Pange lingua gloriosi. 2X7. A. B. 2 Viol. 2 Violette u. Viola.

(De augustissimo Sacramento.)

Quemadmodum desiderat. T. 2 Viol. (Ghiaconna. Gontinuo 64

repetatur.)

Salve desiderium. 2 0. B. 2 Viol. Fag. Org.

Salve Jesu Patris. 2 0. c. 2 Viol. c. Cont.

Schaffe in mir Gott. G. solo c. 3 Instr.

Schwinget eucb himmelan. 5 Voc. 4 Instr.

Sicut Mosis exaltavit. G. c. 2 Viol. Viol. d. G. u. Org. (1681 d-

26. Febr.)

Surrexit Ghristus hodie. 3 Voc. 3 Viol. u. Fag.

Walts Gott mein Werk. 4 Voc. 3 Inst.

Welt packe dieh. Aria a 6. 2 0. e B. 2 Viol. Violon et Org.

Wftr Gott nicht mit uns. 4 Voc. 2 Viol.

Wie schmeckt es so lieblicb, 0. A. B. 3 Instr.

Wie soil icb dicb empfangen. Aria & 6. 2 0. B. 2 Viol. Fag. et Org.

Vokalmosik, in flandsehrift ausgesehriebene Chor- a*d iBStranental-

stimmen. Polio.

All solch dein Gat' wir preisen. & 10 vel 20. 5 Voc. e 5 Strom.

con 10 in Bipieno.

**AUes was ihr thut 0. A. T. B. 2 Viol. 2 Violen. Bass u. Org.

ex G it.

An Filius non est. A. T. B. c. 3 Viol. d. G. oder Tromboni con

Organo. (Viola d. G. 1 u. 2. 1 : 8 tava niedriger.)
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Die Familie Dfiben. 7

Aperite mihi portas justitiae. A. T. B. 2 Viole o. Org. (Dedik.:

DNO Chri8tophoro Schneider Helsingflr.)

Befiehl dem Engel, dass er komnj. Figuraliter. C. A. T. B. c. due

vel piu Violini e Violon.

Benedicam dominum in omni tempore. Psalm 34. Motetto a 24 p.

6 Choros.

1. Chor: Doi Violini e Violon.

2. Chor: 4 Clarini, Posaune a. Bombarde.

3. Chor: concert: Doi Sop. Alto. Ten. u. Basso.

4. Chor: Doi Cornetti u. Fagutto.

5. Chor: Tre Tromboni.

6. Chor: S. A. T. B. c Condnuo.

Das new gebohrne Kindelein. C. A. T. B. Viol. 1. 2. Viole 1. 2.

Spinett a. Violon c. Org.

**Dixit dominus domino meo. C. solo con 5 Strom, c. Org.

Drey schflne Dinge sind. 3 Sop. c. 2 Viol. Violon a. Fag. c. Org.

Da Frieden-Fflrst Herr Jesu Christ. Figuraliter a 8. 2 0. A. T. B.

2 Viol. u. Viol, c B. cont.

Ecce super montes. a 8. Sopran Aria et Chor. (Dedic. : Gustafo

DQben 1680.)

Erfreue dich Erde. 2 C. A. B. 2 Viol. Viol, doi Trombetti e Tym-
pani c. Org.

Gott hilff mir, denn das Wasser gebt mir bis an die Seele. a 11

vel 16. Cant. 1. 2. A. T. B. 1. 2. — 5 Strom.

Heir ich lasse dich nicht. B. e doi Viol. Ten. c. 3 Viol. d. G.

Jesu dulcis Memoria. A. T. B. 2 Violini con Cont.

Continue

2L^n-n,

-r-M' r r J j ga^^j i

r "^ T ' - J~~rr
~T
1r~J

Je - su dul - cis me mo - ri a 45 Repet

Jesulein, du Blflmlein sch&n. A. T. B. 2 Viol. Fag. c. Org.

Illustra faciem tuam. C. 1. 2. T. B. c. 3 Strom, e Org. (Ad Faciem

Jesu nostri super servum tuum.)

1st es recht. a 10 vel 20. 2 C. A. T. B. 2 Violini. 2 Viole.

Violon. Org.

Jubilate Domino. A. Viol. d. G. e B. cont. ex D t|.

Klinget fflr Freuden. Aria a 3 Voc. c. 2 Violini e di piace Bitornelo

di 2 Trombetti (sopra la Nozze di Sua Maesta il Be di Svetia) 1680.

Mein Hertz ist bereit. Psalm 57. B. c. 3 Viol. u. Violon c. Org.

Meine Seele wiltu ruhn. 2 0. B. 2 Viol u. Violon.
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3 Die Familie DQben.

I

Nan lasst uns Gott den Herrn. Figuraliter. 4 Voci c. 2 Violini

o Violon c. Cont.

No l&t ofs Gudh w&r Herra.

wie selig sind die zum Abendmabl kommen. Aria. Ten. B. c.

2 Violini. Violon. Cont.

Quid sunt plagae isiae. 2 G. A. T. B. 2 Violini a. Viola c. Cont

Singet dem Herrn em neues Lied. C. e Viol, con Org.

Wie soil ich dieh empfangen. 2 C. B. 2 Viol. a. Fag. c. Org.

(identisch mit der oben angeftihrten Komposition.)

In Quarto.

Ad latus. Surge arnica. 2 G. A. T. B. c. 3 Instr. u. Gont.

Ad ubera portabimini. 2 C. A. T. B. Viol. 1. 2. Viola. Violon. Cont.

Du Friedensftirst. 2 B. 2 Viol. 2 Bracci. Fag. c. Org.

Ecce super montes. 2 0. A. T. B. Viol. 1. 2. Viola. Viola 3.

Violon. (Pascb: aut per ogni tempo. Ad. Pedes. J. N. J.)

Entweich aus meinen Sinnen. Aria. G. e. 2 Viol. a. B. Cont.

Freuet Euch mit frohen Sachen. (Musik fehlt).

(Einliegend Text zur Abendmusik: Die Hochzeit des Lammes.

Lflbeck 1678).

Fflrwahr Er trag unsere Krankheit a 10 vel 15. 2 0. A. T. B. con

la Capella. 2 Viol. 2 Viol. d. G. Violon. Fagott (nur Partitar.)

Gestreuet mit Bluhmen den Held. A. solo con 5 Strom.

Auff! stimmet die Saiten. Aria. A. 1. 2. Basso a. Gont. (Zwei

Hochzeitslieder 1675. Intrada (Auffzug) 2 Trombetti in Sordino

2 Trombone in Sordino.)

Herr wan ich nur dich bab. 0. solo c. 2 Viol. Violon u. Org.

Jesu kom mein Trost und Lachen. ex bmoll. A. T. B. con 4 Viole. Org.

Jesu meines Lebens Leben. Aria ex D. c. 5 Strom, u. Gont.

Elinget mit Freuden ihr klaren Elarinnen. Aria. C. G. B. con doi

Bitornelli. Org. (In festo Circummissiones. 1. u. 2. Trombe eingelegt.)

Eyrie Eleison. Missa a 5 alia brevis o. Org.

Sicut modo geniti infantes. A. T. B. 2 Viol. Viola a. Cont

Was micfc auff dieser Welt Aria C. 2 Viol. c. Gont
Wenn ich Herr Jesu habe dich. Aria ex E. A. c. 2 Viol. n. Cont

Tunder, Franz,

Partitur In Tabulator.

Ach Herr lass dein lieb Engelein. 0. c 4 Viole.

An Wasserfldssen Babylons. C. c. 4 Viol.
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Da mihi domine. B. con 5 Viol.

Ein teste Burg. 2 C. T. B. 2 Violini. 4 Viole. Org.

Herr! Nun lassestu deinen Diener. 2 B. 5 Viole. Org.

Nisi dominus aedificaverit. 2 G. B. 2 Violini. Org. (1664).

Nisi dominus aedificaverit. 5 Voc. e 5 Viole c. Org.

Jesu dulcissimae. B. solo c. 2 Viol, et Org.

Handschriftl. Orchester and Chorstimmen.

Dominus illuminatis mea. 5 Voc. 2 Viol. c. Org.

Ein kleines Kindlein ist uns heut geboren. Aria. G. solo c. 5 Instr.

n. Bass, cont. e Tabulatura.

Hilff mir Gottes Gttte preisen. 6 Voc. u. 6 Instr. c. Tabul.

Hosianna dem Sohne. 5 Voc. Viol. 1. 2 c. Org.

Salve coelestis Pater. B. solo c. Violino u. Cembalo e Organo.

Salve mi Jesu. Contra-Alto u. 5 Viol, con Tabul.

Streuet mit Palmen. Aria a 10. 5 Voc. Viol. 1. 2. Viola 1. 2.

Org. (Palmarum.)

Super flumina Babylonia. (Ghoralmel.: An Wasserflttssen.) G. solo. c.

5 Viole e Cont

Wachet auff rufft uns die Stimme. (Nach dem Cantus firmus.) C. solo

u. 3 Violini. Cont. u. Tabul. 1664.)

Wend ab deinen Zorn lieber Herr. 6 Voc. 6 Instr.

Buxtehude, Dietr.

Instrumentalmusik. Handsehriftlieh (Folio),

Sonata ex F. 2 Violini. Viol. d. G. c. Organo.

Sonata. Violon. Viol. d. G. e. B. cont.

Sonata ex B. con le suite (Allem. Cour. Sarab. Gigue). Violon. Viol.

d. G. c Org.

Sonata a 2. Violon. Viol. d. G. Cont.

Sonata a 3. Violon 1. 2. Viol. d. 6. Cont.

Sonata a 3. „ „ „ „ „ „ „ ex G. (J.

Sonata a doi Violini (nur Continuus vorhanden).

Ein wenlg bekanntes Lautenwerk.

Mit Masikbeilage.

Durcb einen glttcklichen Zufall gelangte icb kttrzlieh in Besitz

eines Lautentabulaturwerkes
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10 Ein wenig bekanntes Lautenwerk.

CABINET
Der

LACTEN,
Id welchen zu finden 12 neue Partien, | aus unterschiedenen

Tonen and neaester Manier so aniezo ge- | br&uchlich, welehe be-

stehen in | Praeludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giquen,|

Gavotten, Menuetten, Boureen, Chagonen, Passagalien, Ou- | ver-

turen, Bondeaa sambt Echo.
| Denen Liebhabern zu einer Distrac-

tion
|
an das Licht gegeben | von

|

PfllLIPP FRANZ LE SAGE de RICHEE
Im Jahr 1695.

Ein Exemplar davon befindat sicb auf der Berliner Bibliothek,

ist aber noch nicht beschrieben worden. Das Werk enth&lt auf 37 in

Kupferstich sehr sauber ausgeltihrten Querfolioseiten mit htibschen

Schlussvignetten 98 Eompositionen der oben verzeichneten Titel (aber

auch mehrere Arien [eine mit Double], eine Canarie, eine Pastorelle

anglese und eine Trauermusik [Tombeau] zum Andenken einer

bayeriscben Kurffirstin) in 12 Suiten geordnet, samtlich laut Spezial-

tiberschrift vom Uerausgeber selbst herrQhrend bis auf eine „Courante

extraordinaire" des in der Vorrede an den Leser als „ietziger Printz

aller KOnstler in diesem Saiten-Spiel" bezeiehneten Grafen Logi (naeh

F6tis richtiger Losi oder Losy, geb. 1638, gest. in Prag 1721 ; der-

selbe konzertierte in Leipzig als Lautenist urn die Wette mit Eubnau

[Klavier] und Hebenstreit [Pantaleon]). FStis kennt Lesage de Rich6e

nicht, l&sst sogar — gewiss weil ihm sein Werk unerreichbar ge-

blieben — in dem Artikel Kropffganfs, fflr welchen er Walther's

biographische Notiz benutzte, bei Aufzftblung der Lehrer des Johann

Eropffganf8 seinen Namen weg. Walther berichtet unter Riche (sic)

nur, dass derselbe zwOlf Partien in Folio oblongo unter dem Titul

„Cabinet der Lauten" obne Jahrzahl (!) herausgegeben ; vielleicht

sah Walther das Werk nicht selbst oder aber es sind Exemplare

ohne die Jahreszahl ausgegeben worden. Denn dass das mir vor-

liegende Werk (trotz des [nichts beweisenden] Zusatzes „neue"

Partien kein Opus 2 ist, geht deutlich aus der Vorrede- an den Leser

hervor, welehe dasselbe ausdrtlcklich als „Frflhling
u

bezeichnet, denn

er hofft einen „annehmlichen Sommer" und „fruchtbaren Herbst"

folgen lassen zu kdnnen; auch von einer neuen Auflage ist nirgends

ein Anzeichen. Aus Walther 8 Artikel Kropffganfs erfahren wir, dass

Philipp Franz le Sage de Riche (so schreibt er ihn konsequent) „vor

etliohen 30 Jahren
11

(d. h. da Walthers Lexikon 1732 erschien, etwa
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Ein wenig bekanntes Lautenwert 11

1695) Letarer des Johann Kropffganfs gewesen. AIs weitere bertihmte

Laotenisten der Zeit and Lebrer des Kropffganfs nennt Walther in

demselben Artikel den Vater Johann Easpar Kropffganfs in Ziegen-

rflck, Schachart and Meley in Leipzig and Sylvias Leopold Weifs in

Breslaa ; aach des Kropffganfb 3 Kinder wurden bertihmte Lautenisten.

Des Lesage Vorrede macht uns mit weiteren Lautenmeistern bekannt,

n&mlich den Franzosen Da Faut, Gautier (der letztere vermutlieh

einer der von Oskar Fleischer in der Vierteljahrsschrift f. M.-W. 1886,

1—2 naebgewiesenen [Gaultier]) and Moalon (von dem sonst aufser

bei Baron keine Spur zu finden); auch der Freiherr Johann Baptist

von Neidhardt, dem das Werk gewidmet ist, wird als Meister der

Laate bezeichnet. Die Widmang laatet:

„Dem Hoch-Wohlgebohrnen Herren, Herren Johann Baptist,

Frey-Herrn von Neidhardt, aaf Spattenbrann, Leopoldstein uod Krichen,

ROm. Kayserl. Mayt. Bath, Vice-Cammer-Praesidenten im Herzogtbam

Schlesien, wie aach KonigJ. Mann and Landes-Eltesten, des Farsten-

thams Breslau und Neumarckischen Weichbildes, Meinem Gn&digen

Herren.

Gn&diger Herr,

Ewr. Freyherrlichen Genaden Hochverstftndigem Urtheil wtirde

ieh nimmermehr diese meine Arbeit uoterwerffen, wenn mieh nicht

die hohe Gtittigkeit, mit welcher sie theils von diesen meinen Blumen

selbst zu besehaaen, Theils auch wohl mit eigener geschickter Hand

anzurtihren gewtirdiget, aaff das kr&fftigste angefrischt. Ew. Genaden

sind, so ieh anders so frey reden darff, anter andern vortreflichen

Eigensehafften, die allhier anzuftihren mehr einer Schmeichcl-Rede,

als Zuschrifil fthnlieh seheinen wtirde, Meister der Laaten and kttnnen

also am besten urtheilen, ob diese meine Frflohte sich an das Licht

wagen dtirffen. Ieh weiss zwar wohl, dafs dero Genade and Leut-

seeligkeit gegen dero Diener so grofs ist, dafs Sie mit diesen gering-

seh&tzigen Zeilen unm5glich aufszudrucken; ieh weiss aber aach da-

bey, dafs man selbiger nicht missbraaehen, sondern Sie in gebflhren-

der Ehr, Forcht and Hochaehtang halten sol. Ieh meines Theils

mufs in der Wahrheit gestehen, dafs das Neidhardtische allent-

halben bertihmte Kleeblatt vor mich hier in Bresslau ein

rechter Glticks-Fand gewesen and dafs mein Unstern von

den Strahlen, so aus Ew. Genaden unvergleiehlicher Sanft-

muth gegen mich hervorgeschimmert, vdllig verdanckeit

worden. Derowegen werde ieh verhoffentlich nicht sflndigen, wenn
ieh dieses schlechte Zeichen meines danckbaren Gemtithes vor Ew.
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12 Bin wenig bekanntes Lautenwerk.

Gnaden FQsse werffe and mir selbst dabey das sonderbare Glfloke

ausbilte, dafs ich mich jederzeit nennen mdge Kw. Freyherrl. Genaden
geborsamen Knecht

PHILIPP FRANTZ Le SAGE de Ri<h6e.
4<

Wir ersehen daraus, dass Le Sage — der Zusaiz de Richie 1st

kleingedruckt, desgMchen steht fiber vielen einzelnea Kompositionen

Lesage (sic) ausgeschrieben, wfihrend der Vornarae in it P (= Pbilipp,

dieser war also der Rulname) und die Bezeichnang der Abstamraung

[wobl Geburtsort] mil d. R. abgekurzt ist — beim Freiherrn von Neid-

hardt angestellt war; der angedeutet* Utibtern dflrfte darauf bin-

weisen, dafs Lesage Refuj/i6 war. Em Druckort und Verleger ist

nicbt angegeben (Breslau?); vielleiebt vermag aber das Wasserzeichen

des Papieres (aufgeb&ogtes Posthorn im Wappenscbild mit Helmkrone)

Eundigen denselben zu verraten. Ieb muss allerdings bemerken, dass

meinem Exemplar ein in der ^Instruction
44

erw&hnter ,Kupfertitul mit

einer die Laute spielenden Musica 4

fehlt, der vielleicht weiteren Auf-

schluss geben kflnnte (man miisste darauf das Berliner Exemplar

vergleichen).

Die Vorrede lautet:

„Geehrter Leser! Was du in meinem Cabinet sehen wirst, ist

nach den Grund-Regeln der bertihmtesten Meister Messieurs Du
Faut(9) Gautier und Mouton eingerichtet, welchen letzteren icb selber

gebdret, auch das Gl tick gehabt sein Lebrling zu sein und

dannenbero desto leicbter etwas an den Tag geben kttnnen, was sonder

eitlen Ruhm zu melden, ihren Lebr-S&tzen einiger massen beykom-

met; Es ist hier nichts frembdes, ausser einer einzigen Gourante

des unvergleicblicben Graff Logi, welcher ietziger Zeit der Printz

aller KQnstler in diesem Saiten- Spiel zu nennen ist; Er braucbt

meines geringen Lobes nicbt, doch hab ich durch dieses hohen Geistes

reiffe Gedanken meinen etwas zarten Frtichten gleichsam einen neuen

Zieratb umbgeben und meinen Lilien seinen Purpur beyftigen wollen.

Viel weniger suche ich selbst hierdurch eitlen Ruhm zu erwerben,

dieses aber wil ich einem verstandigen Liebhaber wol versicbern,

dass er hier neben einer ungezwungenen Application eine nicht

tibel eingerichtete Hand und eine deutliche Manier solche ausszu-

ftihren finden wird, an welchem StUcke, wie geringe es auch von

etlichen Unerfahrenen wil gehalten werden, wohl das meiste gelegen,

indem ohne dieselbe unmttglich etwas rechtschaffen anzubringen;

kdnfftig folget eine Unterrichtung von dem General-Bass,

wie selbiger auff der Laute zu tractiren, welcher meines
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Ein wenig bekanntes Lautenwerk. 13

Wissens nach von niemanden an Tag gegeben worden, und wo dieser

FrQhling mit diesen Blumen den Liebbabern einige Anmuth erwecket,

So dflrfften vielleicht sich aaf Selbigen ktknflig ein annehmlieher

Sommer mit reichen Erndten, and ein frachtbarer Herbst mit etwas

ongemeinen FrQchten darstellen. Lebe wohl, Geehrter Leser, und

deneke dafs leicbt sey etwas za tadeln, schwer aber, das Oetadelte

zu verbessern, oder etwas eigenes anss freyem and ungezwangenem

Gemflthe za ersinnen."

(Schlussvignette : Blumenkorb in Holzschnitt.)

Das vierte Blatt (diese vier sind den 37 paginierten — die nur

aaf einer Seite bedruckt sind — vorausgesehickt) bringt eine nicbt

mit Typen gesetzte sondern gestochene

^Instruction,

Wie sich Incipienten

so der eigentlichen Application nicht erfahren,

za verbalten haben.

(1.) Muss der kleine Finger der rechten Hand nicht hinter,

sondern vor den Steg gesetzet werden. (2) Muss der Daumen wohl

aafgestrecket gegen den Stern der Lauten sich halten, damit die

Finger nicht fiber sondern unter demselben weg in die hole Hand

hinein spilen kttonen; und wenn ein Ghor damit geschlagen, er als-

dann auf den folgenden liegen bleibe. (3.) Das ftlnfte Ghor wird

ordinarife mit dem Daumen geschlagen, wofern nicht eine andere

Stimme, so tiffer f&llt zugegen ist; bey welcher hernach nicht allein

das 5te, sondern auch bisweilen das 6te vor einen Discant gebraucbt

wird, als hier zu seben : (s. Beispiel 1). (4.) Ein Punkt unter einem

Buchstaben & bedeutet den ersten Finger, und wo keiner ist, den

andern, als (Beisp. 2). (5.) Diejenigen Buchstaben. so mit einander

zugleich geschlagen werden, werden mit einem Strichel zasammen-

gezogen, als (Beisp. 3), die aber so zertheilet, werden also geschieden:

(Beisp. 4). (6). Ein gerader Strich unter einem Buchstaben bedeutet

den Daumen: (Beisp. 5). Wenn aber ein Ianger Strich darunter

steht, bedeutet es, dass die Finger der linken Hand unvermeidlich

mfissen liegen bleiben (B*isp. 6), Ursache ist, wenn solche aufge-

hoben werden, kdnnen die Stimmen nicht vol ausklingen und mtlssen

also unfehlbar dissonieren. Denn gleichwie auf einem Clavier oder

Orgel, wenn man die Ligaturen ordentlich resolviren und zu einem

gutten Effect bringen wil, die Stimmen nur solange klingen, als man

die Finger auf dem Clavier liegen 1 asset; eben also muss aach dis

aaf der Laaten beobachtet werden, ausser welchen sonsten alles nichts
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14 Em wenig bekanntes Lautenwerk.

nfitze ist. (7.) Ein Triller wird also gezeichnet: (Beisp. 7), wobey

zo behalten, dafs er nicbt mufs gerissen, sondern anf&nglich lang-

8am hernach aber allezeit immer geschwinder gesehlagen werden.

(8.) Ein Fall stehet also: (Beisp. 8). (9.) Ein Abzog auf folgende

Manier (Beisp. 9). (10.) Wann ein Striebel anter zwey Buchstaben

steht, wie in vorbergehender Cadentz, so mass solche mit dem ersten

Finger der rechten Hand fiber zwey Ghor gestreiffet werden: So

aber der Finger der lincken Hand tiberlegen muss, steht es also

(Beisp. 10) und wird mit dem ersten Finger der rechten Hand fiber

alle S&iten gestreifft. Hingegen wann zwey Streiffe sind, muss der

erste mit dem Finger, der zweite mit dem Daumen gescbehen, als:

(Beisp. 11). (U) Den Streiff hinunter muss der Daumen biss auf

die letzle S&iten verrichten, welche der andere Finger der rechten

Hand jenem entgegen schlftgt. (12.) Wann man tlberlegen sol, wird

es also gezeichnet: (Beisp. 12). (13.) Die lincke Hand muss recht

hohl stehen und die Finger wohl auseinander in einer schflnen Positur

gesetzet werden; Wie auf dem Kupfer-Titul an der Musica zu sehon.

(14.) Der Daumen an der lincken Hand muss auch niemahlen fiber

den balben Lauten Halss bintibergehen, damit man allerorten mit

den Fingern wol rficken kan. (15.) Endlich ist noch zu observieren,

dass man die Lauten gelinde und nicht rauh angreiffe, dann sonsten

?erliehret sie ihre Gra<je und ist mehr einem raspeln als Laulen-

spielen zu vergleichen."

Der Scblfissel ffir die Dechiffrierung der Notierungen ist folgender.

Die sechs Linien stellen die sechs Griffsaiten der Laute vor

und zwar mit der im 17.— 18. Jahrhundert h&gfigsten Stimmung

A d f a d' V und ffir die ftinf Basschorden G F E D C. Die GriflF-

bezeichnung ist die franzOsische, d. h. auf jeder Saite bezeichnen die

Buchstaben abcdefghikl beginnend mit der leeren Saite eine

aufsteigende chromatische Skala bis zur kleinen Septime. Von den

Basschorden wird die bOcbste gelegentlich auch noch durch Griffe

veikfirzt (!); sie wird leer durch a unter der untersten Linie und
verkfirzt mit den ebenso frei unter den Linien stehenden entsprechen-

den Buchstaben gefordert (z. B. ist d = B). Die zweite Basschorde

(F) wird durch "a, die dritte (E) durch T, die vierte (D) durch T, die

ffinfte (G) durch die Zahl 4 gefordert (anstatt T oder aber darum, weil

ureprfinglich nur 4 Basschorden waren). Mehrere Male fordert aber
Lesage eine Scordatura, eine abweichende Stimmung, am einfachsten
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Ein wenig bekanntos Lautenwerk. 15

in der achten Suite S. 22; er setzt nftmlich ?or die (Jbersehrift die

AnweUung:

Accordt j=ji

d. h. die fttnfte Saite (von oben) soil einen balben Ton hflher (in es

statt d) gestimmt werden, sodass die driite Basschorde zq ihr im

Oktavverh&ltnis steht, also so, dass ihr erster Halbton (b) die Oktave

der dritten Basschorde (klein e) giebt. In der 6. Suite (8. 16) fordert

er fQr die vierte tiriffsaite die Stimmung in e, sodass ihr erster Halb-

ton (b) die Oktave der zweiten Basschorde F bildet, and far die

sechste Griffsaite die Stimmung in B, sodass ihr zweiter Halbton (c)

die Oktave der ftiniten Basschorde bildet:

Accordt [=£:

In der 7. Suite £=

Accordt p
a 4

d. h. die vierte Saite steht in e &latt f und die sechste in B statt A.

tfberall aber ist sonst die Stimmung der 5 Baasehorden entsprechend

der Tonartvorzeichnung ohne Vorschrilt vorausgesetzt (d. h. also fQr

Cmoll 3. Basschorde Es statt E, (Or Fismoll 1., 2. und 4. Basschorde

Gis Fis Gis statt 6 F G u. s. f.)

Die Bezeichnungen der Tonarten der Suiten sind zum Teil solche

nach Kirchentftnen, zum Teil moderne: 1) D primi toni, 2) Sexti

toni, 3) Tertii toni, 4) A dure (!), 5) Fis (!), 6) Bt), 7) D septimi

toni, 8) Fmol, 9) Bmol, 10) Gm di 2di toni, 11) nicht bezeichnet,

steht in Gmoil, 12) G bemol.

Al8 Beispiel der Schreibweise Lesage's folgt in der Beilage die

Schlussnummer, erne ziemlich ausgefdhrte Passacaglia in Cmoll, die zwar

einige harmoniache Absonderlichkeiten enthftlt, im ganzen aber von einem

hdchst charakteristischen Pathos, von gesundem, kr&ltigem Ausdruck ist.

Dass Lesage bei seinen Zeitgenossen sebr gesch&tzt war, geht aus Barons

Urteil (Ontersucbung des Instrumentes der Lauten [1727] S. 3) hervor:

„Einem jeden, der nur ein wenig von unserm Instrument Wissen-

8cbaft gehabt, wird nicht unbekannt sein, was Mouton, Gallot, Gautier,

St Luc, Philipp Franz le Sage de Richie etc in Ansehung

dessen bewfthrt haben, und ob sie auch noch so grofsen Fleifs auf-

gewendet, so haben sie doch weiter nichts gethan, als dass sie der
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J g Mitteilungen.

Welt teils in Kapfer gestochene, teils geschriebene Stflcke nach ihrem

franzdsischem Geschmack mitgeteilt
44

u. 8. w. Was iibrigens Baron

S. 87 ausf&hrlicher fiber die Salzweise der Franzosen far Laate sagt,

ist far Lesage nur teilweise zatreffend, sodass seine Sachen wohl zu

denjenigen zu reebnen sein dflrtten, welcbe „zieinlich wohlgesetzt

seyen".

Mitteilungen.

* Die Dresdener Kapellmeisterstelle 1580. In den Monatsh. 9, 256

wurde von Herrn Prof. Dr. Otto Kade ein Aktenstfick mitgeteilt, welches der sach-

8ische Musikus and Bassist Bartholom&us von Feldt (Felder, nicht Fuldt, wie

dort zu lesen ist) an den Kurfureten August zu Sachsen am 19. Jan. 1580 ge-

richtet hat und worin der „Niederlander Antonius Jo8quinu8u fur den durch

8candellu8 Tod erledigten Kapellmeisterposten in Dresden empfohlen wird. Dieser

tfJotquinui" ist kein anderer als Anton Gofzwin (Antonius Goswinus), von dem
Orlandus Lassos *) in einem Schreiben an den genannten Kurfursten vom 13. Febr.

1580 sagt (m. vgl. auch La Mara, Musikerbriefe 1, 23), daas er sich „aaf sein

lebenlang zu hertzog Ernsten, bischofen zu Freisingen, fur einen capellmeister habe

bestellen lassen
((

, also den Kapellmeisterposten in Dresden nicht annehmen konne.

Feldt war kurz vorher in Munchen gewesen und hatte dort Gofzwin kennen gelernt;

er mass den Naraen selbst nie geschrieben geseheo haben, da er aus Gofzwin einen

Joaquin machen koonte, Wir erhalten aber dadurch zugleich Kunde, wie man
damals den Namen Gofzwin aussprach. Ein Irrtum ist hierbei ausgeschlossen,

denn alles was Feldt fiber Josquin sagt, passt auf Gofzwin. — Auch der Cantor

Gtorg Otto zu Salza, aus Torgau gebOrtig, dies sei hier gleich mit erwahnt, meldete

sich 1580 zu dem erledigten Kapellmeisterposten, jedoch wurde ihm am 14. Juni

desselbeo Jahres mitgeteilt, dass Kurf. August bereita mit einem anderen**) in

Unterhandlung stehe (K. S. Hpt St. Archiv, Cop. 456, 410): zehn Thaler fQr iiber-

schickte Motetten waren beigefiigt Schon 1574 hatte Otto um eine Stelle in der

Dresdener Hofkantorei angehalten (ebenda: Cop. 384, 222 b), indem er ebenfalls

eigene Kompositionen mit uberschickte. Als er starb („unlangst vor dem 1 1. Jan.

1619'4

, ebendort: ID, 24. fol. 2, No. 13, 81. 203) war er Kapellmeister des Land-

grafen Moritz zu Hessen.

Dresden. Dr. Th. Distel.
* Jean Pieters Swcelinck: Hodie Christus natus est, 5 voc c. Be. Partitur-

Ausgabe veranstaltet (in modernen Schlusseln und Klavierauszug) von der „Ver-

eeniging roor Nederlands Muziekgeschiedenis' 4

No. 15. Part 1,50. Stim. 0,50 M.
Leipzig, Breitkopf & Hartel. Der Tonsatz ist aus den Cantiones sacrae, Antv.

1619 entnommen und einer der beaten der ganzen Sammlung. Die freudige Stim-

*) M. vgl. uber ihn auch Buchner: Geschichte von Bayern VII, 1, 1847, S. 266.
**) Von 1581—1585 bekleidete dieses Amt Giovanni Battista Pinelli de Ge-

rardis (m. vgl. Mitteilungen des K. S. Vereins fur Erforschung etc XX, 56), ala-

dann bewarb sich Leonhard Lechner um die Stelle, sie wurde jedoch unterm
10. Mars 1587 an Georg Forster verliehen (ebenda S. 59).
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mung, der Jubel des „Noe, Noe, Alleliija!*' ist in echt Handel'scner Weise aus-

gedruckt und selbst der dramatische Eindruck ist . durch die mehrfach wieder-

kehrende Solostelle „Hodie, hodie", welcher der Chor antwortet, vertreten. Durch

die Teilung in zwei Abschnitte, von denen der zweite das „Gloria in excelsis Deo4 *

umfasst und die eigentliche Jubelstiiumung zum Ausdrucke bringt, erhalt der Ton-

satz anch ein formelles Gewand, welches zur Erhohung des Eindrucks wesentlich

beitragt

* Die 3. Lieferung des Kataloges der Bologner Musikbibliothek umfasst die

Abteilungen: Biographie und Lexica, Instrumente und ihre Fabrikation, Briefe von

M sikern (Drucke und Auto^raphe), Bibliographie und Kataloge, Miscellanea, Cber

den gregorianischen Gesang, Tractate uber Musik (Theorie) uud reicht bis Seite 192.

* Esposizioue internazionale di Musica in Bologna 1888. Catalogo vfficiale

Parma, L Battei. 8°. 143 S. und bis S. 169 ein wcnig geordnetes Register. Es

ist wohi das erste Mai, dass gedruckte und geschriebene, alte und neue Kora-

positionen und musikliterarische Werke offentlich ausgestellt werden. Die Werke

befanden sich in Glaskasten, waren aufgeschlagen und der Katalog sagte was man
sah. For den Kenner gewiss sehr interessant, fur den Laien eine schnell befriedigte

Neugier. Italien und Deutschland allein haben die 53 grofsen Glaskasten mit alten

seltenen Werken gef&llt. Nur an der Instrumentenausstellung hat sich noch Brfissel

nnd der Ftirst Tagore in Calcutta beteiligt, dagegen in der Abteilung ,,Neue

Musik" war die Beteiligung eine allgemeine. Fur den Bibliographen ist schon der

Katalog der ersten Abteilung (alte Musik und Instrumente) von grofsem Wert und

man findet dort Werke und Bibliotheken verzeichnet, von denen man nio etwas

gehfirt hat. Oberraschend reichhaltig ist ferner die Instnimentensammlung, nur

bietet hier der Katalog oft nicht mehr wie den Naraen des Instrumentes nnd das

ist ffir den Lesenden zu wenig; dennoch gieht er die Gewissheit wie zahlreich sich

alte Instrumente erhalten haben. Der Graf L. Manzoni in Bologna z. B. stellte ein

Spinett von Alessandro Pasi Modenese 1490 aus. Das auf S. 84 im Kataloge

angezeigte Violoncello von Pietro di Dardeli, wird bezeichnet mit „aus dem
Anfange des 16. Jahrh." Besitzer Nob. Cav. Giulio Marenzi in Bergamo. Dies

kann nur eine Gambe sein, denn das Violoncello trat erst im 17. Jahrh. auf.

* Hermann Ludwig (von Jan) hat soeben ein historisches Werk tiber die

Stadt Stra&burg i/Els. veroffentlicht (Stuttgart, Fr. Frommann's Verlag, 1888. 8°.

XII und 348 Seiten. Von S. 201 ab Anmerkg. und Belege, resp. Dokumente). In

dem aufeerordentlich fleifsig gearbeiteten Werke wird auch der Musik gedacht, deren

Pflege in StraJsburg, der Pfeifer-Bruderschaft, der Gesellschaft der Meistersanger,

der Oper nnd einige Tonktinstler des 18 Jahrh. namentlich erwahnt Besonders

hat der Herr Verfasser die sociale Stellung der Musiker einer sorgsamen Prufung

nnterzogen und giebt uns ein treues Bild der einstigen Stellung, die sie in der Ge-

sellsehaft einnahmen.

* Katalog No. 1 von G. Hess in Munchen, Arcostr. 1. Enthalt unter No. 106

20 altere theoretische Werke von Arixtoxenes (ed. ab Gogavino 1562) Des-Cartes:

Musica 1650, Heyden 1532, Rhau: Enchiridion 1531, ferner Psalmenbttcher und

mehrere seltene Werke in romanischer Sprache von Frizzoni : Canzonen und von Mar-

tinus: Philomela.

* Ratgeber fur Pfleger und Freunde der Musik. Verfasst von E Elfsner.

Lobau in Sachsen, G. Elisner. (1388.) Kl. 8°. 160 S. Ein tlieoretisch-biogra-

phisches Nachschlagebuch im kleinsten Stil, welches nicht mehr als das Allbekannte

MooaUjh. f, Mtisikgeioh, Jahrg. XXI. No 1. 2
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18 Mitteilungen.

giebt, oft in veralteter Form. Dass neuere Komponisten aueh sterben konnen,

darauf seheint der Herr Verfasser gar nicht gekommen zu sein, denn alle, die in

den letzten 10 Jahren verstorben sind, bliihen hier noch in voller Gesundheit.

Anzeige der Druckwerke der Gesellschaft fur Musikforschung.

1. Monatshefte fflr Musikgesehiehte. Altere Jahrgange zum Teil noch

auf Lager. Ein kompletes Exemplar teils gebunden, teils broch. Jahrg. 1—20.

Preis 100 M.

'

Im Einzeldruck sind noch vorratig: Verzeichnis neuer Ausgaben alter

Musikwerke aus der friihesten Zeit bis zum Jahre 1800. Mit einem alphabetisch

geordneten Inhaltsanzeiger der Kompouisten und ihrer Werke. Pr. 3 M. (Nachtrage

im 9. Jahrg. der Monatshefte.) Ein Nachschlagebuch fur den Historiker wie Musi-

kalienhandler.
v

Arnolt Schlick: 1. Spiegel der Orgelmacher. 1511. Pr. 1,50 M. 2. Tabu-

laturen uff die orgeln und lauten. 1512. Pr. 1,50 M.
Das deutsche Lied des 15. und 16. Jahrh. in Wort, Melodie und mehr-

stimmigem Tonsatz, 1 Bd. Die Quodlibet, Spiel-, Tanz- und Trinklieder. Pr. 3 M.

2. Bd. Hdss. des Miinchener und Berliner liederbuchs. Pr. 5 M.

2 Verlagskataloge von Aless. Vincenti in Venedig. 1619 u. 1649. Pr. 2 M.

Staden's Singspiel Seelewig von 1644. Partitur. Pr. 2 M.
Kataloge der Bibliotheken: Joachimsthal. 3 M. — Universitats-Bibl. in Gdt-

tingen. 2 M. — Augsburg. 5 M.

Bucherverzeichnis der Musik-Literatur aus den Jahren 1839— 1846.

Pr. 2 M.

Register zu den ersten 10 Jahrg. der Monatshefte. Pr. 2 M.

2. Publikation Slterer praktischer und theoretischer Musikwerke auf Sub-

skription. Zum Ladenpreis beim Einzelverkauf:

Johann Ott's Liederbuch von 1544. Einleitung, Biographieen, Texte und

Melodieen in alien Lesarten. Pr. 5 M.
P. AnselmSchubiger: Musikalische Spicilegien uber das liturgische Drama,

Orgelbau und Orgelspiel, das aufserliturgische Lied und die Instrumental-Musik des

Mittelalters. Mit zahlreichen Musikbeilagen. Pr. 6 M.
Johann Walther: Wittenbergisch geistlich Gesangbuch von 1524 zu 3, 4

und 5 Stimmen. Pr. 6 M.
Virdung: Musica getutscht (gedeutscht). Basel 1511. Umdruck. Pr. 5 M.
Praetorius, Syntagma, Band II, 1618. Yon den Inatrumenten. Mit Ab-

bildg. Neudruck. Pr. 10 M.
Die Oper von ihren ersten Anf&ngen bis zur Mitte des 18. Jahrh. 1. Teil

Caccini. Gagliano. Monteverdi. Pr. 20 M. — 2. Teil: Cavalli und CeetL Pr.

20 M. — 3. Teil: Lully und Scarlatti. Pr. 20 M.
Hassler's Lustgarten von 1601, in kleiner Partitur. Pr. 10 M.
Glarean's Dodecachord, deutsch von P. Bohn. Vollstandiger Abdruck mit

alien Tonsatzen in Partitur. 1. und 2. Abtlg. a 12 M.
* Der Jahresbeitrag der Mitglieder betragt fur 1889 laut Bekanntmachung

im 12. Hefte 1888 der Monatshefte 7 M.

Verantwortlicher Bedaktenr BobertEitner, Tompllo (Uokermark).
Drnck von Hermaao Beyer a SObne in LangeneaUa.
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von

der Gesellschaft fiir Musikforsohimg.

IE Jahrpi

1889.

Preit des Jahrgftnget 9 Mk. Monatlioh ersoheint
eine Nummer ron 1 bis 2 Bogen. Iniertionigebttbren

tttt die Zeile SO PI

KommiasioniTerlmg
von Breitkopf A H&rtel in Leipsig.

* Beitellungen
) g& nlmmt jede Buoh- and Mutikhandlang entgegen.

la 2.

Zur Bibliographic der Musikdrucke des XV.-XVIII.
Jahrhunderts der Mainzer Stadtbibliothek,

von F. W. E. Both.

1. Agricola, Martin. Musica Figaralis Deudsch. Wittemberg,

G. Bhaw, 1532. (Siehe Kat. Augsburg, Nr. 45.)

2. — Masica instru- | metalis deudsch
|
jnn welcher begrif-

|
fen

ist: wie man | nach dem gesange auff mancherley
|
Pfeiffen lernen

sol, Auch wie auff | die Orgel, Harffen, Lauten, Gei-
|
gen, vnd aller-

ley Instrumenten vnd
|
Seitenspiel, nach der recht-

|
gegrtindeten Ta-

belthur | sey abzusetzen. |
Mart. Agric.

|
Anno. 1542.

|
Auf der Bflck-

seite beginnt die Vorrede. 0. D. Dem Georgius Bhaw Buchdrucker

zu Wittemberg gewidmet. Geben zu Magdeburg am tage Bartholo-

mew 1528. Mart. Agric.

Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg
| durch Georgen Bhaw.

|

M. D. XLH. | Sedez.

3. — Von den
|
Propor- |

cionibus.
j Wie dieselbigen jnn | die

Noten wircken, vnd
|

wie sie jm figural ge- | sang gebraucht | wer-

den. |
Mart. Agrieola.

| Mit Titeleinfassung.

Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg | durch Georgen | Bhaw.
|

Sedez, 20 n. n. Blatt. Mit Notenbeispielen.

4. Banchieri, Adriano. BASSO | LA PAZZIA SENILE
|

BAGIONAMENTI VAGHI, | ET DILETTEVOLI, A TBE VOCI,
|

DI ADBIANO BANCHIERI
| BOLOGNESE. | Nouamente ristam-

MonaUh. 1 Muikgetob. J»hrg. XXI. No. ». 3
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26 F. W. E. Roth.

pati,
|
LIBRO SECONDO.

|
Signet (Orgelprospekt)

|
In Venetia, Appresso

Ricciardo Amadino. |
MDCI. | Mit Titelbordnre.

I. L'Altra estate per etc. — L'Altra sera etc. 4°. 32 Seiten.

(Die Ausg. von 1607 siehe im Kat. Augsburg, Nr. 177.)

5. Baron. Ernst Gottlieb Barons | Gandidati Juris, | Historisch-

Theoretisch und Practische
|
Untersuchung | des | Instruments | der

Lauten, | Mit Fleiss aufgesetzt und alien | rechtschaffenen Liebhabern

zum | Vergnttgen heraus ge-
|
geben.

|
Signet | Ntirnberg, | beiJohann

Friederich Riidiger. |
1727.

|

Dem Ernst August Herzog zu Sacbsen gewidraet Ntirnberg den

12. Januar. An. 1727.

Klein Octav, 218 n. Seiten und 3 Seiten Register und Druckfehler.

Exemplar des Kurfiirsten Philipp Karl von Eltz mit dessen Wappen.

6. Bartholin 1, Caspar. De tibiis veterum etc. Amsterdam

1679. kl. 8°. M. f. M. 20, 123, Nr. 7. Einband mit dem ge-

pressten Mainz-Daiberger Wappen.

7. Boethlus. Incipiunt duo libri de Arithmetic
| ca anitij ma-

nilij seuerini Boetij vi-
|
ri clarissimi 7 illustrissimi ex c5sulis: | or-

dinarij: patricij: ad patricium sim
|
machum.

|
Darin: De armonica

medictate eiusque
|

proprietatibus. Gap. 47.
|

Am Ende: Finit arithmetica Boetij bene re
| uisa ac fideli studio

emendata Im-
|

pressa per ErhardQ ratdolt viri so-
|
lertissimi eximia

idustria mira im-
|
primedi arte; qua nup. venetijs nuc

| auguste ex-

collet nominatissimus. | Anno dni, M. cccc. lxxxviij. Men-
|
sis maij

die vigesima.
|

Quart, Incunabel 806.

8. Carissimi, Giovanni Giacomo. Vermehrter, und nun zum

sechstenmal in Druck beforderter | kurtzer, jedoch grdndlicher | Weg-
weiser, |

Verraittelst welches man ... die kunst, die Orgel recht zu

schlagen . . . erlernen kann . . . Augspurg, verlegts Mertz und Mayer,

Buchhandler, 1731. quer 4°. 48 Seiten. (Titel von 1698 mit gleichem

Wortlaut, siehe M. f. M. II, 17.) Darauf neuer Titel:

ARS CANTANDI, I
Das ist:

|
Richtiger und ausfQhrlicher Weg,

die Jugend aus dem rechten Grund
|
in der Sing -Kunst | zu unter-|

richten: | Durch |
Weiland den Welt-bertihmten Musicum, | Herrn

Giovan Giacomo Carissimi,
|

in Welscher Spracb aufgesetzt;
| Nun-

mehro
|
Aus derselben aber von einem Music-Freund in unsere Mutter-

Sprach
|
gebracht, nnd, so viel mdglich, deutlich gegeben.

|
Allen

Liebhabern der Music, meistens aber den Lehrmeistern zu besserer

Be-
|
quemlichkeit, und der Jugend zu leichterem Begriff und Beh&g-
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Zur Bibliographic der Musikdrucke des XV.—XVIII. Jahrhunderte etc. 27

lichkeit,
| zum sechstenmal in Druck gegeben.

|
Augspurg; verlegts

Mertz and Mayer, Buch-H&ndler, 1731.
|

16 Druckseiten Text and 55 Seiten Kupferdruck (Beispiele wie

im Titel bezeichnet). — Aus der Bibliothek des Kurftirsten Philipp

Karl von Eltz (1732 — 1743) mit dessen Wappen im Einbande. —
Der Inbalt ist auszogsweise im 11. Jahrg. der Monatsh. p. 18 mit-

geteilt and die 71 Orgels&tze beflnden sich in Commer's „Compositio-

nen fflr die Orgel aus dem 16. —18. Jh." Lpz. Geissler. — Eine Ausg.

von 1689 siehe im 16. Jahrg. S. 103.

9. Comanedo, Flaminio. BASSO. | IL | SECONDO LIBRO
|

DELLE CANZONETTE
|
A TRE VOCI DI | FLAMINIO COMANE-

DO
| MILANESE. | Con doi Madrigali h Quattro Voci,

| Nouamente

composte, et datte in luce. | Signet.
|
In Milano, Appresso Agostino

Tradate. 1602. |
Con licenza de' Superiori.

|
Dem Alessandro Lago Abt

von Kremsmilnster (Oesterreich) gewidraet. Meiland 2. M&rz 1602.

I. Chiari lucenti etc. — I te amori. Quart, 24 Seiten nebst

Tafel. Nnr Bassus vorhanden, angebunden an Medici, Lorenzo.

Decorus, Volupius, siehe Schonsleder.

10. Des Cartes, Benati. Musicae compendium. Amst. Janso-

nius. 1656. 4°. (Kat. Bibl. Breslau, p. 6.)

1L ENCHIRIDION | PSALMOBVM |
FEBIALIVM AD

VESPE- | BAS ET COMPLETORIVM
|
cum Antiphonis &

|
Tonis.

|

HIS ADIVNCTI SVNT | HYMNI, VERSICVLI, V1GILIAE
|
mortuo-

rum, Besponsoria solenniora per totum an-
|
num, tarn de Tempore

quam de Sanctis, et
|
nonnullae aliae Gantiones Eccle- |

siasticae.
|
In

gratiam parochialium Eccle- |
siarnm & vsum iuventutis Scholasti-

cae.
| Secundum Breviarium Metropoli- |

tanae Ecclesiae Moguntinae
|

digestnm.
|
(Cum gratia et priuilegio | Archiepiscopali, |

MOGVN-
|

TIAE, Typis Joannis Albini, Anno CIO. CI. CVII.
|

In kl. 8°. 16 n. n. Blatt + 348 n. Blatt + 4 n. n. Blatt Register.

12. Forkel, J. N. Allgemeine Geschichte der Musik. Leipzig.

1788—1801. Quart. Band I. & H.

13. FrOlich, Georg. Vom preis, lob vnnd nutzbarkait | der

lieblichen kunst Musica,
| Durch den hochgelerten Herrn Georgen

Frolich,
| Stattschreiber zu Augsburg, |

ain kurtze anzaigung
| fQr-

gestelt | Datiert Augsburg 29. September 1540.

Am Ende: Zu Augspurg, Truckts Melcher Eries Stein.
|

Quarto, 6 n. n. Blatt. 0. J. (1540).

14. GaUicnlus, Joannes. LIBELLVS DE
|
COMPOSITIONS

|

CANTVS.
| 10ANN1S OALLICYLL | VITEBERGAE |

apud Geor-

3*
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28 F. W. E. Roth.

gium | Ehau.
|
Anno M. D. XXXVIII. |

Mit Titeleinfassung. Rflck-

seite Hegendorfers Verse. Dem Georg Rhau gewidmet. Datae Lip-

siae, ipsis ferijs Philippi & Jacobi Anno M. D. XX.
|

In kl. 8°; 20 n. n. Blatt.

15. Herbert, Martin. De cantn et musica sacra etc. auctore

Martino Gerberto. I—II. St. Blasien. 1774. Quarto. Handexemplar

des Weihbischofs und Diplomatikers Alex. Wtirdtwein.

16. Grelter, Matthaeus. ELEMEN I TALE MVSIOVM, I Juuen-

tuti accommodam. | Matthaeo Oreitero
|
authore.

|
1544. | Mit Titel-

einfassung.

Am Ende: EXCVSVM ARGENTI- |
nae, in aedibus Jacobi Ju-

cundi. |
Anno M. D. XLIIII.

|

In kl. 8°. 12 n. n. Blatt.

17. Gugl, Matthaeus. FUNDAMENTA | PARTITURAE | IN
COMPENDIO DATA.

| Das ist:
|
Kurtzer und griindlicher Unterricht,

|

Der |
General-Bass, oder Partitur, nach denen Reglen

| recbt und

wohl schlagen zu lernen. | In den Druck gegeben |
von MATTHAEO

GUQL,
|
Hoch-Fiirstlich-Saltzburgischen Dom- und Stiffl-Organisten.

|

Cum Licentia Superiorum. | Augspurg und Insprugg,
|
In Verlag Jo-

seph Wolffs, Buchh&ndlers, 1757.
|

Queroctav, 50 Blatt. Mit einem geschriebenen Anhang gleicher

An und Zeitperiode von 10 Blatt.

18. Hizler, Daniel. Newe |
MUSICA

|
Oder | Singkunst

|
M.

DANIEL1S HIZLERI
|
Heydenheimij Wirtem- | bergici.

|
Zu ffirder-

lichem vnd doch grQndli- | chem Vnterricht | Der Jugendt. | EDI-

TIO SECUNDA & AUCTIOR. | Getruckt zu Tlibingen, bey Diete-
|
rich

Werlin, im Jahr Christi.
| M. DC. XXIIX. |

— In kl. 8°.

19. Institutio in Musicen
|
mensuralem, adiectis aliquot regulis

ad |
canendi artem summe nctarijs (!), turn trill |

vocu exemplis, quo

magis studiosi musi
|
ces: iuctiditate cantus: in huius artis stu

|
dium

atqz amorem induci possent.
|

Am Ende: Finis musice mensuralis iam nouiter Erphurdie | ex-

cussum per Joannem Enappum
|
Anno salutis M. D. xiij. 25 (!) Ealen.

Septembris
|
(ohne Punkt) Signet. RQckseite leer.

Quarto, 22 n. n. Blatt. Mit Notenbeilagen. (Incun. 1589).

20. Korcdschule
|
worinn | nicht nur | die Grundsfttze dieses Ge-

sanges den Anf&ngern
| deutlich gegeben, |

sondern auch |
alien Lehr-

raeistern | die Weise und Art | ihn mit Nutzen zu lehren
|
gezeiget

wird,
|
samt

|
einem Unterrichte

|
ftir all diejenigen,

|
welche zu den

Stiftern Lust tragen, | oder Eor- und Altardienste darinn zu | ver-
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Zur Bibliographic der Muaikdrucke des XV.—XVm. Jahrhunderts etc. 29

richten haben, | erOffnet
|
von einem Stiftsgeistlichen zu Maynz.

| Gum
Facilitate Ordinarii.

|
Maynz,

|
gedruck (!) in der Kurftlrstl. Hof- and

Universit&ts Buchdruckerey
|
bey Johann Joseph Alef. 1783.

|

Klein Octav, 152 Seiten mit Notenbeispielen. 2 Exemplare.

81. Lampadlus. COMPEN- | DIVM MVSICES, TAM | figurati

qokm plani cantos ad for-
I
mam Dialogi, in usum ingenaae pubis

|

ex eruditis Musicornm scriptis accurate congestum,
|
quale ante hac

nunquam uisum, et iam recens publicatam. Adiectis etiam regulis

Concordantiarum et
|
componendi Gantus artificio, sommatim omnia

|

Musiees praecepta pulcherrimis exemplis | illustrata succinctae et simpli-

citer |
complectens.

|
PRAETEREA ADDITAE

|
SVNT FORMVLE

INTONANDI PSAL-
|
mos, et ratio accentus Ecclesiatici , legendo-

rom
|
quoque Eoangeliorum et

|
Epistolarum. | Ab AVGTORE LAM-

PADIO Lu- | neburgensi elaborata.
|

Rtlckseite: In laudem musiees

Joann. Teloris (Verse). Dem Studiosus musiees Eberardus h Rumlango

Vitoduranus gewidmet Bern XV kal. Augu. Anno M. D. XXXVII.

vom Drucker und dem Joannes Leonardus Toebinck und Joann. Scho-

macher vom Autor Ltineburg ex aedibus nostris Anno 1537.

Am Ende: BERNAE HELVET. EXOVDEBAT
|
Mathias Apia-

rius. | 1539.

In kl. 8°.

33. Listenlus, Nicolaus. RVDIMENTA |
MVSICAE | IN

GRATIAM STVDIOSAE IV- | VENTVTIS D1LIGEN- |
TKR COM-

POR-
I
TATA. | A M. NICOLAO LISTENIO.

|
Signet.

|

Blatt 2 die Vorrede des Herausgebers Joannes Bugenhagius Po-

meranus 0. D. Am Ende: VITEBERGAE |
APVD GE0RG1VM

|

RHAV.
| M. D. XXXIin.

|

In kl. 8°. 24 n. n. Blatt.

33. — RVDIMEN- |
TA MVSICAE, IN I gratiam studiose

iuuen-
|
tutis diligeter com-

|
portata. | A M. NICOLAO LISTENIO.

\

AVGVSTAE VINDELICORVM
|
per Henricum Steyner excusum,

|

Mense Octobri, Anno | M. D. XXXVI.
|

Von Joannes Bugenhagius Pomeranus herausgegeben. 0. D.

Am Ende: BERNAE HELVET: PER MATHIAN (!) | APIA-

RIVM.
|
1537.

In kl. 8°.

34. — MVSICA NICOLAI LISTE-
\
Nil, AB AVTHORE

|

denuo recognita, multisq. |
nouis regulis et exem-

|
plis adaucta. I Sig-

net.
| Norimbergae apud

|
Johan. Petreium, Anno

| M. D. XLIX.
|

In kl. 8°. — Dies ist dasselbe Werk wie die vorhergehenden
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nor mit anderem Titel. Eine mir vorliegende Ausgabe von 1541 and

die s. a. sind 5*/2 Bog. stark, eingeteilt in 2 BUcher, das 1. zu

10 Kap. and das 2. zu 12 Kap. mit vielen Beispielen. (Eitner.)

25. (Listenius, Nicolaus.) MVSICA
|
NICOLAI LI-

\
8TEN1I%

DENVO RECO-
|
GNITA, MVLTISQVE NOVIS | regulis & exemplis

adaucta, | ac correctius qukm
|
antea edita. |

NORIBERGAE, |
Excude-

batur, in officina Gatha- | rinae Gerlachiae, et Haeredum Johan- |
nis

Montani. | ANNO |
M. D. LXXXIII.

\
Ruckseite: Valentinus Chudenius

Soltwedelensis Lectori (Verse). Dem Johann Georg Erstgebornen des

Kurfursten Joachim II. gewidmet. 0. D. — In 8°.

26. — MVSICA
|
NICOLAI LISTE- \ Nil, AB AVTHORE

|

denuo recognita, multisqz | nouis regulis & exein-
|
plis adaucta. |

Sig-

net
|
Norimbergae apud Johan. Petreium. |

— In kl. 8°.

27. Losslns, Lucas. Erotemata musicae — und — Melodiae

sex. Noribg. Joh. Montanus & Ulr. Neuber. 1563. — In kl. 8°.

(Siehe Kat. Augsburg, Nr. 62. 63.)

28. Medici, Don Lorenzo, da Soresina. BASSO | IL PRIMO
LIBRO

|
DELLE CANZONI | A TRE VOCI |

DI DON LORENZO
MEDICI DA SORESINA:

|
Nouamente Composto, et dato in luce.

|

Al Molto Mag. Sig. & Patron mio sempre osseruandissimo.
|
II Signor

Gio: Marco Giouanelli. | Signet.
|
IN VENETIA,

|
Appresso Giacomo

Vincenti. MDCIII.
|

Dem Gio. Marco Giovanelli gewidmet Di Gandino il 12. Aprile

1603. Gesange. I. Vscite Canzonette etc. — L'Altra sera etc.

Quart, 32 Seiten. Nur Bassus vorhanden.

29. Metzger, Ambrosias. VenusblQmlein
| Erster Tbeil.

|

NEuer, Lustiger,
| Weltlicher Liedlein, mit vier

I
Stimmen, welche nicht

allein
1;
eblich zu singen

| sondern auch auff aller hand Instrumentis

artlich zu ge-
|
brauchen: meistestheils auff sonderbare Nomina ge-

richt,
|
vnd mit schflnen lateinischen lemmatibus ge-

|
zieret, Com-

ponirt | Durch M. Ambrosium Metegerum
|
civem Norimbergensem

Scholae | Aegidianae collegam.
|
BASIS.

| Gedruckt zu NQrnberg, bey

vnd in verlegung I Georg Leopold Fuhrmanns.
|
ANNO CHRISTI M. DC.XI.

Dem Magnus Dielherr dem Jttngern etc Bttrger in Nilrnberg

gewidmet Nttrnberg 1. Januar 1611.

I. Fri8ch frOlich wdlln wir singen etc. — XXV. Ach hertzigs

Hertz etc. 25 Gesange mit Text. — Quarto.

80. — Anderer Theil. MDCXII. I. Nach Reuters branch etc
— XIX. Barbara barbariem nescit etc XIX Gesange mit Text

Quarto. Von beiden nur der Bassus vorhanden.
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31. Mortaro, Antonio. BASSO
|
ILQVARTO LIBRO

I
DELLE

PIAMMELLE AMOROSE I DI ANTONIO MORTARIO I Da Brescia.
|

A TRE VOGI. | Nouamente composte, & date in luce. \ Signet (Ab-

bilduDg einer Orgel in einem Pfeifenthurm). In Venetia, appresso

Rieciardo Amadino. | MDXGVI.
I. Con si soani etc. — Pietra felice etc. Oes&nge mit ital. Text.

Qnart. 22 Seiten.

32. Padnanl, Giovanni, ans Verona. IOANNIS | PADVA-
NII | VERONENSIS | INSTITVTIONES AD | diuersas ex plurinm

uocum harmonia cantilenas,
| sine modulationes ex uarijs instruments

fiogendas,
|
formulas penfc omnes ac regulas, mira et per-

|
qoam lu-

cida breuitate compleetentes.
| Signet. | VERONAE, Apud Sebastia-

num, et Joannem fratres | k Donnis. 1578. | Dem Augustinus Valerius

Biscbof von Verona gewidmet. 0. D.

Vor dem Index (letzte Seite) die Notiz: Hos (!) opus terminatum

fuit nonis Julij anno Domini 1578.

Quart, 99 n. Seiten mit Notenbeispielen und eine Seite Register.

33. Printz von Waldthnrn, Wolfg. Casp. Phrynis Mitile-

naeus. Lpz. 1696. (Siehe Eat. von Breslau, p. 21.)

34. Shan, Oeorg. Enchiridion utriusque. Vitebg. Rhau 1531.

kl. 8°. (Siehe M. f. M. 10, 125. 1531.)

85. — Enchiridion utriusque. Vitebg. Rhau 1538. kl. 8°
#

(Siehe ebend., 1538.)

36. Bid, M. Chris toff. Musica. Kurtzer Inhalt der singkunst,

auss M. Heinrich Fabri . . . Gompendio ... in ringuerstendig Teutsch

gebracht. Nrmbg., Dieterich Gerlatz. kl. 8°. (Siehe M. f. M. 2, 28.)

37. Schonsleder, Wolfgang (Volupius Decorus). Architecto-

nice musices. Ingolstadii, W. Eder. 1631. 4°. (Siehe Kata'g G6t-

tingen, Nr. 29. Lies dort Zeile 4 des Titels: „superiorum
u
).

38. Spangenberg, Johann. Questiones musicae. Vitebg. Rhau.

1542. kl. 8°. (Siehe Eat. Breslau, p. 26, 2. Ausg.)

39. Vlgilie mortuor ma | iores et minores. scd'm
|
chor ecclesie

Moguti-
|
neh: Metropolitane.

|
RQckseite leer.

Blatt 2 r: Incipiunt vigilie mortuoru scd'm
|
chor eccl'ie Maguntin.

0. 0. u. J. u. Pirma (Speier P. Drach ca. 1495).

Quart, 53 n. n. Blatt. Mit Noten auf 4 Linien.

40. Walllser, Christoph Thomas. MUSICAE FIGURA-
LIS

|
PRAECEPTA BREVIA, FACILI

|
ac perspicua methodo con-

8cripta, et ad captum
I
tyronum accommodata:

|
Quibus.

|
Praeter Exempla,

praeceptorum usum demon-
|
strantia, accessit

| CENTURIA EXEMPLO-
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RDM PUGARUM
|
que, at vocant, 2. 3. 4. 5. 6. et plurium Vocum,

in
|
tres classes distribota: | ac

|
IN 6RATIAM ET USUM CLASSI-

GAE IUVEN- | tutis Scholae Argentoratensis
| elaborata, |

Studio &
opera

| M. CHRISTOPHORI THOMAE WALLISERI, Argentinen-

sis: VII J. in Schola Patria Curiae Praeceptoris, | & Masici ordina-

rii. | ARGENTORATI. | Typis Caroli Kiefferi , Sumptibus | PAULI
LEDERTZ. Bibliopolae. | M. DC. XL Seinen Schlllern gewidmet

1. Mai 1611.

Quarto, 6 n. n. Blatt + 40 Seiten, dann mit besonderem Titel:

SEQUITUR |
PRIMA CLASSIS

|
EXEMPLORUM SIVE FU- | GA-

RUM, etc. ohne Foliirung, die Beispiele mit and ohne Worte.

41. Wideburg, Michael Johann Friedrich. Dritter Theil
|

des | sich selbst informirenden Clavier-Spielers, | worin gezeiget wird,
|

wie ein Liebhaber der Music bey fleissiger Selbst-lnformation
|
nicht

allein nacb und nach
|
zum | Fantasiren

| auf der Orgel and dem Cla-

vier, | sondern auch | zu einer Geschicklichkeit, allerley musicalische

Stticke zu seinem |
und anderer Vergnftgen zu verfertigen und

|
zu

|

Componiren,
|
gelangen kan; | vermittelst einer deutlichen und grQnd-

lichen Abhandlung
|
der wichtigsten Stticke and Grundlehren der

Composition, | so viel hierzu erforderlich sind;
|
wobey alles, | den an-

gehenden Organisten und andern Liebhabern der Music
| zu gefallen,

mit sehr vielen Exempeln erl&otert,
j
und

| and (!) mit Fleiss weit-

l&uftig abgefasst ist | von | Michael Johann Friedrich Wideburg, | Or-

ganist an der grossen Lutherischen Eirche zu Norden in Ostfries-

land.
|
Halle, im Verlag des Waisenhaases, 1775.

|

Dem Christian Eberhard Lot med. Dr. and dem Johann Joachim

Gerhard Wideburg Rector der Ulrichschule, beide in Norden, Vetter

resp. Bruder des Autors gewidmet Norden den 16. April 1775.

Quart, 912 Seiten und n. n. Register. (Der 2. Teil von 1767
liegt in der Bibl. zu Wernigerode.)

48. — Practischer Beytrag
|
zum Sich selbst informirenden

Clavier-Spieler, |
oder

j
vier and zwanzig leichte Praeludia

I
mit eben

so vielen Variationen
|
fQr Orgel and Clavier

, | aus den gebr&uch-

lichsten Ton-Arten
|
gesetzt von

| Michael Johann Fridrich Wide-

burg*
I
Organisten der grossen lutherischen Eirche zu Norden in Ost-

friesland.
|
Halle, gedruckt und verlegt im Waisenhanse, 1777. | Vor-

wort datirt Norden in Ostfriesland den 27. Nov. 1776.

Querqaart, 92 Seiten Praeludien und Variationen.

43. Wldmann, Erasmus. Erster Theil Neuer Musicalischer
|

Kurtzweil:
|
Darinnen allerley lusti-

|
ge zur FrOligkeit dienende Corn-
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positioned
|
welche theils vor diesem in Druck aussgegangen, jetzt

|

aber in etlichen gebessert, mit neuen Teitleio gemehret, | vnd rait

vier vnd fflnff Stimmen
|
publiciert | Durch

|
Erasmum Widtnan-

num,
j
Ha-

|
lensem, der zeit Cantorem vnd Organisten | der I6blichen

Beichs8tatt Botenburg
I
auff der Tauber etc. I BASIS. I

Ntirmberg,
|
Durch

Abraham Wagenmann ge-
|
druckt vnd verlegt.

j
MDCXX1III. |

Dem
Harkgrafen Christian von Brandenburg gewidmetRotenburgl. Jan. 1623.

I. Poetisch Tauben, MQcken etc. — XLIII. Guter Qesell den

bring ich dir, 43 mit Worten unterlegte StUcke.

Quart.

44. (Widmann, Erasmus.) Ander Theil. Daselbst 1623. Bass.

Widrnong die gleiche. I. Wei* lust vnd lieb etc. — XXXI. Es war

einmal ein Weiber Erieg. 31 mit Worten unterlegte StQcke.

In 4°. Bassus.

45. Zeuner, Martin. SGhOne Teutsche |
Weltliche StUeklein,

mit vier | vnd fQnff Stimmen Componirt,
|
Durch |

Martinum Zeune-

rum, Hof vnd | Stiffts Organisten zu Onoltzbach. |
BASIS. |

Gedruckt

zu Nflrnberg, bey den Fuhr- | m&nnischen Erben, vnd Johann: Fri-

derich | Sartorio. | ANNO CHRISTI.
|
M. DC. XVII.

|

Dem Heinrich Wilhelm Orafen von Solms-MQnzenberg gewidmet

Onoltzbach, 24. Juli 1617.

I. Last vns jetzt frfllich singen etc. — XXVIII. ... mir klagen

(mit Tinte vieles verschmiert). 28 Stflcke mit Worten unterlegt.

In 4°. Bassus.

Anzeigen musikhlstorischer Werke.

1. B. von Sokolovsky: Die Musik des griechischen Alterthums

und des Orients nach R. Westphal's und F. A. Gevaert's neuesten

Forechungen. Erster Band. Dritte, g&nzlich umgearbeite Auflage

von Ambroi Geschichte der Musik. Lpz., Leuckart (Const. Sander).

1887. 8°. XXXII u. 584 S.

Es handelt sich bei dieser 3. Auflage von Amhros' Geschichte der

Musik, 1. Band, um eine vollig neue Darstellung der griechischen Musik

nach Westphal's neueren Forschungen, alles tTbrige ist geblieben wie es

Ambros gcschaffen hat. Fur den Musiker ist eine Besprechung dieser Um-
arbeituDg eine schwierige Aufgabe, da er — man kdnnte fast sagen — ver-

gessen muss, dass er Musiker ist. Man musste es gerade so machen als

Herr Gevaert, der sich von Westphal so beeinflussen liefs, dass er voll-

kommen in seinen Ideen aufging und an der Hand der Quellen unter
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Westphal's Anleitung zu denselben Resultaten gelangte. — Die ait-

griechischen Philosophen schrieben uber Musik, ahnlich als wie es unsere

heutigen Philosopher! thun. Eine Abhandlung von einem Musiker besitzen

wir nicht; auch sind es nur Fragments, die sich bis heute erhalten haben,

so class sich der heutige Geschichtsforscher uber altgriechische Musik auf

das weiteste Feld der Vermutung und Spekulation versetzt sieht. Dieses

Feld der Hypothese wird noch um ein Betrachtliches erweitert durch die

altgriecbischen Fachausdrucke, zu denen uns jegliche Erkl&rung und Deu-

tuDg fehlt, WestphaTs Yerdienst ist es nun hauptsachlich diese Fach-

ausdrucke durch deutsche Worte und moderne Musikausdrucke resp. Begriffe

erklart, oder vielmehr ihnen einen bestiramten Sinn untergelegt zu haben.

Bind nun diese Erklarangen riehtig, so besteht WestphaFs System zu Recht,

sind sie irrig, so fallt es in Nichts zusammen und wir sind so klug wie

vorher. Wer also, wie Herr Gevaert, sich die Deutungen WestphaTs der

alten musikalischen Fachausdrucke zu eigen macht, muss zu denselben

Resultaten gelangen wie er, daher die TTbereinstimmung beider, zu denen

sich als dritter im Bunde Herr von Sokolovsky gesellt. Beim Lesen dieses

Buches kann man sich der Bewunderung dieser kuhnen und geistreichen Kom-
binationen nicht erwehren, doch als Musiker wird dabei die Opposition so ge-

reizt, dass man nahe daran ist das Buch fur Unsinn zu erklaren. Der Grand
liegt darin, dass Herr Westphal als Erganzung der fehlenden altgriechischen

Musibeispiele moderne nimmt und die moderne Musik fortlaufend der alt-

griechischen Musik gleich stellt. Der Fhilologe scheint andere Ohren zu

haben als der Musiker. Die Griechen schlossen nach S. 230/1, 254 u. a. 0.

des vorliegenden Werkes mit der Quart , z. B. e—a. Der Philologe West-

phal hort aber hier keine Quart, sondern sagt: a ist der Grundton und

e die Quint der Tonart, also schlielst der Satz mit Grundton und Quint

ab und das ist analog der modernen Musik. Ist da nicht genugend Grand
vorhanden, dass der Musiker aus der Haut fiihrt und die ganze philo-

logische Spitzfindigkeit liber den Haufen wirft? Seite 25/26 heifst es:

,,Ein Staccato -Vortrag innerhalb des Kolons (= Periode) ist meist so

unpassend wie nur immer moglich; es ist die ,Unsitte des Fingertanzes
1

die Beethoven vom Claviere, das ,mit der Hand eins sein' musse, fern

gehalten wissen will'
4

. Auf die altgriechische Musik mag dies wohl passen,

doch dies als Kegel fur die moderne Instrumentalmusik aufzustellen und

dabei Beethoven ins Gefecht zu fiihren, der gerade mit den Staccatos nicht

kargt, ist fur den Musiker, der die Beethovenschen Kompositionen aus-

wendig kann, eine starke Zumutung. Wenn Beethoven uber das Hande-

werfen beim Klavierspielen, was in den letzten Jahren seines Lebens auf-

kam, in Zorn geriet und verwarf, so ist dies doch etwas ganz anderes

als ein oder mehrere kurz gestofsene Tone. Herr Westphal soil sich doch

einmal die Sonate Op. 31, Nr. 2 in Dmoll ansehen und das Hauptthema

als griechisches Melos ohne Staccato im Kolon vorspielen. Freilich ist das

Handewerfen und ein Staccato zweierlei. Gerade so wie eine Quart keine

Quint ist. — Sebastian Bach ist bei Herrn Westphal das Ideal eines

griechischen Musikers und wenn er einen Verleger f&nde gabe er gewiss
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das wohltemperierte Klavier in griechischer Notation heraus und erklarte

es fur das getreue Abbild der altgriechischen Musik. Doch in welcher

Weise sich Herr Westphal die Bach'sche wie uberhaupt die mgderne Musik

dienstbar macht, mussen wir doch an einem Beispiele klarlegen. Die Stelle

muss in ihrem ganzen Umfange wortlich mitgeteilt warden, urn mich nicht

der Obertreibung oder Verdrehung zu zeihen. Sie lantet: .,TJnsere heutige

Musik nimmt durchaus keinen Anstand, dasjenige, was nach Aristoxenus

ein Chronos protos ist, in zwei kleinere Noten zu teilen". (Sie erlaubt

sich sogar den Chronos protos in 4 und noch kleinere Teile zu zerlegen.

Anmkg. des R.) ,,So wird der aus drei Chronoi protoi bestehende drei-

zeitige Takt, welcher entweder durch drei Achtel- oder drei Viertel-Noten

dargestellt wird, oder den sechszeitigen Takt, welcher durch 6
/16 oder 6

/8

oder 6
/4 dargestellt wird 44

(folgen zum tTberfluss die obigen Taktarten

in Noten) ,.heutzutage auch folgendermaisen ausgefuhrt werden konnen:

i j

| j |

u. s. f.
44

(folgt alles in Notenbeispielen aus-

'»{E
3i i j u. 8. i. [loigi aues in jNotenDeispieien aus-

I f
8
/4 ffrfff gedriickt). „Die Halbierung des Chronos

Ha v '

' protos kommt aber in der Musik der

Griechen, nach der ausdrucklichen Erklarung des Aristoxenus, ni ein als

vor." (Also, wenn die Griechen 3
/4-Takt vorzeichneten, so konnten wohl

langere Noten als Yiertelnoten, aber nie kiirzere, wie Achtel und Sech-

xehntel, vorkommen. Anmkg. des R.) „Das wird nun nicht gerade als

Armseligkeit der antiken Musik gelten konnen, sondern nur als eine alles

Entbehrliche vermeidende Mafshaltigkeit, welche sich die Rhythmopoeie der

Griechen dreist setzen durfte, ebenso wie auch unser grofser Meister J. S.

Bach in den Fugen seines wohltemperierten Clavieres nur in Aus-
nahmefallen den Chronos protos halbiert hat. Auch in der Ouverturen-

Fuge der Zauberflote kommt nicht eine einzige Zerteilung des

Chronos protos vor. In den meisten Fallen gehort in der modernen

Musik die Zerteilung der Chronos protos in die Kategorie der in zwei

Klange gebrochenen Akkorde' (wer versteht das: in zweiKlange gebrochene

Akkorde?) ,,seltener in die der Passagen.
44

(Also sind gebrochene Akkorde
keine Passagen?) Man vergegenwartige sich also Mozart's Ouverture zur

Zauberflote, denn eine andere kann der Yerfasser doch nicht meinen: Sie

hat */4-Takt vorgezeichnet, der Chronos protos ist also das Viertel, was

nicht halbiert werden soil, und wie lautet das Thema, Mozart's (Clementi)?

fff090pp*m etc. Wer versteht das! Man nehme nun Bach's wohl-
' ^ i.l temperiertes Klavier vor, Bd. l t Nr. 22, Fuge in Bmoll

halt in der That den griechischen Chronos protos feet, doch nur im Thema,

die Gegenstimme zeigt in jedem Takte 2 Achtel. Auch in Fuge 12, Bd. 1,

Fmoll, halt das Thema den Chronos protos feet, doch schon im 4. Takt
setzen 16tel ein; Fuge 9, Bd. 2, Edur, ist es ebenso, doch Fuge 18,
Bd. 2, in Gismoll sind wirklich 38 Takte im Chronos protos gehalten,

doch von da ab mischen sich 16tel ein. Also von 48 Fugen sind 3 The-
men und 38 Takte im Chronos protos geschrieben, alles tJbrige wider-

spritht der obigen Behauptung. Und das nennt Herr Westphal- von
8okolovsky nur Ausnahmefalle, in denen der Chronos protos halbiert ist.

Digitized byGoogle



36 Anzeigen musikhistoiischer Werke.

Was soil man von so einer Beweisfuhrung halten? Entweder glauben die

Herrn die Musiker sind zu bequem ihre Aussagen zu prufen, oder zu un-

wis8end sie prufen zu konnen. Das ist die Achillesverse des Baches.

Hatte sich der Verfasser auf die griechische Musik beschrankt, dann konnte

er mit seinem Wissen der Musikgeschichte nutzen, soweit wie es uberhaupt

mdglich ist eine Vorstellung von griechischer Musik zu geben, dadurch

aber, dass er die griechische Musik durch die moderne Musik erklaren

will und nicht die genugenden Yorkenntnisse der theoretischen und prak-

tischen moderaen Musik besitzt,*) begeht er so grobe Verstdfse, dass man
nun auch widerwillig seinen Erklarungen der griechischen Musik folgt. In

Kurze sei nun noch ein TTberblick uber die griechische Musik selbst ge-

geben , wie sie Westphal - Oevaert - Sokolovsky darstellen : Die Griechen

sangen nicht im Recitativ, d. h. metrisch, sondern im Takt. Der Chronos

protos ist aber das wesentlich unterscheidende Moment von der modernen

Musik, denn er ubertragt das poetische Metrum auf den Takt der Musik:

u. s. f. (Schon deshalb lasst sich die moderne

Musik mit der griechischen gar nicht in Ver-

gleich bringen.) Ferner besafseu die Griechen eine zwei- und auch eine

Mehrstimroigkeit. Bei der Zweistimmigkeit lag die begleitende Stimme,

die meist auf dem Phorminz gespielt wurde, uber der Singstimme und es

la8sen sich folgende Intervalle aus ihren
i i | j

instrument mit 7

Schriften nachweisen, die sie gebrauch- *m J J J Saiten, die mit ei-

C J J j oder »/4 J j

ten. Die Phorminz (auch Kithara ~[ + f F~ nem Metallstabchen

oder Lyra genannt) war ein Saiten- I I (Pleatron) gerissen

wurden. Aufserdem war noch der Aulos, ein Blasinstrument von starkem

Tone, im Gebrauche, der aber nur bei den Dionysos - Festen begunstigt

wurde. Ein drittes Instrument, Salpinz genannt, wurde nur fur Zwecke
des praktischen Lebens, fur Kriegssignale und Signale zur Volksversamm-

lung angewandt. — Eine bemerkenswerte tTbereinstimmung findet sich hier

mit der Mehrstimmigkeit der Musik in der christlichen Zeitrechnung.

Auch hier legte man schon bei den ersten Yersuchen einer Zweistimmig-

keit die Hauptstimme in die untere Stimme und die Oberstimme bildete

den DiBcantus oder den Kontrapunkt. Erst als der protestantische Choral-

gesang sich so machtig entwickelte zwang er die ubrigen Stimmen zur

harmonischen Dienstbarkeil Zu gleicher Zeit entwickelte sich der Solo-

gesang in Italien und beide vereint verhalfen der Melodiestimme zu ihrem

naturlichen Rechte. — Die Tonarten der Griechen unterlagen im Laufe

der Zeit mannigfachem Wechsel. Die Bellermann'sche Erklarung der

Oktavgattung wird verworfen, trotzdem sie jedem gebildeten Musiker an-

nehmbarer erscheint, als die auf eine Tonleiter transponierten Oktavgattungen,

die dee Grundtons entbehren. In der letzten Periode waren nur noch drei

Tonarten reap. Oktavgattungen im Gebrauch: die Dorische, Phrygische und

*) Wenn es Uberhanpt denkbar ist die griechische Musik durch die moderne

zu erklaren. Wem kSnnte z. B. einfallen das Wesen des gregoriaaischen Chorals

durch eine moderne Opernarie zu erl&utern?
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Lydische, wie sie dann auch die christliche Zeitrechnung in ihr System

nahm, spater auf vier und dann auf acht Toni vermehrte.

2. Das Liederbnch des Petrus Fabricins, herausgegeben von

Johannes Bolte. Jabrbuch des Vereins far niederdeutsche Sprach-

forschung. Jahrg. 1887. Norden und Lpz., Soltau's Verlag. 8°.

Separatabdruck 68 S. and 9 S. Musikbeilage.

Das Liederbnch ist eine Hds. ira Besitze der Kg]. Bibl. in Kopen-

hagen (Thott Quart 841) und ruhrt aus dem Anfange des 17. Jahrh. her.

Fabricius und Laurenberg sammelten den Band gemeinsam als Studenten

in Rostock, als sie in den Jahren 1603, resp. 1605 u. f. daselbst die

Universitat besuchten. Die Sammlung besteht aus 196 Liedera, fast ebenso-

viel Tanzen in Lautentabulatur, 26 Choralmelodien in Lautentabulatur und

yerschiedenen Reimen, Ratseln und Scherzen, zusammen 150 Bll. Die

Lieder kann man scheiden in moderne Gesellschaftslieder und altere Volks-

lieder. Die ersteren sind meist aus gedruckten Liedersammlungen ent-

lehnt und daher bekannt. Niederdeutsche befinden sich 42 darunter, doch

nur vier in der Originalsprache , die ubrigen in hochdeutscher Gestalt.

Die Melodien sind zum grofsen Teile den Liedersammlungen von Scandello,

Meiland, Lechner, Zangius, Caspar (?) Husmann, Regnart, Dedekind, Franck,

Yal. Haufsmann und Staricius entlehnt. Manche der obigen Autoren sind

genannt, andere durch Vergleich erkannt. Von diesen Liedern wird die

Oberstimme gegeben und dazu eine Lautenbegleitung; nur wenige zeigen

einen 2- oder 3stimmigen Satz Wichtig wird die Hds. durch die wenigen

Volkslieder, von denen die Melodie mitgeteilt ist und die Herr Dr. Bolte

in Text und Melodie abdruckt. Darunter finden sich der „8tortenbecker;

Brennenberger; das Schloss in Oesterreich; Bistu des goldtschmids tochtor-

lein" und noch neunzehn andere. Aufserdeni werden noch einige nieder-

deutsche G-edichte abgedruckt. Die Arbeit zeichnet sich durch grofse Sorg-

samkeit, unterstiitzt durch ein den Stoff betreffendes allumfassendes Wissen

aus. Trotzdem Herr Dr. Bolte im Musikfache Dilettant ist, trifft er uber-

all das Richtige und seine Mitteilungen konnen manchem Musikhistoriker

besonders Herausgebern von Lieder- und Lautenbuchern zum Muster dienen.

3. Die „Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziek-

geschiedenis" hat das Lautenbuch von Thysius vollendet und bringt in

Deel III, 2de Stuk eine Arbeit uber die 2 Bucher Muzyck boexken van

Tielman Susato (4st. niederdeutsche Lieder, Antw. 1551, siehe Eitners

Bibliographie der Musik-Sammelwk. 1551 c. d.). Ein Verfasser der vor-

liegenden Arbeit ist nicht genannt. Nach einer kurzen Einleitung, welche

die beiden Bucher in ihrem alten Drucke beschreibt und die Vorworte

daran8 abdruckt, werden die 55 Gedichte, wie sie die Musikbucher bringen,

mit einigen Worterklarungen abgedruckt. Diesen schliefst sich ein kurzes

Nachwort uber die Musik an und werden aus den Souterliedekens 5
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Psalmenmelodieen namhaft gemacht, die sich in den vorliegenden zwei

Liederbuchern wiederfinden. Psalm 7 und der 4stim. Tonsatz ,,Ick arme

schaep" werden zum Beweise der ilbereinstimmenden Melodie mitgeteilt.

(S. 103 u. 104 ff.) Der erate Teil weist deutlich eine tlbereinstimmang

beider Melodien auf, obgleich auch hier der Bearbeiter der Psalmen-Melodie

sich nut soweit bindet, als es ihm anpassend erscheint. Der zweite Teil

dagegen giebt jegliche Nachbildung auf und ist vollig frei erfunden. You
den 55 Tonsatzen, die sich in den beiden Liederbuchern befinden, teilt

der Herausgeber nur die kleine Zahl von 7 Melodien und 1 vierst, Tonsatz

mit. Wir finden dies dem Zwecke der Zeitschrift wenig eutsprechend und

ersuchen die Herausgeber diesem Mangel in dem nachsten Hefle durch

Mitteilung aller Melodien abzuhelfen. Der Herausgeber sagt noch S. 94:

..Ein Lied ohne Melodie ist kein Lied 1
', damit sprieht er zugleich das

Urteil uber seine unvollstandige Wiedergabe aus. Was Du thun willst,

thue ganz — oder gar nichi Wenn die Melodieen auch beweisen, dass

dem Niederdeutschen die Oabe versagt war, seine Melodieen in ein rhyth-

misch und periodisch gegliedertes Oewand zu kleiden, sondern dieselben

in freier Fantasie ausstromen lasst, wie etwa in der Art der Minnesanger,

so ist es gerade fur uns von Wichtigkeit eine so auserlesene Sammlung

weltlicher Liedmelodien genau kennen zu lernen und durch den Neudruck

Jedem zugaoglich zu machen.

4. I Codici musicali Contariniani del seeolo XV11 nella R. Biblio-

teca di San Marco in Venezia illustrati dal Dr. Taddeo Wiel.

F. Ongania Editore in Venezia 1888. 8°. XXX Seiten Vorwort u.

121 Seiten Katalog.

An alien Orten regt es sich die alten Musikschatze durch Beechrei-

bungen bekannt zu machen. Der vorliegende Katalog, wenn er auch nur

einen kleinen Teil der Schatze der Bibliothek an S. Marco in Venedig
beschreibt, enth&lt eine auserlesene Samrolung Opera aus dem 17. Jahrh.

Er umfasst 120 Nrn. Davon kommen 112 auf Opera und die ubrigen

auf Cantaten. Die 120 Opera sind von 28 Komponisten. Am reichsten

ist Francesco Cavalli (27 Opera) vertreten, dann Pietro Andrea Ziani mit

9, Domenico Freschi mit 8, Carlo Pallavicino mit 7, Marc1 Antonio Ziani

mit 6, Antonio Sartorio mit 5, Marc* Antonio Cesti und Giov. Antonio
Boretti mit je 4, Ant. Draghi, Giov. Maria Pagliardi und Carlo Grossi mit
je 3, Petronio Franceschini, Giov. Legrenzi, Giov. Domenico Partenio und
Antonio Zanettini mit je 2 Opera. Von Aless. Scarlatti, CI. Monteverdi u. a.

ist nur j* eine Oper vorhanden. Der Preis des Katalogs ist 5 Frcs.

Mitteilungen.
* In Christian Weise's satirischem Roman: „die drei argsten Erznarren4

',

der in den Jahren 1662—1670 entstand und 1672 zuerst in Leipzig erschien, finden
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rich ein paar musikgeschichtlich interessante Stellen, die ich hier bekannt geben

will. Leider wird ja das geistreiche Buch heutigentages von eben so wenigen ge-

lesen, als damals von vielen geradezu verschlungen. — S. 306 : „so will ich's auch

eingen imThon: ,Ach traute Schwester mein'. — S. 337. „Er ware unlangst

an einem Orte in der Kirche gewesen, da Mtte die gemeine gesungen: ,Erbarm
dich mein oHerre Go it*. Der Organiste hfttte indessen dreingespielt mit lauter

sechsvierthel and zwolfachtteil Tact, dass man also lieber getantzet als die Stindon

beweinet hatte. Ingleichen wtisste er anderswo einen Organisten, der hatte anstatt

des Subject: das altv&terische lied durchgefuhrt: ,So wollen wir auf den Eckarts-

berg gehen'. Ja er hfttte wol eher in der Kirche Son aten gehort, die nicht

viel geistreicher heransskommen als: „Hertze liebe Liese". Der Verfasser

scheint also nicht von dem Stande der Musik entzuckt zu sein und es mag ihm

wie Goethen ergehen, der da meinte „bei einer gewissen modernen Musik bleibe

ihm alles in den Ohren h&ngen. (Eckermann, Gespr. 1. Jan. 1827.) R. Kade.

* Berlin's Leistungen und Bestrebungen in der Musik im 18. Jahrh. bilden

das Thema von zwei vorliegenden Arbeiten aus verschiedenen Federn. ^Berlin und
die deutsche Musik' 4 hat Freiherr R. von Lilieneron seinen in der Deutschen Rund-
schau 2. Heft, Jahrg. 1889 erschienenen Artikel genannt ,,Kampf und Sieg",

Fraulein Anna Morsch in Lessmann's Musikzeitung 1888, letztes Vierteljahr.

Beiden hat das I* Schneider'sche Werk: Geschichte der Oper und des Kgl. Opern-

hauses in Berlin als Quellenwerk gedient. Ersterer benutzt es aber nur zeitweise,

greift weiter aus und vertieft sich in den Gegenstand. Letztere kleidet die Schnei-

der'sche Darstellung in ein interessantes und gut geschildertes Gewand. Herr
on Lilieneron ffthrt S. 215 unter anderem treffend aus, dass Friedrich der Grofse

mit Unrecht als ein Verehrer der italienischen Musik betrachtet wird, im Gegenteil

lasst sich aus seinen Ausspruchen und an den unter seiner Regierung und seinen

eigenen Bestimmungen ausgefuhrten Opera beweisen, dass er ein Feind der Musik
?on Italienern war und nichts von ihr horen wollte. So eng auch sein Gesichts-

kreis gezogen war, denn er hatte nur drei Komponisten die er spielte, horte und
verehrte, n&mlich Graun, Quantz und Hasse, so muss man doch zugestehen, dass

diese drei keine Italiener waren und aufser Hasse deutsch empfanden und sich von
den Italienern wesentlich unterschieden, wenn sie auch italienische Art studiert

hatten. Diesen Thatsachen gegentiber gestaltet sich das Bild von Friedrich II.

nmsikalischen Anschauungen ganz anders als es bisher dargestellt wurde,

* Yon Herrn Joseph Sittard sind soeben gesammelte Aufsatze erschienen,

betitelt: Studien und Charakteristiken in 3 Banden. Hamburg und Leipzig, Leop.

Vols 1889. 8°. Die historischen Artikel haben stellenweis eine Erweiterung und
Umarbeitung erhalten, die kritisierenden sind genaue AbdrQcke aus dem Hamburger
Eorrespondenten. Unter den historischen Artikeln sind besonders die beiden „Von
fahrendem Volke" hervorzuhoben, die den Verfasser als tuchtigen und gewissen-

haften Musik -Historiker kennzeichnen. Die ubrigen zeigen uns Herrn Sittard als

einen der liebenswtirdigsten, geistreichsten und mit der Feder gewandtesteu Refe-

renten und Kritiker. Trotzdem ihm das attische Rezensenten-Salz keineswegs fehlt,

ist es durch eine menschenfreundliche Gesinnung so gemildert und erscheint mehr
als Wfirze der Redeweise, dass jeder Efinstler sich gldcklich schatzen kann, der

ihm in die Hande fallt. Einer der scharfsten und zugleich witzigsten Artikel ist

der fiber Hanslick (I, 152). Es ist als wenn Stahl und Feuerstein zusammentreffen.

Doch selbst hier bleibt er der liebeuswtirdige und anerkennende Freund, so dass
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ihm weder Hanslick noch die neudeutschen Kampen ztirnen kdnnen, sie mfissten

gerade ihre eigenen Aussprfiche fibelnehmen. Wir empfehlen die 3 Bande ange-

legeatlich als eine belehrende und unterhaltende Lektfire.

* Katalog No. 141 des Bficherlagers von A. Bielefeld in Karlsruhe (Baden)

enthalt neben literarischen Werken auch einige wenige fiber Musik, die leider so

zerstreut sind, da&s man 1444 Titel durchsehen moss, urn kaum 10 Werke fiber

Musik aufzufinden.

* Katalog Nr. 1 von G. Hess in Mfinchen, Arcostr. 1. Enthalt unter No. 106

bis 120 altera theoret. Werke von Arixtoxenes (ed. ab Gogavino 1562) Des-Cartea,

Musica 1650, Heyden 1532, Rhau, Enchiridion 1531, ferner Psalmenbficher und

mehrere seltene Werke in romanischer Sprache von Frizzoni: Canzonen und von

Martinus: Philomela.

* Geaammelte Schriften fiber Muaik und Musiker von R. Schumann Herauag.

von Dr. Heinrich Simon. 1. Bd. Lpz., Reclam jun. Billige Ausg. 40 Pf. Kl. 8°.

247 S. Billiger ist ein Buch von dem Werte wohl kaum denkbar.

* In einem Lautenbuch, Ms. ohne Signatur der Kgl. Bibl. zu Berlin (alte

No. 250), 1 Bd. in kl. quer 4° von 271 B1L mit der Jahreszahl 1607 und dem

Namen „Johannis Nauderi 1610" versehen, liest man auf Bl. 2 folgendes Gedicht:

Wiltu schlahen die Lauten behend,

Schneid ab die Nagel, wasch die hendt;

Dazu langsam zu schlan ube dich,

BefleiTs dich zu schlan deutlich,

Greiff der Lauten woll ins maul,

Sie soil nicht klingen tr&ge noch faul;

Auch mustu den tactum observiren,

Wiltu schonen Magdlein hofieren.

Dann Bl. 78 folgenden Spruch: „Grossen Herren vndt schonen Frauwen soil

Mann woll dinen aber wennich trauwen."

* In einem Autograph von Telemann im Besitze der Kgl. Bibl. zu Berlin,

welches abscheulich klexig geschrieben ist, liest man auf dem Titelblatte nach den

Worten „Geanderte Arien in der Passion 1762":

Mit Dinte, deren Flufs zu stark,

Mit Federn, die nur vappicht Quark,

Bey bidden Augen, finsterm Wetter,

Bey einer Lampe, schwach von Licht,

Verfalst ich diese saubern Blatter;

Man schelte mich deswegen nicht! T.

* Herr Dr. Hugo Riemann, der Verfasser des kleinen Aufsatzes fiber Le

Sage's Cabinet der Lauten in Nr. 1 der Monatsh. , teilt uns mit, dass das be-

schriebene Exemplar des seltenen Werkes ihm entwendet worden ist. Vor dem An-

kaufe desselben sei gewarnt. (Titelvignette und Einbanddeckel fehlen, der Rucken

zeigt Beste eines Maroquinbandes mit Vergoldung.)

* In der Beilage: Register zu den Musik-Handschriftcn der Kgl. Ritter-Aka-

deraie zu Liegnitz wird eine alte Schuld abgetragen. Durch das Register tritt die

Sammlung erst in das voile Licht und ihre seltenen Schatze wird man nun erst

recht erkennen.

* Hierbei 1 Beilage: Register zu den Hds. in Liegnitz, Bog. 8.

Verantwortlioher Bedakieur Robert Bitner, Templin (Uckertnwk).

Drnok ron Hirminn Beyer A 80hne in Langeneals*.
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Ciprian Bore.
(Bob. Bitner.)

Die Qaellen fiber das Leben Bore's sind soweit erschlossen, dass

man es im allgemeinen verfolgen kann, wenn auch jedes n&here Ein-

gehen auf seinen Gharakter noeb unmoglich ist Die kurz gefassten

biographischen Notizen im Caffi, F6tis und Ambros geben ein und

die andere Notiz obne erschOpfend zu sein, erst Straeten zieht alles

zusammen and bringt noch einige dankenswerte neue Dokumente hinzn.

Bore war ein Flanderer, ob in Mecheln oder Antwerpen geboren, wo
seine Eltern am 1557 lebten (vide M. f. M. XVII, 37) ist bis heute

nieht zu entscheiden. Da das Epitaph am Dome in Parma das Jahr

1565 als Todesjahr nennt and ihn mit 49 Jahr alt bezeichnet, so moss

er 1516 geboren sein. Schon als Enabe wird er, wie viele seiner

ZeitgenosseD, fur den S&ngerchor an S. Marco in Venedig angeworben

sein, dort seine masikalische and Schulbildung erhalten haben, bis er

dann als S&nger an der „herzoglichen Kapelle
4
* in Venedig angestellt

wnrde. Das Jahr ist nicht bestimmbar. In der Eomposition war

Willaert sein Lebrer. Da ihm die Stellung als Ghors&nger aber nicht

genflgt haben mag nnd der damals einfache Ghorapparat mit einem
Kapellmeister auskam, der Willaert war, so sncbte er wo anders sein

GlQck und fand am Hofe zu Ferrara Aufnahme, wo man ihn zum
Kapellmeister erwfchlte. Die alteste Urkunde darQber tragt das Datum
den 10. Okt. 1553. Lange Buhe hatte er aber auch hier nicht, denn

im Jabre 1558 treffen wir ihn in Antwerpen und erfahren aus einem

Monatoh. I Muiikgetcb. Jahxg. XXI. No. 3. 4
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Briefe an den Herzog von Ferrara, dass er seinen Urlaub ttberschritten

habe, da er der ausgebrochenen Unruhen halber seine Eltern nicht

allein lassen wollte. Am 3. Oktober 1559 starb der Herzog und am
12. November desse]ben Jahres wendet er sich an den Nachfolger,

Alfonso II., und bittet ihn wieder urn Anstellung in seiner Kapelle.

Dieselbe scheint nicht erfolgt zo sein, auch wissen wir nicht, wo er

sich bis 1563 aofgebalten hal, denn die gewOhnliche Annahme, dass

er Vicekapellmeister an S. Marco wurde, l&sst sich schon deshalb

nicht aufrecht erhalten, da zur Zeit dort tiberhaupt eine solche Stellung

nicht geschaffen war. (Siehe Caffi, Storia I, p. 55.) Moglich ist es

wohl, dass er freiwillig nach Venedig reiste und den vom Podagra

gequalten alten Willaert, seinen einstigen Lehrer, im Amte unter-

sttttzte. Anstellung fand er aber erst am 18. Okt. 1563 als Kapell-

meister an 8. Marco, als Willaert gestorben war. Der Dienst scheint

ihm aber nicht sehr zugesagt zu haben, denn schon im Dezember

1564 nimmt er Urlaub, um nach Parma zu gehen und dort ernennt

ihn der Herzog von Parma und Piacenza zu seinem Kapellmeister.

Marcantonio de Aloise war in Venedig zu seinem Stellvertreter er-

nannt und scheint Rore es mit Venedig wie einst mit Ferrara ge-

macht zu haben, n&mlich, er kam nicht wieder, so dass man in

Venedig am 5. Juli 1565 Gioseffo Zarlino zum Kapellmeister w&hlte.

Da Rore aber im Jahre 1565 in Parma starb, so ist es immer m6g-

lich, dass man in Venedig erst zur Neuwahl eines Kapellmeisters

schritt, als man von seinem Ableben Kunde erhielt.

Nach einem soeben im Le Guide musical (Bruxelles 1889, Nr. 1)

verflffentlichten Artikel von Straeten „Lettres in6dites de Cyprien de

Rore" hat sich Rore von Antwerpen nach Brtissel an den Hof der

Gouvernante der Niederlande, Margarete von Osterreich, begeben. Der

Herzog Oltavio Farnese von Parma, Gemabl der Gouvernante der

Niederlande, reiste gegen Ende des Jahres 1560 nach BrOssel, um
seine Frau zu besuchen. Dort lernte er Cyprian Rore kennen und

der Herzog gewann ihn als Kapellmeister fur seine Kapelle in Parma
fUr einen Jahresgehalt von 200 Thaler in Gold. Rore reiste am
27. Januar 1561 von Brtissel ab. Als aber die Kapellraeisterstelle an

St. Marcus in Venedig durch den Tod WiJlaert's frei wurde, bot man
ihm den Posten an und trotz des Widerspruchs des Herzogs n*hm
er denselben an. Nach einem der Briefe zu urteilen (Straeten teilt

sie nicht wortlich mit), scheint Rore aber doch vom Herzoge in Gate

entlassen worden zu sein, denn er klagt ihm bald darauf, dass die

Stellung an St. Marcus ihm in keiner Weise zusage: Der Dienst sei
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aufreibend, die Verwaltung unordentlich and die Besoldung ungenflgend.

Straeten fttgt dem hinzu: man kann zwischen den Zeilen lesen. dass

er sich nach der Stellung am Hofe zu Parma zurttcksebne. Der Herzog

verstand den Wink und zflgerte nicht, seinen frtiheren Kapellmeister

wieder zu gewinnen. Bore kam urn seinen Abschied beim Dogen

ein, doeh zog man die Saehe in die Lftnge. Er begab sich darauf

persOnlich zum Dogen und seiner Beredsamkeit konnte derselbe nieht

widersteben und erteilte ihm den Abschied. Rore trat am 1. Jnli

1564 sein Eapellmeisleramt in Parma wieder an; er war auf Lebens-

zeit verpflichtet, erhielt 225 Dukaten in Gold und freie Wohnung.v
Dies ist die Darstellung Straeten's. Da er aber, wie schon gesagt,

die Briefe, auf denen seine Mitteilungen fufsen, nicht selbst ver-

offentlicht, so mtissen wir dieselbe auf Treu und Glauben hinnehmen.

Warum z. B. die Prokuratoren Venedigs die Wahl eines Kapellmeisters

om ein ganzes Jahr hinausschoben, da ihnen doch Zarlino schon da-

mals zur Hand war, bleibt vorl&ufig unaufgekl&rt.

Ambros stellt Bore als Komponist im geistlichen Tonsatze sehr

hoch, doch als Madrigalist fallt er ein Urteil, was bei Kenntnis seiner

Madrigal© ganz unhaltbar ist und fast den Anschein hat, als wenn

Ambros nie ein Madrigal yon Bore gesehen hfttte, sondern nur von

dem einen Buche, welches den Titel ftihrt ,,Madrigali cromatici" sich

von dem Titelwortlaute zu einem abfiilligen Urteile verleiten liefs

Auch mCglich, da er das Madrigal „ Calami sonum ferentes" anftihrt,

welches Burney und Commer in Partitur verflffentlicbt haben, dass

er glaubte, nun seien alle Madrigale Bore's auf die chromatische Ton-

leiter gegrflndet, wie das eine, welches aber sich nicht einmal in dem
Buche Madrigali cromatici befindet, sondern 1555 in einem nieder-

l&ndischen Sammelwerke von Chansons erschien und erst 1577 in dem
2. Buche der Madrigale Aufnahme fand. — Ob Bore der erste war,

der sein Thema aus der chromatischen Tonleiter entnimmt, kann ich

vorlaufig nicht feststellen, aber nachgeahmt hat es ihm dann Mancher

im 16. Jahrhundert, so Jacob Wert, Joh. Eccard, Lassus u. a. Bore

wurde vielleicht durch die stete Klage der Theoretiker zu dem Ver-

sucbe angeregt, um zu beweisen, dass die Neueren das
,
,chromatische

Geschlecht" so gut wie die Griechen besilzen und nur anzuwenden

brauchen. Was nun seine betitelten ,,Madrigali cromatici" betrifft,

so tr&gt die erste Ausgabe von 1542 diese Bezeichnung noch gar

nicht, sondern der Titel heifst nur „I Madrigali a cinque voci".

Erst Gardane setzt 1544 das Wort „cromatici
i<

hinzu. welches an und

ftir sich ganz sinnlos ist, denn wir haben es in den Madrigalen nur
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mit den diatonischen Tonarten zu thun; da aber Rore vielfach modu-

liert und sich nicht nur vortibergehend in der neuen Tonart aufh&lt,

wie es sonst tlblich war (da die alten Komponisten wie die Seetahrer

ihrer Zeit fcngstlich das Land im Auge behielten, urn sich nicht zu

verirren), so inochte den Alten wohl der vielfache Gebrauch der Ver-

setzungszeichen sehr gewagt vorkommen and man gab ihnen den

Namen „Madrigali cromatici
4
'.

Abgesehen von den Modulationen nach der Dominante, der Unter-

terz und der Subdominante, macht im Qbrigen Bore denselben Ge-

brauch von den Versetzungszeichen wie seine Zeitgenossen, nur dass

er sie fast durchweg niederschrieb und nicht dem freien Gebrauche

des S&ngers tlberlassen wollte. Von einer Ghromatik ist also unbedingt

gar keine Rede, aufser in dem einen oben angefQhrten Madrigale.

Rore zeichnet sich aber noch in anderer Weise vor seinen Zeitgenossen

aus und zwar in der Erfindung wirklicher Themen, die er in freier

Weise kontrapunktisch behandelt. Seine Zeitgenossen begndgten sich

mit einigen motivartig einsetzenden Noten, Rore erfindet aber z. B.

im 1. Buche der vierstimmigen Madrigale Nr. 2 (Non vide '1 mondo)

folgendes Thema, welches er fugiert in drei Stimmen einsetzen l&sst:

(Verktirzt.)

FFJ^^PIis - * r =f=f =£

oder in 1542, Nr. 1, den sp&teren sog. Madrigali cromatici (Cantai

mentre):

IN 9r=3l^
I M
rfSfT

J-
1 J J J

m^Mm. P to
^^ \j k

££ ss

pyt}"^
-j jmm j j j j j

*

-&-

Hg-

Aufser dieser cbarakte-

ristisch thematischen Er-

findung unterscheidet er

sich aber noch von Archa-

delt, Berchem u. a. durch

die Kraft seiner Akkord-

folge and dem hohen
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Ernst, der in seinen Madrigalen weht. So weich and schraelzend

sQfs Arehadelt schreibt, so wtirdevoll und erbaben klingen Bore's

Madrigale. Dabei verscbm&ht er keinenfalls den Archadelt'schen Wohl-

klang and die Klangfalle, sondern weifs das Eine mit dem Anderen

kQnstlerisch zu verbinden. Seine Zeitgenossen sch&tzten seine Kora-

positionen sehr hocb und die vielfachen Auflagen, die wir heute noch

von den Werken kennen — von 1542 a verzeiehne ich 7 Auflagen,

von 1544b, dem 2. Buche Madrigale, 6 Ausgaben, dem 3. Boche von

1548 8 Auflagen, von dem 1. Buche 4stimmige Madrigalen von 1542 b

sogar 12 Auflagen — geben den sichersten Mafsstab von der Hoch-

sch&tzung, die er genoss. Wie ktihn Bore mit den Tonarten umgebt

und sie seinem kflnstlerischen Gedankengange unterthan macht, be-

weist besonders der 2. Teil des Madrigal's ,,0 sonno o della questa

humida" aus dem 2. Buche der 4stimmigen Madrigale. Der Text

beginnt: Ove '1 silentio che '1 di fugge und schreibt er dazu folgen-

den wunderbar schOnen und dabei ftir die damalige Zeit so merk-

wQrdigen Satz:

Aeolisch auf D.

(Verkfirzt) geschw&rzte Noten weifs.

f^ iWr^
m^AJ&-& walfi

-j#* J
i
J

Ha-fcg-A-
r~rrjfitfM=f
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h~i i i IjJ JTAJU-.IrfE
=£=^Ef

~» <g--| g>fW *E
r

^ P
*a ^ r • r

i^i :=gz

^ ^
±m

etc.

Der Satz schliefet auf ace
und ist aus der Partitur-Ausgabe von 1577 originalgetrea kopiert mit Ausnahme
der kenntlich gemachten Zusatze.

Die lolgende Beschreibung der Werke Bore's wird hoffentlich

zur Kl&rung derselben beitragen, denn uur durch die Eenntois des

Inhaltes jedes Druckes ist es mOglich, die versehiedenen Werke
von den mannigfachen Ausgaben mit variierenden Titeln unter ein-

ander unterscheiden zu kflnnen. Denselben Herren Bibliothekaren, die

mir schon bei Willaert und Arcbadelt behilflich waren, zu denen noch

die Herren Dr. Kopfennann und Dr. Erail Vogel treten, baben auch

hier wieder durch ihre Beitr&ge eine umfassende Bibliographic er-

m6glicht und sich den Dank Aller erworben.

Bibliographic der Druckwerke.

1542a. Bez. d. Stb.
|
(Versal:) Di Cipriano Rore | I Madrigali

A Cinqve Voci,
| Nvovamente Posti in Lvce.

|
Wappen Scotto's)]

(Petit:) Venetijs apud Hieronymum Scotum. |
1542.

|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic.

Exemplar: Universit&ts-Bibl. in Jena obne Discantus. — Bibl.

nazionale in Neapel.

Inhalt:

1. Altiero sasso lo cui gioco spira.

2. Amor; che vedi ogni pensiero aperto.

2. p. Ben veggio di loniano il dolce lame.

3. Ben si dbnviene a voi coai bel noma
4. Cantai mentre ch'i arsi, p. 1.
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5. Chi vol veder quantunque po natnra.

2 p. Vedra; s'arriva a tempo; ogni virtute.

6. Da quei bei lumi ond 1

io sempre sospiro.

7. Far potess' io vendetta di colei.

2. p. Cosi gli affitti et stanchi pansier miei.

8. Hor che l'aria et la terra.

2. p. Sol nel mio petto ogn' hor lasso.

9. Hor; che
f

l ciel la terra.

2. p. Cosi sol d'una chiara fonte.

10. 11 mal mi preme, et mi spaventa.

2. p. Bench' i non sia di quel grande honor.

11. La vita fugge, et non s'arresta.

2. p. Tornami avanti, s'alcun dolce.

12. Per mezz' i boschi in hospiti et selvaggL

2. p. Farmi d'udirla udendo i rami.

13. Per seguendomi amor al luogo usato.

2. p. Io dicea fra mio cor.

14. Poggiand1

al ciel coir ali.

2. p. Tal si trova dinanzi al Iume.

15. Quand' io son tutto volto in quella.

2. p. Cosi d'avanti a i colpi de la morte.

16. Quanto piu m'avicino al giorno.

2. p. Perche con lui cadra quella speranza.

17. Quel sempre acerbo e honorato.

2. p. L'atto d'ogni gentil pietate adorno.

18. Solea lbntana in sono consolarme.

2. p. Non ti souen di quell* ultima sera.

19. Strane rupi, aspri monti.

2. p. A Guisa d' horn che da sover.

20. Tu piangi, et quello per chi fai.

2 p. Lei tutt
1

intenta a lame divo.

(1544.) Cipriano
|

II Primo Libro De Madregali Cromatici A
Cinqve | Voci Con vna Nova Gionta Del Medesmo Avtore |

Nouaraente

Bistampato & da infiniti errori emendato | Libro Primo \ A Cinqve —
Drz. — Voci

||
Venetijs Apud Antonium Gardane. |

M.D.XXXXIIII.
|

Cantvs.
I

Das british Museum besitzt nor den Cantus in kl. quer 4°. —
Bom, C&cilia: A. B. V. — Bologna, Liceo musicale kompl.

(1552.) (Versal:) Cantvs |
Di Cipriano Bore | II Primo Libro

De Madrigali
|
(Petit:) Cromatici a Cinque Voci Nouamento con ogni

diligentia Biftampato | A CINQVE — Drkz. — VOCI
||
In Venetia

Apresso di | Antonio Gardane |
1552.

|

5 Stb. in kl. quer 4°.. Staatebibl. Munchen (52/3) komplet. —
Bologna, Liceo musicale, kompl. — Neapel, Bib), nazionale: A.
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Enthalt wie die Ausgabe von 1544 ein Madrigal mehr, also 21,

n&mlicb p. 29:

S'io '1 dissi mai fortun' a me . .

.

2. p. Ma s'io no '1 dissi quelle.

(1562.) Canto |
Di Cipriano Bore | Li Madrigali cromatici,

|
A

Cinqve Voci, |
Libro Primo.

|
Nouamente Bistampati

|
et con fomma

diligenza coretti | Druckerz.
||
In Vinegia, Appresso Girolamo Scotto.

|

MDLXII.
|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Exempl. in der Stadtbibl. in

Augsburg, kompl.

Der Inhalt besteht nach 1542 nur in den Madrigalen Nr. 4, 9,

14, 19, 11, 1, 18, 15, 10, 12, 5 und 7 mit ihren 2. Teilen.

(1563.) Titel wie bei 1552. Inhalt derselbe.

Hofbibl. in Wien: C. A. B. Q. (Tenor fehlt.) Staatsbibl. Miinchen,

komplet. (Mus. pr. 141/4.)

(1576.) Tenore | di Cipriano De Bore
| 11 Primo Libro De

Madrigali | Cromatici a Cinque Voci Nouamente con ogni diligentia

Bistampato | A Cinqve — Gardano's Wappen — Voci
|| In Venetia

Appreflb | Angelo Gardano.
|
1576.

|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Nr. 1, Cantai mentre, — 21,

Perche con lui cadra, also dieselben Madrigale wie in 1544.

Kgl. Bibl. Berlin, kompl. — British Museum: C. A. T. B. —
Bibl. naz. in Florenz kompl.

(1593.) Titel wie bei 1576 mit demselben Inhalt.

5 Stb. in 4° in der Kgl. Bibl. in BrQssel, fonds F6tis Nr. 2229.

1542 b. Das erste Buch Madrigale a quatro voci soil auch im

Jahre 1542 in Venedig bei Antonio Gardane erschienen sein, doch

ist mir kein Exemplar davon bekannt (Becker, Tonwerke, p. 193,

danach F6tis). Die erste mir vorliegende Ausgabe rtihrt erst aus

dem Jahre

(155p.) (Versal:) Tenor | II Primo Libro De Madrigali A
Qvatro Voci, | Di M. Cypriano De Bore Novamente

|
Poste In Lvce

|

Con Gratia — Holzschnitt — & Privilegio
||

(Petit:) Stampata In

Ferrara, Per Giouanni de Buglhat, | Et Antonio Hucher Compagni
|

Nel Anno del Signor I 1550.
|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic.

Exemplar: Kgl. Bibl. Berlin: A. T. B.; Archiv der B. Academia

filarmonica zu Bologna 4 Stb.
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S.ite Inhalt:

Canzon, Prima Stanza.

1. A la doW ombra delle belle frondi.

1. 2. Stanza. Non vidde
f

l mondo si leggiadri.

2. 3. Stanza. TJn Lauro mi difes* all'hor dal cielo.

3. 4. Stanza. Perb piu ferm' ogn* hor.

3. 5. Stanza. Selve sassi campagne fiumi.

4. 6. Stanza. Tanto mi piacque prima.

12. Amor ben mi credevo ch'ambi.

11. Anchor che co* il partire io mi.

6. Charita di signore.

23. Chi con eterna legge.

13. Com' haoran fin le dolorose.

17. Di tempo in tempo mi si fa.

16. Donna ch' ornata sete di tanto.

21. En voz adieux dames cesses.

22. Hellas comment voules vons que noz.

7. Io canterei d'amor si novamente.

13. Io credea ch* el morire.

9. La bella nett' ignuda 'e bianca.

10. La ginstitia immortale le di dar.

15. L'inconstantia che seco han.

8. Non e ch9

il duol mi seem' o il faoco.

19. Non gemme non fin' oro.

20. Quel1

e piu grand
1

o amore.

18. Se '1 mio sempre per voi donna.

5. Signor mio caro ogni pensier.

(1551.) Cantvs | Di Cipriano De Eore | II Primo IAbro De Madri-

gali | A Qvatro — Druckerz. — Voci. | Nouamente dati in luce, et per

Antonio
I
Gardane Con ogni diligentia Stampati.

||
In Venetia Apresso

di
| Antonio Gardane. 1551. I

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. mit 26 Nrn. Inhalt. Das hinzu-

gefQgte Madrigal beginnt:

Quel foco che tanti anni.

Exemplare: Kgl. Universit&ts-Bibl. in KOnigsberg i. Pr.: C. A. B.

and Hofbibl. Wien nar Altus, 12 Bll.

(1552.) Di Cipriano de Bore | il primo libro de Madrigali | A
quatro Voci Nouamente per Antonio Gardane | con ogni diligentia

Ristampato.
|
A Qvatro — Wappen — Voci

||
In Venetia Apresso di

|

Antonio Gardane. | 1552.
|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. 26 Nrn. wie oben.

Egl. Bibl. Munchen kompl. Kgl. Bibl. BrUssel nur Altus im Ms f

Kgl. B. Berlin: A.
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(1554 a.) Eine Aosgabe von 1554, Venetia apresso Rarapazetto,

besitzt die Bibl. Riccardiana in Florenz and zwar die Stb.: C. A. T.

(1554 b.) In demselben Jahre druckte sie auch Girolamo Scotto

in Venedig. Bibl. in Crespano besitzt den C. T. B.

(1557 a.) Becker und F6tis ftihren noch eine Aosgabe von 1557

an, die in Venedig bei Plinio Pietra Santa erschien. Der Titel ist

scheinbar vollstftndig mitgeteilt und sind der Angabe nach 4 Madri-

gali mehr darin, als in den anderen Ausgabon. Fetis musste die

Ausgabe genau kennen (vielieicht liegt sie auf der Bibl. nationale in

Paris), denn er sagt: Nr. 21 und 22 haben franzOsischen Text

(1557 b.) II primo libro de Madrigali a quattro voci, ristamp.

Venetia, Girolamo Scotto.

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Exemplar in der Stadtbibl. in

Crespano (Italien).

(1563.) Di Gipriano De Rore | II Primo Libro De Madregali
|

A Quattro Voci Novamente Ristampati . . .
fl
Ven. appr. Francesco Ram-

pazetto. Am Ende MDLXIII.

Alto im Besitze des Herrn Dr. Emil Vogel in Berlin. In Dr.

F. Gehring's Auktionskatalog von A. Cohn 1880, Nr. 727 befand sie

sicb komplet. Die Ausgabe enth&lt 1 Madrigal mehr, namlich

Quel foco S. 14.

(1564.) Titel wie bei 1552. Nur der Bassus auf der Universi-

t&ts-Bibl. in Gottingen bekannt. Inhalt derselbe.

(1565.) Canto | di Cipriano de Rore |
II Primo Libro di Madri-

gali
| a quatro Voci . . . (wie 1552) . . . |

Antonio Gardano
| 1565.

|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. 26 Nrn. in anderer Ordnung.

Exemplare: Siftdtisches Arcbiv in Augsburg komplet, Egl. Bibl.

Berlin nur Cantus.

(1569.) Titel wie bei 1552, nur nennt sich jetzt Gardane Gar-

dano. Inhalt derselbe. 4 Stb. in kl. quer 4°.

Die Universit&tsbibl. in Gottingen besitzt den C. A. T., der Bassus

gehdrt der Ausgabe von 1564 an. — Staatsbibl. Mttnchen komplet.

— Hofbibl. Wien: C. A. B. — Bibl. Brdssel: Alto.

(1573.) Giorgio Angelieri gab sie 1573 heraus. Das Liceo musi-

cale besitzt davon den T. und B.

(1575.) Tenore
|
di Cipriano de Rore | il Primo Libro De Ma-

drigali | A quattro Voci, Nouamente con ogni diligentia riftampato.
|

A Qvatro — Wappen — Voci
[j
In Venetia Appreffo | Angelo Gar-

dano. |
1575.

|
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4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. 26 Nrn. in anderer Ordnong.

Exemplare: Kgl. Bibl. Berlin: Tenor. — British Museum: Basso.

(Dr. F. Gehring besafs sie komplet.)

(1582.) Gleicher Titel und derselbe Inhalt. Die Kgl. Bibl. in

Brtissel, fds. F6tis Nr. 2228 besitzt den C. T. B.; Bibl. naz. zu Flo-

renz 4 Stb.

(1590.) Giacomo Vincenti in Yenedig gab sie 1590 heraus. Das

Liceo musicals in Bologna besilzt sie komplet.

(Fortsetzung folgt)

Anzeigen musikhistorischer Werke.

5. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1889. Redigiert von Fr. X.

Haberl. Regensburg, Pustet. Pr. 1,60 M.

Die Missa super Cantabo Domino, 4 voc. von Ludov. da Yiadana

eroffnet den 4. Jahrg., dieser schliefst sich eine sehr wertvoile Abhandluug

uber die alten Musiktheoretiker der fruhesten Zeit von Utto Kornmuller

an;' P. Guido M. Dreves teilt mehrere alte deutsche Kircbenlieder in

Facsimile und "Obersetzung mit, deren Niederschrift ins 14./15. Jahrh.

fallt; Prof. A. Walter bringt Beitrage zur Geschichte der Instrumental-

musik bei der katholischen Kircbe und entrollt ein historiscbes Bild von

dem Gebraucb der Instrumente vom grauen Altertum an (Forsetzung folgt).

Micb. Haller hat zu den im 26. Bande der Gesamtausgabe von Palestrina

veroffentlichten zwolfstiramigen Eompositionen (4 Psalmen, 1 Motett und

1 Salve regina) den 3 ten, schon seit dem Anfange des 18. Jahrh. fehlenden

Cbor, erganzt und veroffentlicht hier eine „Motivierung" der neukomponierten

3. Chore. Frz. Xav. Haberl bringt eine bio-bibliograpbische Studie Lodo-

vico Grossi da Viadana's, die eine umfassende Darstellung des Lebens und

der Druckwerke desselben enthalt. S. 47, Sp. 2, bezweifelt der Herr Ver-

fasser meine Angabe in der Bibliographic der Saram elwerke, dass Viadana

um 1598 in Padua gelebt habe und schiebt einen Lesefehler als Grund

meiner Angabe vor. Wenn der Herr Veriasser aber der Quelle nach-

gegangen ware, die ich anziehe, so hatte er durch den Titel des Sammel-

werkes von 1598 a erkannt, dass meine Angabe dort bestatigt wird.

Carl Walter teilt einen Auszug aus dem Archiv fur hessische Geschichte

etc. von Dr. A. F. Walther (Bd. 11, Heft 2, S. 337) mit, der dokumen-

tarische Nachrichten uber die Kapelle des Landgrafen Philipps von Hessen

aus dem Anfange des 17. Jahrh. enthalt und uber mehrere bekannte Musiker

dieser Zeit wertvolle Einzelheiten berichtet. Der Abdruck des Musicalischen

Discurses von Johann Beerens (scil. Beer, Beehr) findet hier seinen Ab-

Bchluss. Die letzten Seiten sind Besprechungen neu erschienener Bucher

IDA KU
:

^ i.i^^ARY
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52 Anzeigen mnsikhistorischer Werke.

teils musikgeachichtlichen Inhalts gewidmet, von denen folgender Drack
wenig bekannt sein durfte: La civilta cattolica, 39. Jahrg., 7. — 11, Bd.
Roma, Befani 1888, eine Zeitschrift, die sich teilweise auch mit der

Kirchenmusik besch&ftigt und dertn Bestrebungen beim Referenten die

grofste Anerkennuug findet. Dieser reiche und wertvolle Inbalt stellt das

Jahrbuch in die vorderste Reihe der musikhistorischen Literatur und es

Bollte nicmand versaumen, sicb dasselbe anzuschaffen , besonders da der

Kaufer nocb den guten Zweck damit verbindet, die Kirchenmusikschnle

in Regensburg durcb die Einnabme aus dem Verkaufe des Jabrbucbes zu

unterstutzen,

6. Tbe musical Times, London, Dez. 1888, enthalt auf 8. 717 einen

bistoriscb wertvollen Artikel fiber „Les Folies D'Espagne" (Folia oder

Follia) aus der Feder des Herrn Fr. Niecks, von demselben, der soeben

eine Biographie Chopin's in 2 Banden herausgegeben bat Er weist darin

nach, dass die Folie ursprunglich ein spaniscber und portugiesischer Tanz

war und im 8
/4 Takt stand. Die friibeste Verwendung des Rhythmus der

Follia findet er in Girol. Freseobaldi's Toccate e Partite d'intavolatura di

Cimbalo, lib. 1, Roma Borboni (von 1614, Ex. in Bibl. Berlin), uber-

schrieben: Partite sopra Folia — im Register Follia. Den Tonsatz teilt

er mit. Darauf in G. Ambr. Colonna's Intavolatura di Cithara Spagnola

1627 (nach Tappert scbon 1620 und dann 1637 erschienen, die Angabe
eines Fundortes iehlt leider). Hierauf fand Herr Niecks den Tanz auch

in einem deutscben Werke von 1667, naralich in Joh. Heinrich Schmelzer's

„Sieg-Streit deaz (?) Luflt und Waesers. Freuden-Fest zu Pferd zu dem
Glorwurdigsten Beylager Beeder Ksl. Majestaten Leopold i desz Ersten . . .

Wienn 1667* (Fundort feblt auch hier). Unter den 5 Piecen findet sich

eine Follia, deren Melodie Herr Niecks mitteilt. Sie nahert sich in der

Rhythm ik und dem Ton fall der spater so bekannt gewordenen Melodie

Farinel'B Ground, von der or gleich darauf sehr ausfuhrlich spricht und
auch hier die Melodie mitteilt, schon um ein Betrachtliches, obgleich die

erstere in Dur und die lebstere in Moll steht, auch man geneigt ist, ihr

ein langsameres Tempo zu geben. Unter dem Namen Farinelli's Ground
erreichte der Tanz Follia erst seine weite Verbreitung. Farinelli, mit Vor-

namen Cristiano, wie Herr Niecks mitteilt, war Violinist und Konzert-

meister in Hannover in der Zeit von etwa 1680—1685 (nach Chrysander's

Handel I, 355). Ihm wird die Fassung der weitverbreiteten Melodie zu-

geschrieben, die bald darauf der Violinist CorelH in seinem Op. 5, 12. So-

nate, als Thema mit 22 Variationen verwendete. Beide Melodien werden

auch hier mitgeteilt. Auch d'Anglebert verwendet dieselbe in seinen

Pieces de Clavecin von 1689 unter Nr. 5 in ganz gleicher Fassung. Herr
Niecks teilt mir noch privatim mit, dass er dieselbe Fassung scbon 1683
mit der Bezeichnung „Mr. FardineFs Ground" in „The Genteel Companion
being exact directions for The Recorder, edited by Humphrey & Salter,

gefunden habe. Ihr weiteres Vorkommen verfolgt nun der Herr Verfasser

bis herauf zn Frz. Liszt, der sie in der Rhapsodic espagnole verwendet.
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Bemerkenswert ware noch, dass sie auch Sebast. Bach in der sog. Bauern-

Cantate (Cantate en burlesque) als Instrumental- Einleitung zu der Arie

„Un8er trefflicher lieber Kanimerherr" benutzte. Die Singstimme selbst hat

dann nichts gemein mit der Follia. Wer die Melodie nicht keunt, findet

aie in Bohme's Geschichte des Tanzes II, 54 Nr. 120 in doppelter Noten-

lange und statt in Dmoll in Hmoll. Wie Herr Niecks am Schlusse seines

Artikels erwahnt, Bcheint der Tanz in Spanien selbst wenig oder gar nicht

verbreitet gewesen zu sein, denn man findet aufser in spanischen und portu-

giesischen Musiklexica nirgends eine Erwahnung desselben.

7. Emerich Kastner, Neuestes und vollst&ndigstes Tonkunstler-

und pern -Lexikon, enthaltend (folgen 10 Zeilen mit umst&ndlicher

Angabe des Inhalts), herausgegeben von . . . Erstes Bandcben. Buch-

stabe A. Berlin, Brachvogel & Ranft 1889. In sehr kl. 8°. VI und

64 S. Preis 75 Pf.

Der Verfasser sagt im Vorworte, dass er sich bemuht habe, alle Namen

von Personen zu sammeln, die sich je in irgend einer Weise mit der Musik

soweit beschaftigt haben, dass dieselben in die Offentlichkeit gedrungen sind.

Mit kurzen Worten, er glaubt hiermit ein Verzeichnis aller Tonkunstler,

Kunstlerinnen , Instruraentenmacher u. s. w. gegeben zu haben. Die Idee

ist fur den Musikhistoriker eine sehr praktische, denn bei der groisen

Kurze in der Behandlung jedes Namens kann man auf ein Taschenbuch

rechnen, welches sich zur Benutzung bei Bibliotheksarbeiten ganz vorziig-

lich eignet. Es ist nur zu furchten, dass durch das kleine Format und

die Einzugabe eines Opern-, Oratorien-, Ballet- und Schauspielmusik-Ver-

zeichnissefl, welches schon beim Buchstaben A 14 Seiten einnimmt, das

Buch einen grofseren Umfang erreicht, um noch als Taschenbuch benutzt

werden zu konnen. Der Herr Verfasser wurde uberhaupt besser thun
;

wenn er dieses letztere Verzeichnis nicht jedem Buchstaben beifugte, sondern

erst am Schlusse des Lexikons, denn man vergegenwartige sich nur dieses

umstandliche Suchen irgend einer Oper, wenn nach jedem der 25 Buch-

staben des Alphabets das Opernverzeichnis immer wieder von A—Z lauft.

— In einem vorangehenden Aufrufe bittet der Verfasser die Musiker, ihn

mit Beitragen uber ihr Leben und ihre Werke zu unterstiitzec. Bekannt-

lich hat so ein Aufruf nur zur Folge, dass die Miniaturkomponisten pich

schleunigst melden. Wir mochten Herrn Kastner statt dessen lieber er-

sucben, die Hofmeister'schen Kataloge, von denen alle 5 Jahre ein Supple-

mentband erscbeint, durchzuarbeiten, ferner die 3 B^gister zur alten Leip-

ziger Musikzeitung, das Register zu den ersten 50 Banden der Neuen

Zeitschrift fur Musik, die Register zu den Monatsheften fur Musikgeschichte,

zu der neuen Allgemeinen musikal. Zeitung in Leipzig von Chrysander,

besonders aber die zahlreich gedrackten Kataloge offontlicher Bibliotbeken,

die Bibliographie der Musik-Sammelwerke und die Antiqua r-Kataloge, dann

wur^e er ein Material gewinnen, welches alle bisherigen Musik-Lexika uber-

iriflt und Jedem ein willkommenes Nacbschlagewerk ware.
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Mitteilungen.
* Das Taufzeugnis Johann Kuhnau's. Ala Geburtsjahr gait bis vor

kurzer Zeit 1667. Erst Kfimmerle in seiner „Encyklopadie der evangel. Kirchen-

musik" hat den Fehler verbessert und schreibt (nach A. Dorflfel) „im April 1660".

Das Trauzeugnis der Eltern lautet:

„Am 18. Februar 1656 ist Barthel Kuhn (!), Tischer alhier, mit Jungfrau

Susannen, Martin Schmiedes, Burgers und Schneiders alhier, ehelichen Tochter

getraut worden.
4 '

Das Taufzeugnis Johann's lautet:

„Am 6. Aprilis 1660 mane circa h. 7 ist Barthel Kuhn N. G. (Neugeising)

ein Sohn gebohren und den 8. Apr. getauft nahmens Johannes, testes: Andreas

Kluge, Kttrschnor. Andreas Schelle, juvenis, Abraham Schellens, des Schmelzers

Sohn, Frau Maria, George Leonharts, Eheweib, allc im Neuen Geising."

Dresden, J. Schreyer.

* Nachrichten fiber den Lautenisten Abraham (1568). Unterm

9. April 1568 schrieb Kurftirst August zu Sachsen (Konz. i. K. S. Hauptstaatsarchiv

:

Copial 343, 258 b) an den „Fiirsten zu Plauen" (Heinrich VI. zu Reufs), dass ihm

berichtet worden sei, der „gute luttenist Abraham, so ethwan [einst] bei hcrzog

Johans Friedrichen [d. mittleren] uffm Grimraenstein [bei Got'.ia] gewesen", sei jctzt

bei ihm. Da nun August in seiner „musica" eines Lautenisten bedurfte, so bat er

den Adressaten, ihm Abraham, falls er „difs jungens fuglich entrathen
4
* konne,

zuzuschicken.

Dresden, Theodor Distel.

* Ein Knabe (Heucholin) aus Pressburg wird 1652 dem kursach-

sischen Hofkapellmeister Heinrich Schiitz empfohlen. Herzogin Magda-

lene Sibylla, Tochter Kurfiirsts Johann Georg I. und (Magdalenens) Sibyllens (I.),

geb. Herzogin zu Brandenburg, war in erster Ehe (am 5. Oktober 1634) vermahlt

mit dem Kronprinzen Christian V. zu Danemark, in zweiter (11. Oktober 1652) mit

dem Herzoge Friedrich Wilhelm U. zu Sachsen -Altenburg, dessen ersto Gemahlin,

Herzogin Sophie Elisabeth zu Brandenburg, am 6. Marz 1650 gestorben war. Auf
diese zweite Vermahlung bezieht sich die im folgenden mitzuteilende Stelle aus einem

Originalschreiben des kursachsischen Residenten am kaisorl. Hofe, Jonas Schrimpf f,

d d. Prag, 1. Okt. 1652 (K. S. Hauptstaatsarchiv : III. 44, Fol. 10, Nr. 21, B1.356),

an den kursachsischen Geheiraen und Reichssekretar Rudolf Putscher, in welchetn

dem kursachsischen Hofkapellmeister Heinrich Schiitz ein junger Mensch, namens

Heuchlin aus Pressburg, empfohlen wird: „. . . recommendire demselben ich mit

diesem boni parentis utpote, herrn Caspar Heuchelins, . . . consiliarii et syndici, non

degenerem filium, welchen der herr vattern, nebenst noch andern zweyen, aufs Ungarn
zu disem ende abgeferttiget, daCs selbiger, bey instehendem hochfurstl. beyla(n)ger

zu Drefsden, die bertihmbte solennitaten sehen und, dafern selbiger, wie ich verhoffe,

tiichtig befunden werden mochte, sich in der vocalrausica horen lassen und darbey

etwas ferner ergreiffen solle : defswegen audi derselbe mit ein und andern recommen-

dationbrief an ihrer churfurstl. dhltl. unsers gdsten herrn wol fiirnehmen und be-

rtihmbten capellmeistern herrn Heinrich Sch fit z en begleittet worden. ETs ist aber

defs herrn vattein intention, dafs der knab, sobalt die grolte solennitaten voriiber,

wiederumb in sein patriam khommen und seinen studiis ferner obligen solle.*
4

(Es

folgen Einzelheiten wegon der Verpflegung der drei Reisenden, dann heifst es weiter:)
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„Ich bitte, mein hochgeehrter herr wolle sonderlichen den knaben bey wolgemeltem

herrn capellmeistern Schiitzen bestes recommendiren . .
."

Dresden. Theodor Distel.

* Adolf Prosniz (Prof, am Wiener Konservator.) Handbuch der Klavier-

titeratur von 1450—1830. Historisch-kritische tfbersicht von . . . Wien. C. Ge-

rold's Sohn. 1887. 8°. Vorwort mit Wien 1884 gez. 26 Seiten historische Ein-

leitung und 157 Seiten Verzeichnis der Klavier- resp. Orgel-Literatur. Die Idee

und Anlage ist vortrefflicb und wurde dem Historiker und auch Dilettanten ein

wertvolles Nachscblagewerk bieten, wenn die Ausfuhrung gleichen Schritt hielte.

Die historische kurze Einleitung zeugt von fleifeigen Studien und grundlichem Ein-

dringen in die Entwickelang der Klaviermusik. Die darauf folgende biographiscbe

und bibbographische Darstellung der Komponisten und ibrer Klavier- oder Orgel-

werke ist, soweit andere das Material klargelegt baben, ohne Tadel, sobald sie aber

in die 2. Halfte des 17. Jahrh. tritt und das ganze 18. bindurcb sehr verschieden-

wertig, namlicb bei dem emen Autor gut, bei einem anderen ungenau und lucken-

haft. Ebenso luckenhaft ist die Anftihrung der Fundorte (Bibliotheken). Altere

Werke ohne Fundort zu verzeichnen, heifet Wasser in ein Sieb fiillen und hat nur

den Zweck das Bucb zu fiillen. Es ist die nutzloseste Schreiberarbeit, die leider

noch sehr gepflegt wird. Treten wir dagegen in die Jetztzeit ein, so fallt diese

Bedingung weg, denn in jeder Musikalienhandlung konnen wir das Verlangte er-

balten. Die Einteilung der 2. Epoche (Emanuel Bach bis zur Neuzeit) hat durch

das Zerreifeen in 4 Gruppen, resp. 5, die Obersichtlichkeit verloren, auch ist es

wohl beute ale ein verfruhtes Unternebmen zu betrachten, die Komponisten des

18. Jabrh. nach ihren Leistungen einzureihen. Gar mancher von ibnen, der einst

hoch gefeiert wurde, ist uns noch so unbekannt, dass ein Urteilen ein sehr voreiliges

Unternehmen ist. Wenn der Herr Verfasser sich dieses Feld zur weiteren Unter-

suchung wablt, — die Wiener Bibliotheken gewahren dazu ein reichhaltiges Material

— so wurde er sich um die Erforschung der Musikgeschichte ein grofees Verdienst

erwerben, docb musste dieselbe in einer historiscb kritiscben Weise geschehen.

* Die Herausgabe der neuerdings angekiindigten Paleographie musicale, ver-

Sffentlicht durch die Benediktiner-Patres von Solesme in Frankreich, versuchen nun

Deutschland durch einen deutsch abgefassten Prospekt ftir ihr Unternehmen zu

gewinnen. (Der franzosische Prospekt war den Monatsh. 1888, Nr. 11 als Beilage

gegeben.) Eine beiliegende Subskriptionsliste bezeugt, dass das Unternehmen in

Frankreich selbst die grofste Unterstutzung findet, dagegen vom Auslande nur wemg
beachtet wird, und docb verdiente es eine allgemeine Unterstutzung. Sowohl Deutsch-

land wie Italien haben sich um die Herstellung des gregorianiscben Chorals schon

so grofee Verdienste erworben und so Grofees geleistet, dass man doch glauben

sollte, eine Herstellung der altesten noch vorhandenen Mss. auf photolithographiscbem

Wege ware geeignet, ihr voiles Interesse dafiir zu erwecken. Der Preis von j&hrlich

20 M fur 4 Liefg. in 4° zu je 16 Licbtdrucken ist freilich etwas hoch, beeonders

da man in Frankreich selbst nur 16 M zahlt. Dies Verfahren, den Preis fur das

Aualand hoher anzusetzen als fur das Inland, hat immer den Beigeschmack wie eine

Art Strafe, dass man Auslander ist. Lasse man diese zwar alte, aber stets zum

Schaden der Sacbe eingefuhrte Einrichtung fallen und die Unternehroer werden eicli

dabei weit besser stehen. Wenn die Vereendung auch etwas hohere Unkosten ver-

nrsacht, so betragt sie doch nicht 4 M mehr, denn je 50 g kosten nur 5 Pf. Porto.

Man subskribiert bei der Musikhandlung von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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* Der Katalog des Liceo niUBicale zu Bologna schreitet riistig vorw&rU und

liogt bereit8 die 4. Lieferung vor, dio bis Soito 25G reicht und thcoretische Schriften

aus alien Zciten enthiitt. Die Boschreibung der Titol, dio Auszuge aus den Werkon

'und die Inhaltsangabe der Hds. geben ihra einen hohen Wert
* Liebhaber und Sammler von Autographen werden darauf aufmerksara ge-

macht, dass Herr Sigmund Au&terlitz in Wien L, Donaustr. I , seine kostbare Auto-

graphen-Sammlung verkaufen will, entweder im ganzen oder einzelnen. Die Samm-
lung enthalt Haydn-, Mozart- und Beethoven'sche Autographe, das Stabat mater

von Pergolese und vieles andere.

* Leo Liepmannwohn, Antiquariat zu Berlin W., Charlottenstr. 63. Kata-

log 73. Dramatdsche Musik (Orchester-Partituren und Klaviorauszuge) 390 Nrn.

Opern aus drei Jahrhunderten und aus aller Herren Lander, seltene und bekannte

Werke. Die Titel zeichnen sich wieder durch eine genaue und sorgfaltige Wieder-

gabe aus, so dass sie der Bibliographic die besten Dienste leisten.

* Albert Cohn in Berlin, Antiquariat, W. Mohrenstr. 5a Katalog CXCEII.

Enthalt neben anderen Werken auch eine Auswabl seltener Musikwerke aller Gattungen.

Auch bier ist die Titelwiedergabe eine vorztigliche und mit Luxus hergestellte. Wir
mochten bier den Wunsch anfligen, dass sich die Antiquare Englands, Itahens und
Frankreichs doch auch den Bestrebungen anschliefsen, ihre Kataloge sorgfaltiger her-

zu8tellen, sowohl in der Wiedergabe des Titelwortlautes , als besonders in Angabe
des Verlagortes, Verlegers oder Druckers und der vorhandenen Stimmbucher. Es
ist wahrhaft ein Jammer, wie die im iibrigen mit Luxus bergestellten Kataloge

nachlassig und ohne jegliche bibliographische Kenntnisse hergestellt sind. Wir er-

suchen die Herren Mitglieder unserer Gesellschaft, die jenen Landera angehoren,

in Zeitungen fiir eine bessere Herstellung der Kataloge fiir Musik so lange zu

k&mpfen, bis das Ziel erreicht ist In Deutschland sah es einst nicht besser aus,

bis auf Drangen der Musikhistoriker die Kataloge eine wissenscbaftliehe Form er-

hielten.

* Von dem Verzeichnis der Musikhandschriften der Kgl. Ritter-Akademie zu

Liegnitz, welches als Beilage zu den Monatsheften von 1886 erschienen und dem
soeben das Register beigegeben ist, liegt noch ein kleiner Vorrat im Separatabzuge

zum Verkauf. Preis des Exemplares 2 M.
* Quittung fiber eingezalilte Beitrage von den Herren : Kaplan Baumker, Batt-

logg, Bertling, Pfarrer le Blanc, Prof. Braune, Carsteim, Clouzot, Dangler, Prof.

Faisst, Prof. FUrstenau, Frz. Xav. Haberl, Prof. Kostlin, P. Utto Kornmiiller, Dr.

Kralik, Baron Aless. Kraus Figlio, Prof. Kullack, Fr. Niecks, Musikd, Notz, Dr.

Piber, Jul. Richter, Prof. Schell, Schreyer, Direktor Skuhersk) , Prof. Sommer, Pfarrer

Unterkreuter, Dr. E. Vogel, Prof. Wagener, von Wasielewski, Kaplan Wtist. Schul-

lehrer-Serainar in Zschopau, Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. , Strafsbnrger Uni-

versitats-Bibliothek, Verein voor N. Neederlands Muziekgeschiedenis. — Nachtraglich

von den Herren : Dr. E. Bohn, Dr. A. Dorffel, Emil Krause, A. Quantz, IV. R5del-

berger, W. Tappert, G. Voigt und E. Werra.

Templin, den 15. Febr. Eitner.

* Den mehrfachen Anfragen wegen eines Titelblattes zum Buxheimer Orgel-

buche diene zur Antwort, dass weder ein Titelblatt gedruckt, noch als Beilage an-

gezeigt ist.

* Hierbei eine Beilage: Register zu dou Hds. in Liegnitz, Bog. 9.

Ver*ntwortlloh«r B«d*kteur Robert Eitner, Ttniplia (Uokexmark).

Draok Ton Harmann Beyer A 80hne in LangenftaU*.
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Ho. 4.

Ciprian Rore.

(Bob. Eitner.)

(Fortsetzung.)

1543. Das zweite Bach vierstimmige Madrigale erscbien nach

Becker bei Gardane in Venedig 1543, doch ist mir kein Exemplar

bekanot Ob der Inhalt der ersten Ausgabe auch nor 9 Madrigale

von Bore enthielt, l&sst sich aus der Partiturausgabe von 1577 fast

mit Gewissheit behaupten, denn dort folgen nach den 9 Madrigalen

die Worte „Et seguitano altri Madrigali del istesso Aatore", Fol. 25,

und dieser Anbang ist aus dem Sammelwerke 1566a (andere Aus-

gabe 1575) entnommen.

Die erste mir bekannte Ausgabe des 2. Buches ist von 1557,

die scbeinbar wie eine erste Ausgabe betitelt ist:

(1557.) Tenore
|
(Versal:) Di Cipriano De Bore | 11 Secondo

Libro De Madrigali
|

(Petit:) A quatro Voci, Con vna Ganzon di

Gianeto; Sopra di Pace non trouo, Con quatordeci | ftanze. Noua-

mente per Antonio Gardano stampato et dato in luce. | Con Gratia

Et Privilegio | A Qaatro — Drkz. — Voci.
||
In Venetia Apresso di

|

Antonio Gardano. | 1557.

4 Stb. in kl. quer 4°, o Dedic. ; im Liceo musicale in Bologna

der Tenor.

Eine andere Ausgabe erschien

(1569) (Versal :) Canto
|
Di Cipriano De

|
Bore II Secondo Libro

|

De' Madrigali A Qvattro Voci
I
Con Una Canzon di Gianetto

|
(Petit:)

Monatah. t Mmlkgwob. J«hrg. XXI. No. 4. 5
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Di Quatordeei Stanze Sopra di Pace non trovo,
|
(Versal:) Nuova-

mente Con Ogni | Diligentia Bistampato. | Libro — Drkz. — Se-

condo.
|| In Venetia

|
(Petit:) Appresso Claudio da Correggio.

|

MDLXVHU.
|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Exemplar komplet im Liceo

musicale zu Bologna.

Eine sp&tere Ausgabe tr&gt den Titel

(1571). Tenore | Di Cipriano De Bore | II Secondo Libro De
Madrigali

|
A Quatro Voci, Con vna Canzon di Gianetto; lopra di

Pace non trouo, Con
|
qoatordeci ftanze. Nooamente con ogni dilli-

gentia BiAampato. | A Qvatro — Wappen — Voci | Con Gratia Et

Privilegio || InVenetiaAppreflb HFigliuoli I di Antonio Gardano. |
1571.

|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic.

Exemplare: Staatsbibl. MUncben and Hofbibl. Wien komplet

Kg). Bibl. Berlin nur Tenor and Bibl. naz. zu Florenz: C. a. A.

pag. In halt (4 stimmig)

:

1. Un' altra volta la Germania.

2. Chi non sa com
1 Amor sprona.

3. Schiet' arbuscel di cni ramo.

4. Beato me direi se mi mostrasse.

5. sonno o della queta' humida.

2. p. Ove '1 silentio che '1 di fugge.

6. Fontana di dolore albergo d'ira.

7. Datemi pace
1

o duri miei pensieri.

8. Mentre la prima mia novell* etade.

9. Mia benigna fortona, 2. p. Crudele' acerba' inezorabil morte.

Canzon di Gianetto (scilc. Palestrina).

10* Da fnoco cosi bel nasc' il mio.

11. 2. Stanza: Bapace' ingord'e.

Amo' e non nacque.

Da l'empia gelosia.

Se mi vince tal'hor.

O effetto rio ch'el pin felice.

Amor non volev* io ch'el mio.

Non mi sferr'il crudel.

Poi che la vista del mio caro.

Io non ho lingu' e senza giiocchi.

L f

alta cagion del mio fermo.

Misero stato de gPamanti.

Fuggir devriassi se faggir.

Satio di tormentarm* amore.

Eine vermehrte Gesamtausgabe beider BQcher 4stim. Madrigal

e

erscbien in Partitur

11. 3. n

12. 4. V

13. 5.
ft

14. 6. n

15. 7.
fi

16. 8. n

17. 9.
ti

18. 10.
ir

19. 11.
ii

20. 12.
ii

21. 13.
ii

22. 14. M
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(1577). (Versal:) Tvtti I Madrigali | Di Cipriano Di Bore
|

A Q?attro Voci
| Spartiti Et Accommodati Per

|
(Petit:) fonar d'ogni

forte d' iftromento perfetto, & per
|
Qualunque Audiofo di Contra-

punti. | Nouamente pofti alle ftampe. I Vign. | Drz. |)
In Venetia Appreffo.

di Angelo Gardano. | 1577.
|
(Titel mit Holzschnitten umgeben.)

1 vol. in Fol. zu 31 Bll. mit 42 Madrigalen aus dem 1. und

2. Bache. Eine nach fast modernen Einrichtangen gedrackte Partitar

mit Taktstrichen. Texte fehlen, aufser den am Bande verzeichneten

Anfangsworten. Probe- Abdrucke der Partitar findet man in den

M. f. M. V, 30.

Exemplare: Egl. Bibl. Berlin, fehlen die letzten Bl&tter. —
Liceo masicale in Bologna vollst&ndig.

Aos dem 1. Bache sind alle 23 Canzonen and Madrigale in

gleieher Ordnung wie in der Ausgabe von 1557 aafgenommen; es

fehlen nor die beiden Chansons „En voz a dieux
11 und „ Hellas com-

ment
1
'. Ton Bl. 16 v. ab folgen dann die Madrigale des 2. Buches

zo 4 Stimmen, wie sie soeben mitgeteilt sind. Nach „Mia benigna

fortana" mit seinem 2. Teile folgt Fol. 25 die Cberschrift: „Et segui-

tano altri Madrigali del istesso Autore" and darauf die Madrigale:

Ben qui si mostra '1 ciel.

Ne Taria in questi di.

Era il bel viso suo.

E ne la (ace de begli, 2. parte.

Chi vel veder tutta.

Vedrh, i biondi capei, 2. parte.

Se qual e'l mio dolore (im Berliner Exemplare nicht

mehr vollst&ndig and die folgenden fehlen ganz).

Felice sei Tivigi poi.

Musica dulci sono celestia.

Calami sonum ferentes (das von Commer im

12. Bande seiner Collectio abgedruckte Madrigal mit der chroma-

tisehen Tonleiter als Motiv.) Diese 10 letzten Madrigale sind dem
Sammelwerke 1566a (1575) entlehnt. (NB. Ein kompletes Exemplar

?on 1566 a im Archive zu Augsburg.)

1544 a. (Versal :) Cipriani | Mvsici Eccellentissimi Cvm Qvibvs-

dam Aliis Doctis
| Avthoribvs Motectorvm Nvnc Primvm Maxima

|

Diligentia In Lvcem Exevntivm |
Liber Primvs

|
Qvinqve — Drkz. —

Vocvm.
H (Petit:) Venetijs Apud Antonium Gardane. | Cum Gratia et

Privilegio. | Bez. des Stb.
|
(Sammelwerk 1544 a).
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5 Stb. in kl. quer 4° (Bassus mit wenig verandertem Titel,

siehe Bibliogr. der Musik-Sainlwke.).

Exemplare: Egl. Bibl. Berlin, Proske'sche Bibl. Regensburg,

Stadtbibl. Augsburg, Stadtbibl. Ltibeck, british Museum, s&mtl. kom-

plet. Bibl. Mttnehen nur. Bassus.

Von Bore sind enthalten:

1. Benedictus deus et pater, p. 20.

2. Gaude Maria virgo, 2. p. Gabrielem, p. 5.

3. Id die tribulationis meae, p. 13.

4. Itala que cecidit, 2. p. Una tibi floret, p. 3.

5. Nulla scientia, 2. p. O quam neceesaria, p. 1.

6. Tribularer si nescirem, 2. p. Secundum multitudinem, p. 23.

7. Vado ad eum qui misit p. 17.

1544 b. Di Cipriano
|
II Secondo Libro De Madregali A Cinqve

Voci Insieme
|
Alcvni Ui M. Adriano Et Allri Avtori | A Misvra

Comvne Novamente
|
Posti In Lvce

|
A Cinqve — Drz. — Voci j'

Venetijs Apud Antonium Gardane. | M.D.XXXXII1I. | Cantvs.
|

5 Stb. in kl. quer 4°. British Museum in London. Dieses

Sammelwerk ist in meiner Bibliographie unter 1552 bescbrieben.

Der Inhalt stimmt mit cten Ausgaben von 1551 und 1552 genau

tiberein und auch bier sind die Madrigale „Qual anima ignorante
u

mit Adriano und „S' infinita bellezza
u

mit Arcbadelt gezeicbnet,

die in den sp&teren Ausgaben keinen Autornamen tragen.

(1551.) Cipriano de Bore il secondo libro de Madrigali a 5 voci

insieme . . . bis „Aatori", dann Novamente Riftampato.

Ibidem 1551, 5 Stb. in kl. quer 4°, auf der Staatsbibl. MUnchen

komplet.

(1552.) Derselbe Titel. Ibidem 1552. 5 Stb. in kl. quer 4°.

Bischflfl. Bibl. Proske's in Regensburg: C. A. B. V. — Bibl. nazio-

nale in Neapel: C. A. — Archiv der Kirche S. Petronio in Bologna.

5 Stb.

(1562). Derselbe Titel. „In Venegia, Appresso Girolamo

Scotto." | MDLXII. |
5 Stb. in kl. quer 4°. Stadtbibl. Augsburg, be-

scbrieben im Kataloge von Scbletterer p. 35 No. 125.

(1563.) Mit gleichem Titel, gedruckt bei Anton. Gardano 1563.

5 Stb. in kl. quer 4°. Staatsbibl. Mtachen und Hofbibl. Wien

kompl. Die Bibl. nazionale in Florenz nur Altus und Quintus.

(1593). Gedruckt bei Angelo Gardano in Venedig. 5 Stb. in

kl. quer 4°. Egl. Bibl. Brflssel, fds. F6tis No. 2230.
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Yon Bore sind folgende Madrigal© enthalten:

pag. 1. Cantiamo lieti. 2. p. La terra di novelli.

„ 5. Sfrondate o sacre dive.

„ 19. Scielgau l'alme sorelle. 2. p. Ardir senno vertu.

„ 21. dolci sguardi. 2. p. Et se talhor de begliocchi.

„ 23. I mi vivca. 2. p. O natura pietosa.

,, 25. Padre del ciel. 2. p. Hor volge signor.

M 27. Fa force un tempo. 2. p. Ogni mio ben crudel morte.

,, 37. Dhe si ti strins
1

amore.

1545. (Versal :) Tenor
|
Cypriani Eore | Mvsici Excel lentissimi

|

Motetta Nvnc
| Primvm | Svmma | Diligentia In Lvcem

|
Prodita.

|

Qvinqve — Druckerz. — Vocvm
|
(Petit:) Venetijs Apud Antonium

Gardane
| M.D.XXXXV.

|
(Versal:) Cvm Gratia El Privilegio.

|

5 Stb. in kl. quer 4°: G. A. T. und Quintus iibereinstimmend,

wahrend der Bassos die Varianten „Motectorvmu , „Prodevntivm
u

,

„D.M.XXXXV 4t und keine Dedication hat.

Dediciert von Gardane an Signor Baldasar Feria, Gesandter des

K5nigs yon Portugal. Der lnhalt bietet nichts Bemerkenswertes.

Exemplare: Stadtbibl. Hamburg und Augsburg, Hofbibl. Wien,

Stadtbibl. LObeck, Gymnasialbibl. in Heilbronn, british Museum in

London, s&mtl. komplet.

lnhalt:

1. Beatus homo, cum 2. et 3. partib. pag. 1.

2. Cantantibus organis, c. 2. pari p. 24.

3. Domine quia habitabit, o. 2. part. p. 32.

4. Exaudiat me Dominus, c. 2. part. p. 16.

5. Gaude Maria virgo, c. 2. part. p. 8, derselbe Satz wie in 1544.

6. In convertendo Dominus, c. 2. pari p. 6.

7. In Domino confido, c. 2. part. p. 12.

8. Levavi oculos meos, a voce pari, c. 2. pari p. 30.

9. Nulla scientia melior, c. 2. part. p. 4, derselbe Satz wie in 1544.

10. Nunc cognovi, c. 2. part. p. 36, cum 6 voc.

11. Plange quasi virgo, c. 2. part. p. 18, a voce pari.

12. Pulchrior Italicis formosa, p. 10.

13. Quanti 'mercenarii, c. 2. pari p. 26, a voce pari.

14. Quid gloriaris, c. 2. part. p. 28.

15. Si ignores, a voce pari, c. 2. part. p. 23.

16. Tribularer si nescirem, c. 2. part. p. 14, derselbe Satz wie in 1544.

17. Vado ad eum qui misit, p. 12, derselbe Satz wie in 1544.

18. Usquequo Domine, c. 2. part. p. 20.

19. Vias tuas Domine, a voce pari, c. 2. part. p. 34.

1548. (Versal:) Mvsica Di Cipriano Bore
|
Sopra Le Stanze

Del Petrarcba
|

(Petit:) in laude delta Madonna, Et altri JMadrigali
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a cinqae voci, Con cinque Madrigali | di doe parte l'uno del medefmo

autore bellifllmi non piu vedati, Infieme
|
qaatro Madrigali noovi a

Cinque di Messer Adrian o. | L1BRO TERZO.
| Bez. des Stb.

||

In Venetia Apreflb di
|
Antonio Gardane.

|
M.D.XLV1II.

|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Sammelwerk 1548a. Eiem-

plare: Bischdfl. Proske'sche Bibl. in Begensburg und Staatsbibl.

Mttnchen koinplet. Stadtbibl. in Hamburg nur Cantos.

Ton Bore sind enthalten:

1. Vergine bella. 16. So voi poteste.

2. „ saggia. 17. 2. p, Che gentil pianta.

3. „ pura. 18. Quande fra Faltre donn1

.

4. „ santa 19. 2. p. Io benedico.

5. „ sol' al mondo. 22. Pommi ov' il sol.

6. „ cbiara. 28. Quand io veggio a voce pari.

7. Lasso che mal accorto. 29. 2. p. Poscia in pensar.

8. S* honest' amor. 30. L'augel sacro.

9. 2. p. Ond' io spero. 31. 2. p. Ond' il bel pome.

10. Quel vago impallidir. 32. Ite rime dolenti.

11. 2. p. Conobbi' allhor. 33. 2. p. E se qualche pieta.

12. Qual donn' attende. 34. L'amor la viva fiamma.

13. 2. p. Ivi '1 parlar. 35. 2. p. Novo consiglio.

14. Si traviato. 36. Scarco di doglia.

15. 2. p. E poi cbe '1 fren. 37. 2. p. Ma il bel pensier.

In demselben Jahre brachte auch Scotto eine Sammlung mit

fast gleichem Inhalte. Wer der Vorg&nger war ist nicht ersichtlich.

Sie tr&gt den Titel:

(1548.) Bez. des Stb.
|
Di Cipriano Bore | et di altri eecellen-

tissimi musici il terzo libro di madri
|
gali a cinque voce novamente

da lvi composti et
|
non piv posti in lvce. |

Con diligentia stampati.
|

Masica nova et rara Come a quelli che la Canterano et udirano sara

palese. | Venetiis Apresso Hieronimo Scotto. MDXLVII1.
|

5 Stb. in kl. quer 4°, Dediciert an Signor Gottardo Occagna

von Paola Vergelli mnsico padouano.

Exemplar in der Universit.-Bibl. in Upsala: C. A. T. und Contra-

tenor (scil. Quintus), der Bassus fehlt. (Mitteilung des Herrn Biblio-

tbekars Claese Annerstedt.)

Der Inhalt stimmt mit der Ausgabe von Gardane in den Nrn. 1

bis 19 (1herein, wahrend die tibrigen Nummern fehlen und folgende

daftir eintreten:

Amor m'ha posto come, von Perisone, c. 2. part p. 11.

Done sei tu mio car' et mio, von Willaert, c 2. part. p. 15.
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Lauro gentile il di ohe l'aurea, Ton Zarlino, o. 2. part p. 20.

Poi ch' io vi veggio o donna, von Gdbriello Martinet)go, p. 22.

Quelle fiamme quel foco, c. 2. part., von Martinengo, p. 18.

8* una fede amorosa un cor, c. 2. part., von BcUdiserra Donato, p. 13.

Aafserdem sind noch von Willaert wie in der Gardane'schen

Sammlung enthalten: „Amor da che tu vuoi
u

, c. 2. p. — ,,Mentr'al

bel letto ove dormia", c. 2. p. — „Ne Pamar" und „Se la gratia

divina".

Das Sammelwerk enthalt also 23 Mad rigale ohne die 2. Teile.

(1552.) Bez. das Stb. | Di Cipriano Rore
|

II Terzo Libro de

Madrigali
| A cinque uoci Dove si Contengono Le Yergine, & altri

j

Madrigali Novamente Con ogni
| Diligentia Bistampato. | A ClNQVE

VOCI ] In Venetia Apresso di | Antonio Gardane.
| 1552.

|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic 44 Nrn., also am 7 Madrigale

von Bore vermehrt, n&mlieh:

pag. 7. Vergine quanta lagrime.

„ 8. „ tal'e terra.

„ 9. „ * in cui ho tutte.

„ 10. „ humana.

„ 11. II di s'appressa.

„ 12. Quando lieta sperai.

„ 13. A che con nuovo laccio.

Die tlbrigen wie in 1548 von Gardane.

Exemplare: Stadtbibl. in Augsburg komplet. BischOfl. Proske-

sche Bibl. in Begensburg nur C. A. B. V. — Bibl. nazionale in

Neapel: C. B. V.

(1557.) Altvs
| Di Cipriano Di Bore

|
II Terzo Libro De' Ma-

drigali, | Dove Si Contengono Le | Vergine, Et Altri |
Madrigali.

|

Vignette | Di nuouo riueduti, & con Comma diligentia corretti. |
A

Cinqve — Drockerz. — Voci
(|
In Venetia, Per Plinio |

Pietrasanta.

MDLVII.
|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Der Inhalt ist init der Aus-

gabe von 1548 Gardane fast tibereinstimmend, nur fehlt bei den

Madrigalen: „Amor da che - Se la gratia -r Ne Tamar — Mentr*

al bel
44

der Autorname Willaert's, so dass man glauben k5nnte die-

selben wftren von Bore. Hinzngefflgt sind am Ende noch folgende

Madrigale

:

pag. 46. Di virtu, di costumi e di valore.

„ 47. Oosi 1 mio sill, qual fe la sua bellezza.

„ 48. Morte eterno fin de tutti mali.

„ 49. Alcun non pu6 saper da chi sia amato.
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Exemplare: Egl. Ritterakademie in Liegnitz kompl. Eg). Bibl.

Berlin: Altos.

(1560) erschien bei Antonio Gardano eine neue Ausgabe (ristam-

pato) mit demselben Titel wie ihn 1557 hat und dem Inhalte

von 1552.

Exemplare: Staatebibl. Mttncben 5 Stb". — Stadtbibl. Augsburg

5 Stb. — Bibl. Proske: A. B. V. — Bibl. naz. in Plorenz: A. u. 5.

(1562.) Canto. | Di Cypriano Bore
|

Li Madrigali A Cinqve

Voci, |
II Terzo Libro. | Dove Si eontengono Vergine, | Et Altri Ma-

drigali, Novamente |
ristampati, & con ogni diligenza coretti. | Drz.

||

In Vinegia, Appresso Girolamo Seotto. | MDLXII.
|

5 Stb. in kl. quer 4°. British Museum kompl. N&heres fiber

diese Ausgabe ist mir nicht bekannt.

(1566.) (Versal:) Canto | Di Cipriano Rore
|
II Terzo Libro Di

Madrigali | Dove Si Contengono Le Vergine,
|
Et Altri Madrigali,

|

(Petit:) Nouamente con ogni diligentia Riftampato.
|
A CINQVE —

Drkz. — VOCI | IN VENETIA.
|

Am Ende der Stb. , In Venetia appreffo Francesco Rampazetto.
|

MDLXVI.
|

(Sein Druckerzeichen besteht in einer energisch fort-

schreitenden Jungfrau mit einem Palmenzweige in der Rechten und

einem Kranze in der Linken.)

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. Die Kgl. Bibl. in Berlin besitzt

den C. A. T. B. (Quintus fehlt). Der Inhalt besteht zum Teil aus

den Madrigalen von 1548 und 1552, n&mlich

aus 1548 Gardane No. 1—17, 22, 31—33,
aus 1552 No. 7-13.

Von den anderen Autoren sind von Willaert aufgenommen „Amor
da che, — Mentr' al bel, — Ne Tamare und Se voi potessi. Der

Satz von Nicolo Dorati aus 1552 p. 14 „Bianca neve e il bel" ist

Rore zugeschrieben.

(1593.) Titel bis Ristampato. In Venetia, ap. Angelo Gardano.

1593. 5 Stb. in quer 4°. Kgl. Bibl. Brdssel fds. F&is 2231. Der

Inhalt ist mir nicht bekannt.

1549. Bez. des Stb.
|
(Versal :) II Terzo Libro | Di Motetti A

Cinqve Voci Di
|
(Petit :) Cipriano de Rore, & de altri excellentiffimi

Musici etc.
||
Venetia appreffo de j Antonio Gardane.

|
1549.

|

Siehe Sammelwerk 1549c. 5 Stb. in kl. quer 4°. Exemplare:

Hofbibl. Wien, Stadtbibl. Augsburg, Proske'sche Bibl. in Regensburg,

Stadtbibl. Kflln, s&mtlich kompl. Kgl. Bibl. Berlin nur Altus.
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Yon Rore sind enthalten

:

1. Angustie mihi sunt undique.

2. Clamabat autem molier.

3. Domine Dens subditione, 2. p. Qiiis enim tibi. 3. p. Ta ergo

rerum.

4. Despeream nisi sit Dea vera.

5. Hesperie cum leta Baas, 2. p. Quis mihi te similem.

6. Illuxit nunc sacra dies.

7. O altitudo divitiarum, 2. p. Quis enim cognovit.

1554. Ein mir unbekanntes Work ist folgendes:

Cipriano Bhore et Jacbet da Mantoa. Sacri et Santi Salmi

di David Profeta. Venetiis apud Hieronymum Scottum. MDLIIII.

Im Besitze des Grafen Laigi Manzoni zu Lugo in Italien.

1557 a. PASSIO | DOMINI NOSTBI JESV CHBISTI |
fecun-

dum Joannem, in qua folus Joannes canens introducitur : |
Auctoro

CTP. BORE, cum quatuor | vocibus, nunc priraum in lucera | aedita
[

Druckerzeichen.
(|
LVTETIAE.

|
Apod Adrianum le Boy, & Bobertum

Ballard, Regis Typographos, | in vieo Sancti Joannis Bellouacenfis,

fob interfignio | diuae (ienouefes. |
— 1557. | Cum priuilegio Regis,

ad decennium.
|

1 Sammelband in gr. Pol. Egl. Universit.-Bibl. in KOnigs-

berg i/Pr. Pb. 4 No. 16. 14 Bll. Hierzu gehflrt noch ein 2. Chor-

buch, welches die Ausspruche der Einzelpersonen und die CbSre ent-

h&lt, w&hrend der oben beschriebene Band nur die Partie des Evan-

gelisten umftngt. Die beiden B&nde erg&nzen sich daher.*) Der Titel

des 2. Bandes lautet:

(Versal:) Passio | Domini Nostri Jesv Christi
|
(Petit:) fecundom

Joannem, in qua introducuntur JESVS, & Judei: |
Auctore CYP.

RORE, cum duabus & fex
|
vocibus, nunc primum in lucem |

aedita.
||

LVTETLE etc. wie vorher.

Mitteilung der Titel von Herrn Dr. Rodiger, da die Titel bei

Mailer p. 6 No. 6 und p. 74 6 a ungenau sind. Die Exemplare der

Sammelb&nde in Wien und Upsala besitzen die Passion nicht.

1557 b. (Versal:) Tenor | Di Cipriano De Rore | II Qvarto Libro

DI Madrigali
|
(Petit:) A cinque Voci con uno Madregale a sei &

uno dialogo a otto, Nouamente da lui | compofto & per Antonio Gar-

dano ftampato & dato in luce.
|

(Versal:) Con Gratia Et Privilegio
|

*) Herr Jul. Richter machte raich' darauf aufmerksam, der die Passion in

Partitur gesetzt hat.
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A Cinqve — Drkz. — Voci 8 (Petit:) In Venetia Apreffo di j
An-

tonio Gardano.
|
1557.

|

5 Stb. in kl. qner 4°, o. Dedic. Sammelwerk 1557 e. Kgl.

Staatsbibl. MQnchen komplet.

Yon Bore sind folgende Madrigale enthalten:

1. Alcun non puo saper, Canon.

2. Amor se coai dolc'e il mio dolore, dialogo a 8.

3. Se ben il duol che per voi donna, 1. part Ben voi a pin de

mille, 2 p.

4. Come la notte ogni Fiammella viva.

5. Di virtu di costumi, 1. p. Coai il mio stil, 2. p.

6. La bella greca onde 1 pastor ideo.

7. Lf

ioeffabil bonta del redentore.

8. L'alto signor dinanzi a cui, 6 voc., 1. p. L'una piaga arde, 2. p.

9. Qoando signor lasciaste, 1. p. Ma poi che vostr' altezza, 2. p.

10. morte eterno fin di tutt' i mali

11. Vogli il tuo corso alia tua.

(1562.) Eine Ansgabe mit fast gleichem Titel ersebien in

Venedig bei Girolamo Seotto 1562.

5 Stb. in kl. qaer 4°. Bibl. nazionale in Florenz kompl.

(1563.) Eine Ausgabe mit fast gleichem Titel and Inhalt er-

schien bei Gardano 1563. 5 Stb. in kl. qaer 4°. Exemplare:

Staatsbibl. Mttnchen, Hofbibl. Wien kompl. Proske's Bibl. nor

A. B. and V.

(1568.) F6tis zeigt eine Ansgabe von 1568 an, die ieh nicht

kenne.

(1580.) Tenore | Di Cipriano De Bore | II Qvarto Libro De

Madrigali | A Cinqve Voci, | Nuoaamente Bistampato. | Wappen H In

Venetia appreffo
|
Angelo Gardano

| 1580.
|

5 Stb. in kl. qaer 4°, o. Dedic.

Exemplare: Staatsbibl. MQnchen, Hofbibl. Wien und Bibl. BrQssel

(fds. F6tis 2232) kompl. — Bibl. Berlin: Tenor. British Museum:

C. A. T. B.

Der Inhalt variiert mannigfach. Von Bore sind obige Nrn. 6,

10, 1, 7, 11, 4, 9, 5, 3, 8, 2 in dieser Ordnang enthalten. Von den

anderen Autoren ist nur geblieben

pag. 5. Adriano (Willaert), In grata, c. 2. p.

„ 11. Giov. Nasco, Io mi rivolgo, c. 2. p.

„ 15. Pietro Taglia, Discolorato, c. 2. p.

Samma 21 Madrigale incl. der 2. Teile.

(Schross folgt)
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Anzeigen musikhistorischer Werke.

8. Frederick Nieeks : Frederick Chopin as a man and musician.

(2 B&nde, XII and 340, and 375 Seiten. Mit einem Portrait, einer

Radierong von H. B. Robertson nach einer Bleistiftzeichnong von

T. Kwiatkowski im Besitze des Verfassers and einem Facsimile des

Autographs der ersten der drei Ettiden ohne Opus-Zahl im Besitze

des Herrn Felix Moscheles.) London and New-York, Novello, Ewer
& Co. 1888. gr. 8°. Pr. 24 M.

Der Verfasser dieser neuesten Chopin -Biographie bespricht in der

Vorrede eine Reihe von Werken seiner Vorganger. Streng genommen
konnen jedoch davon nur zwei ernstlich in Betracht kommen — Liszt's

„F. Chopin" and Karasowski's „Friedrich Chopin : sein Leben, seine Werke
und seine Briefe." So interessant and wertvoll nan aber das erstere Werk
in mancher Beziehong ist, so fehlt demselben doch fast alles was zu einer

Biographie gehort In dem andern der zwei genannten Werke steht es

mit dem Thatsachlichen bedeatend beeser, viel bleibt aber dennoch zu

wunschen ubrig. Karasowski ist zu wenig kritisch in der Aaswahl des

Materials and in der Bearteilang des Menschen and Kanstler Chopin, der

ihm ein Wesen ohne Fehler and Schwachen ist. Mehr noch aber liegt

das Unbefriedigende des Buches an der Durftigkeit des Materials far

Chopin's Pariser Zeit, die interessanteste Periode seines Kunstlerlebens. Das
Bestreben des Herrn Nieeks ging daher dahin, diese Fehler zu vermeiden,

die Lucken auszufullen und ein moglichst vollstandiges und getreues Bild

von der Personlichkeit und dem Wirken Chopin's und zugleich auch von

seiner Umgebung zu entwerfen. Zu diesem Zwecke durchforschte der

Verfasser einerseits unzahlige Bucher, Broschuren, Correspondenzen, Zeit-

schriften und Zeitungen, und andererseits setzte er sich personlich oder

brieflich mit den noch lebenden Freunden, Bekannten und Schulern Chopin's

in Verbindung. Yon den Schulern seien hier genannt: Madame Dubois

(nee Canaille), O'Meara, Madame Btreicher (geb. Friederike Muller),

Madame Rubio (nee Vera de Kologrivof), Mdlle. Gavard, Adolf Gntmann,

Georges Mathias, Brinsley Richards und Lindsey Sloper; von Freunden

und Bekannten: Liszt, Ferdinand Hiller, Franchomme, Ch. V. Alkan,

Stephen Heller, Ed. Wolff, Charles Hall6, G. A. Osborne, T. Kwiat-

kowski, Prof. A. Chodzko, Leonard Niedzwiecki, Madame Jenny Lind-

Goldschmidt, A. J. Hipkins, Dr. und Mrs. Lyschinski. Die vielen Briefe

Chopin's geben dem Werke besonderen Wert; die an Hiller, Fran-

chomme und Dr. Lyschinski gerichteten erscheinen hier zum erstenmale,

manche der anderen lagen in Buchern und Zeitschriften zerstreut. Bei

einem nationalen Kunstler, wie Chopin, mussten das Land und die Leute

seiner Herkunft berucksichtigt werden. Ferner verlangte das geistige und

besonders das musikalische Leben der Stadte, wo er sioh langere Zeit

aufhielt (Warschau, Berlin, Dresden, Wien, London und vor allem Paris)
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beschrieben zu werden. Dies zu thun bat der Verfasser nicht unterlassen,

der aucb das Verhaltnis Chopin's zu George Sand sehr eingehend be-

handelt, and der Reise nach England und Schottland 30 Seiten und der

nach Majorca ebensoviele widmet Die folgenden Auszuge aus dem Inhalts-

verzeichnisse mogen dem Leser einen Begrifif von dem Charakter der vor-

liegenden Biographic geben: Polen und seine Bewohner; die Anfange des

Bfmantismus in Polen; Chopin's Entwickelung als Komponist and Klavier-

spieler; Musik and Masiker in Polen vor Chopin's Zeit; Haupteinflusse,

welche seinen Kompositionsstil bildeten; der Romantismus in Frankreich

(Literatur, bildende Kunste, Musik); Chopin's Beziehung zum Neoroman-

tismus; was fur Einfluss Liszt auf die Entwickelung Chopin's ausubte;

Chopin als Konzertspieler ; George Sand (ihr fruherer Lebenslauf, 1804
bis 1836, und Charakter als Frau und Schriftstellerin) ; Chopin's Spiel-

weise: technische Eigenschaften, gunstige physische Bedingungen, TonfuJle,

Gebrauch des Pedals, geistige Eigenschaften, tempo rubato, Instrumente

;

Musikalische Sympathien und Antipathien ; Chopin als Lehrer : seine Schiiler,

Lehrmethode und Unterrichtsrepertoire ; seine verschiedenen Kompositions-

stile
;
polnische Nationalmusik und ihr Einfluss auf Chopin u. s. w. Zuletzt

bemerken wir noch, dass das Werk reich an Anekdoten und Charakter-

skizzen zeitgenossischer Kunstler ist, ferner ein chronologisches Yerzeichnis

von Chopin's Werken (mit Angabe der deutschen, franzosischen und eng-

lischen Original-Verleger) und ein 40 Kolumnen langes Sach- und Namen-
register enthalt.

9. Wilh. Jos. v. Wasielewski : Das Violoncell und seine Geschichte

von . . , Mit Abbildungen und Notenbeispielen. Leipzig, Druek und

Verlag von Breitkopf & Hartel 1889. 8°. 5 Bll. 245 S. Text,

Notenbeispiele fehlen.

Es ist eine Freude aus wohlbew&hrter Hand ein neues historisches

Werk zu erhalten, welches auf unbebautem Felde der Musikgeschichte neue

Wege bahnl Der Herr Verfasser halt daaselbe Verfahren inne, welches

er bei seiner Geschichte der Violine beobachtet hat. Zuerst macht er

uns mit den Violenarten bekannt, geht dann auf die Viola di Gamba, den

Vorlaufer des Violoncell fiber, teilt aus den Entwickelungszeiten der Streich-

instrumente mehrere Abbildungen der letzteren mit, welche den Ban und
die Spiel weise versinnbildlichen. Geht dann auf die Verwendung derselben

in den Kompositionen der alteren Zeit fiber und belegt dieselbe durch

autentische Dokumente. Weiterhin charakterisiert er den Klang der Gambe
und das Bedfirniis der Violine ein ebenburtiges Instrument gegenuber zu

steUen, welches dann schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts das Violon-

cino, dann Violoncello genannt, hervorrief. Anfanglich mit 5 Saiten be*

zogen, naherte es sich wie im Ban so auch in der Beaaitung immer mehr
der Violine, indem es zu 4 Saiten zuruckging und in der tieferen Quint

zur Violine stand. Der folgende Abschnitt macht uns mit den Virtuosen

auf der Gambe bekannt und darauf mit denen auf dem Violoncell bis zur
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Neuzeit, stets den Fortschritt in der virtuosen Behandlung dee Instruments

and kunstgerechten Aasbeutung der Klangwirkung betonend und durch

Beispiele zum klaren Verstandnis bringend. — Das Thema ist aufser-

ordentlich sprode, nicht nur deshalb, weil die einschlagige Literatur zu

wenig bekannt ist, da es ganzlich an Vorarbeiten fehlt, sondern aucb weil

daa Instrument selbst nicht die vorherrschende Stellung in der Instrumental-

musik einnimmt wie die Yioline. Trotzdem es gegen die Viola, die

Bratsche, von den Komponisten immer noch bevorzugt wird, so ist doch

sein Hanptcharakter mehr auf die Beherrschnng des Basses als auf die

der melodiefuhrenden Stimme gerichtei Meines Erachtens nach hat sich

der Herr Verfasser die Grenze seiner Beobachtung auch zu eng gesteckt,

indem er Gambe und Violoncell nur vom konzertierenden Gesichtspunkte

aus, also nur als Soloinstrumente betrachtet hat. Die alteren Sonaten zu

3 und 4 Stimmen, ebenso diejenigen des 18. Jahrh. verwenden stets die

Gambe und spater statt ihrer das Violoncell und es ist gerade charakte-

ristisch fur die beiden Instrumente, dass die Komponisten stets in einem

der Satze denselben die Fanning der Melodie zuweisen. Ich mache z. B.

auf die neu erschienenen Sonaten fur 3 Streichinstrumente und Bassus

continuus von J. A. It ei nek en aufmerksam (Lpz. Br. & H.). Beincken

behandelt nicht nur in den Ensemblesatzen die Gambe der 1. Violine

gegenuber als gleichberechtigt, sondern ubergiebt ihr stets im 2. Satze,

dem Adagio, ein ausgedehntes Solo. Diese Bevorzugung des Instrumentes

aber historisch verfolgen zu konnen, dazu bedarf es einer umfangreichen

Kenninis der einschlagigen Literatur, die una fast noch ganzlich fehlt, da

die bisherigen Leziographen wohl Titel gesammelt haben, aber keinen

Fundort verzeichnen. Schon deshalb sollte sich jeder Musikhistoriker be-

wogen fahlen, mich in mejnem geplanten Unternehmen energisch zu unter-

statzen, welches durch ein Quellen-Lexikon die Mittel an die Hand geben

soil, die heute noch vorhandenen Werke eines Komponisten jederzeit er-

reichen zu konnen. Bis jetzt habe ich nur die bereitwilligste Hilfe bei

Philologen und Dilettanten gefundon, die mich mit Katalogen und Aus-

zngen aus Archiven reichlich versehen haben, wahrend die Musikhistoriker

nur durch ganz vereinzelte Falle ihr Interesse an dem Gedeihen des Werkes

bekunden. Der Umfang der Arbeit ist aber so grofs und bedarf so viel-

seitiger Hilfe, dass die Vollendung derselben von Einem allein nie bewaltigt

werden kann. — Sobald wir in v. "Wasielewski's Werk in die neuere

Zeit gelangen, wo die Quellen, d. h. die Tonwerke jedem leicht zuganglich

sind, erhalten wir ein klares und belebtes Bild der Leistungen in der

Virtuositat und der Komposition. Die Abschnitte uber Boccherini und

Romberg sind vortrefflich, ibnen schliefsen sich die uber Dotzauer, Kummer,

Colsmann, Goltermann u. a. an. Den Schluss bilden die Virtuosen neuester

Zeit und diejenigen Nationen, welche mehr seitwarts der europaischen

Kunstleistungen stehen. E.
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* In einer Abhandlung fiber den polyrhythmischen Kirchengesang von Martin
Kulke (die Lessmann'sche Musikzeitung bringt ohne Qaellenangabe einen Auszug
ana der historischen Obersicht) spricht sich derselbe fiber die Kompositionen aus

der ersten Halfte des 16. Jahrb. and iiber die Beschlusse des Trienter Konzils noch

ganz in derselben Weise wie Brendel in seiner Musikgeschichte vor 30 Jahren aus.

Da lesen wir von einer ganz ungeniefebaren Musik, die hochstens fur die Augen
gut war, vom Miasbrauch weltlichor Lieder in geistlichen Gesangen and ahnlichea,

wie ea eben einst in der Zeit ganzlich historiacher Unwiasenbeit mit keeker Stirn

auage8procben wurde. So viel iat gewiss, je unwissender, je keeker die Aussprtiche.

Daas wir in dieser „verrufenen" Zeit einen Joaquin des Pres, einen Heinrich Isaac,

Ludwig Senfl, Adrian Willaeit gebabt haben, die den hochsten Preis in der Kunst

verdienen, die mit einer Klarbeit und harmoniscben Kiangschonheit obne gleichen

gescbrieben haben, davon bat Hen Kulke keine Ahnung, obgleich die Partituren

der Werke in Ambros' 6. Bd. Musikgeschichte und in den Banden der Publikation

der Gesellscbaft ffir Musikforschung vor aller Welt Augen liegen. Was nun die

Bentitzung weltlicher Lieder, resp. ibrer Melodien in den alten Messen betrifft, so

kann sich Herr Kulke fiber die Unrfhstandigkeit solcher Gebr&uche trosten, denn

er selbst singt noch heute den Choral „0 Haupt voll Blut und Wunden" auf die

Melodie des Liebesliedes „Mein G'mfit ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau

zart" und ich glaube nicht, daas Herr Kulke je die Melodie als unpaasend gefunden

haben wird. Ahnliche Melodien gebrauchten aber die alten Meister und benfitzten

deren Motive zu ihren geistlichen Kompositionen. Was endlich die Unverstandlich-

keit des Textes in den alten Chorgesangen betrifft, so mfisste Herr Kulke wissen, daas

man noch heute bei polyphon gearbeiteten Choren den Text jeder Stimme weder

mit dem Ohre verfolgen, noch ihn verstehen kann, und zwar heute weniger wie

einst, da unsere Chore zu maasenhaft beaetzt sind. Den Vorwurf, den er also den

alten Meistern macht, trifft jeden Chorgesang. Selbst bei homophonen Manner-

geaangen wird man nur einzelne Worte, nie den ganzen Text verstehen. Wenn er

ferner die Anwendungen von Verzierungen im alten Chorgesange riigt, so war dies

allerdings ein Gebrauch, der zu schweren Versfindigungen flihrte, war aber auch

nur dann moglich, wenn die Stimmen einfach besetzt waren. Wie so ein kolorierter

Gesang geklungen hat, kann sich Herr Kulke vergegenwartigen, wenn er den Bd. 11,

S. 156 der Monatshefte ftir Musikgeschichte nachschlagt und den dort von Hermann
Fink mitgeteilten vierstimmigen Satz von 1556 studiert, aus dem er erkennen wird,

dass die Koloraturen, mit Geschmack verwendet, sehr gesangreich waren. Weiter

macht er den alten Meistern zum Vorwurfe, dass sie den Text nicht ausschrieben,

sondern nur die AnfangBWorte notierten. Dies geschah nicht nur, wie wir hinzu-

setzen, bei den Messen, sondern auch bei den weltlichen Liedern. Herr Kulke kann

aber daraus ermessen, wie die Musik in der ersten Halfte des 16. Jahrb. selbst im
Btirgerstande gepflegt wurde, dass 1538 (siehe Bibliographic der Musik-Sammelwerke

unter 1538 h, S. 44) ein dreistimmiges Liederbuch in Nfirnberg erschien, mit geist-

lichen und weltlichen Geaingen, Kompositionen aus aller Herren Lander enthaltend,

welches weder den Text, nicht einmal einen Textanfang, noch einen Komponisten

mitteilt, und doch sagt der Herausgeber im Vorworte, daas ein jeder den Text
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1

•olche Voraussetiungen moglich waren, wie viel mehr beim Fachsanger. Wir konnen

unfl heute kaum eine Vorstellung davon machen, wie innig die Muaik mit dem

damaligen burgerlichen Leben verwachsen war und wie grundlich die Musik einst

aaf den Kloster- und lateinischen Schulen gelehrt wurde. Was heute geschulte

Sanger kaum bewaltigen konnen, sang damala der Burger beim Glase Bier zu seinem

Vergnugen. Wir kommen nun zum letzten irrigen Punkte, der die Beratungen tiber

Kirchenmusik auf dem Konzil zu Trient betrifft Die Akten liegen gedruckt in

neuer Ausgabe vor (von Aug. Theiner) und die auf Musik bezuglichen Sitzungen

sind in den Monatsh. Bd. 9, 1877, p. 123 in ihrem worUichen Berichte abgedruckt,

nebst deutscher Ubersetzung, konnen also von jedennann gelesen und verstanden

werden, und immer wird der alte Unsinn aus Brendel's Musikgescnichte von neuem

aufgewarmt Das Trienter Konzil hat in betreff der Kirchenmusik gar keine Be-

schlusse gefasst, sondern nur in der Kommission fanden Vorberatungen statt tiber

die Frage, ob man die Figuralmusik (also die polyphone Kunstgattung) ganz aus

der Kirche verbannen und nur die Choralmusik zulassen solle. Man einigte sich

nur soweit, dass beide Kunstgattungen nebeneinander weiter bestehen, die polyphone

Musik aber sich grSfserer Einfachheit benei&igen solle. Das Trienter Konzil ging

fruher auseinander ehe obige Beratungen der Kommission im pleno zum Beschluss

erhoben werden konnten. Im Grande genommen war es auch gleichgultig, da man

nichts zu andern und daher auch nichts zu beschlielsen hatte. Die Bainfsche

Erz&hlung, dass man dann spater in Bom Palestrina beauftragte eine Komposition

zu schreiben, in welcher der Text zum deutlichen Verstandnis gelange, scheint auch

ins Land der Fabel zu gehoren, da die gleichsam als preisgekronte Missa Papae

MarceUi nach Frz. Xav. Haberl's Untersuchungen schon 10 Jahre fruher geschrieben

ist, als man bisher annahm. Namlich schon urn 1555. (Siehe Katalog der papstl.

Kapelle von Haberl p. 9.) Eine Bevormundung der Musik durch das Trienter

Konzil fiel dadurch erst recht in nichts zusammen. Die Missa Papae Marcelli zeigt

vom Gloria ab (Et in terra pax) allerdings das Betreben je drei und drei Stimmen

die Worte gemeinsam aussprechen zu lassen, doch kommen auch wieder Abschnitte

vor, in denen die Textworte kraus durcheinander gehen, wie im Kyrie, Benedictus

und in der zweiten Halfte dee Agnus dei. Ganz ahnliche Bestrebungen lassen sich

aber schon in weit fruherer Zeit nachweisen, so z. B. bei dem 4stim. Pater noster

von Willaert, welches schon 1532 in einem Sammelwerke gedruckt wurde. (Siehe

die Partitur im 5. Bd. Ambros' Musikgesch. p. 538.) — In alien wissenschaftlichen

Fachern iflt es ublich erst zu studieren und dann zu praktizieren, in der Geschichte

der Musik scheint man aber das erstere immer noch fur uberflussig zu halten und

begnugt sich damit irgend ein popular geschriebenes Geschichtswerk nachzuschlagen

und ohne Prufung tapfer auszuschreiben. Wurde man hierzu die neueren popular

ge8chriebenen Geschichtswerke von Josef Sittard, Kompendium der Geschichte der

Kirchenmusik, Stuttgart, Levy & Miiller 1881, oder von Dr. H. A. KCstlin, Ge-

schichte der Musik, 3. Aufl., Tubingen, Mohr 1884 wahlen, so triigen die Herren

Abschreiber doch wenigstens zur Verbreitung der Musikgeschichtskenntnis bei, so

aber muss immer die veraltete und dilettantenhaft abgefasste Musikgescnichte

Brendel's aushelfen, deren Leben so zah wie das einer Amphibie ist.

* Die Koberger. Eine Darstellang des buchhandlerischen Gesch&ftsbetriebes

in der Zeit des Uberganges vom Mittelalter zur Neuzeit von Oscar Ease, 2. neu-

gearbeitete Auflage. Leipzig, Breitkopf & Hartel 1885. 8°. 462 u. 154 S. Briefe.

Obgleich das Werk nicht in die Musikgeschichte eingreift, so enthalt es doch eine
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und den Eomponisten kennen werde. Wenn also schon beim singenden Publikum

bo intere88ante and ausfUhrliche Darlegung dee einstigen Buchhandels in seiner ge-

sch&ftlichen und praktischen Thatigkeit, verbonden mit historischen Nachrichten

tiber die Stempelschneiderei, Papierfabrikation, nebst Mitteilungen von autographierten

Handschriften, darunter ein Brief von Luther von 1525, dass es jeden Freund der

Geschichte in hohem Grade intereasieren wird.

* Der Londoner „The Bach choir'*, 1876 gegrundet, setzt seine Konzerte, in

denen er altere Werke aufser H&ndel aufftihrt, mit Ausdauer und wie es scheint

auch mit Erfolge fort. Im vergangenen Jahre brachte er Backs Mease in Hmoll

(B minor sagt der Englander) und die Oper Dido and Aeneas von Henry PurceU

zu Gehor, denen sich neuere und allerneueste Werke anschloBsen, wie das Violin-

konzert op. 77 von Brahms, Beethoven's Schluss-Chor zu „die Weihe des Hauses"

und Stanford's „Elegiac Ode" op. 21. Nachahmenswert sind die Programme, welche

dazu hergestellt werden. Sie enthalten nicht nur Text und eine erklarende Ein-

leitung fiber das Werk, sondern heben auch die bedeutendsten Stellen durch Wieder-

gabe der Musik hervor.

* Heinrich SchUtz
f Geburtsdatum wurde in den M. f. M. 19, 26 nach seiner

eigenen Angabe „am Tage Buchardi 1885" auf den 11. Okt, angesetzt. Herr Joh.

Schreyer in Dresden teilt der Bedaktion aber mit, dass dennoch der 8. Okt, wie

in dem Leichensermon Schvitz' angegeben ist, richtig sein muss, da er laut Kirchen-

buch am 9. Okt. getauft ist. Demnach kannte Schfitz selbst sein Geburtsdatum

nicht, oder der Tag Burchardi musste im 16. Jahrh. auf den 8. Okt gefallen sein.

Aufeerdem berichtet Herr Schreyer noch, dass Schutz' Eltern, namlich Christoph

Schutz und Euphrosyne Jahn (oder John?) aus Gera, wo ihr Vater Zeugemacher

und Burger war, am 5. Febr. 1583 getraut worden sind.

* Katalog No. 248 von Theod. Ackermann in Mtinchen, Proraenadenplatz 10.

Enthalt viel brauchbare biographische und masikhistorische BQcher, auch roanches

seltenere Werk. Der Katalog konnte sorgfaltiger gearbeitet sein. Jede nahere

Angabe, als Bandnunimer, Auflage u. a. fehlt Ein Verleger ist nirgends genannt,

nicht einmal bei den selteneren Werken. Andernteils muss man ihm wieder nach-

ruhmen, dass der Druck gut korrigiert ist.

* Autographen Katalog No. CXCTV von Albert Cohn in Berlin W. Mohren-

Btralse 53. Enth&lt schone Piecen von Musikern.

* Wer den 16. Jahrg. der Monatshefte nach dem Erscheinen desselben kom-

plet erworben hat, wird ersucht nachzusehen, ob die Seiten 81—88 vorhanden sind

und beim Fehlen derselben dem Redakteur gefalligst dies anzuzeigen, damit sie

erganzt werden konnen. Der Buchbinder hat dieselben unacbtsamerweise maku-
liert, so dass sie nachgedruckt werden mussten.

* Quittung fiber eingezahlte Boitrage von den Herren : H. Benrath, Musikdir.

Friese, Habert, Prof. Koller, E. Maafs, v. Miltitz, C. Nohl, Ruthardt, R. Schlecht,

Schnuphase und Stieger.

Yerantwortlloher Bedaktour Robert Eitner, Templin (Uekermark).

Drook Ton H«rm*Bn Bayer A 80hn« in LangenMls*.
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Ifo.fi.

Ciprian Bore.
(Bob. Bitner.)

(Schluss.)

1563. (Versal.) Cantvs
| Motetta D. Cipriani De Bore Et Alio-

ram Avctorvm Qvatvor Vocibvs Paribvs De Canenda, Cvm Tribvs

Lectioiiibvs, Pro Mortvis
|
(Petit) Josepho Zerlino auctore. |

Vignette. 1

1

Venetiis | Apud Hieronymum Scottam | MDLXIII.

4 Stb. in kl. quer 4°, ohne Dedication.

Exemplar in der Staatsbibl. Mlinchen (4°, Mus. pr. 194/5). Ein

Sammelwerk, welches in meiner Bibliographie fehlt, weshalb ich den

vollstandigen Inhalt verzeichne:

1. Caro mea, vere est cibus, S. 1.

2. Hie est panis, 2. pars, S. 1.

3. Sub tuum praesidium, S. 3.

4. crux benedicts, S. 3.

5. Beati omnes qui timent dominum, S. 4.

6. Ecce sic benedicetur, 2. pars, S. 5.

7. 8tetit Jesus in medio discipulorum, S. 5.

8. Hec cum dixisset, 2. pars, S. 5.

9. Miserere nostri Deus, S. 6.

10. Alleva manum tuam, 2. pars.

11. Gratia vobis et pax a Deo patre, S. 7.

12. Deus pacis qui reduxit, S. 8.

13. Jaches de vuerth: Diligite justitiam, 8. 9.

14. Paulus Animuccia: Ave sanctissima, S. 10.

15. Giouan. Nascus: Tristis, est anima mea, S. 10.

Monatoh. t MtuikgMeb. Jahrg. XXI. No. 5. 6

Digitized byGoogle



74 Ciprian Rore.

12. 6. pars, Ecce appropinquabit, S. 11.

17. Ant. Barges: O sacrum convivium, S. 12.

18. A. Barges: inentimabile sacramentum, S. 13.

19. Tanturn ergo sacramentum (ohne Autor), S. 13.

20. Const Porta: Salve regina misericordiae, S. 14.

21. 2. p., Eya ergo advocata nostra.

22. Const Porta: Virtute magna reddebant apostoli, S. 14.

23. 2 p., Repleti quidem, S. 15.

24. Const. Porta: Preparate corda vestra, S. 15.

25. Jos. Zarlinus: Parce mihi domine. Lectio I., R. 17.

26. Jos. Zarlinus: Tedet animam meam. Lect. II., S. 18.

27. Jos. Zarlinus: Manus tuae domine. Lect. III., S. 18.

28. Jos. Zarlinus: Ecce jam venit plenitudo temporis, S. 19.

29. 2. pars, Propter nimiam charitatem, S. 21.

30. Jachet Mantua: Nos pueri tibi principi, S. 21.

31. 2. pars, Rogamus deum, S. 21.

32. Giov. N as cus: salutaris hostia, S. 22.

33. C. Porta: Si bona suscepimus, p. 22.

Die nicht gezeichneten sind von Rore, aufser No. 19.

1565. (Versa!.) Bez. des Stb. | Le Vive Fiamme | De Vaghi E
Dilettevoli Madrigali

| Deir Eccell. Mvsico, Cipriano Rore,
|
A Qvattro

Et Cinqve Voci,
|
(Petit.) Nouamente pofti in luce, per Qiulio Bona-

gionta da S. Genefi, | Mufico deir Illuftrifs. Sig. di Vineggia.
|
(Versal.)

Con Gratia Et Privilegio.
|
Drkz.

||
In Vinegia appreffo Girolamo Scotto.

MDLXV.
Nur Basso in hoch 4° auf der Kgl. Bibl. zu Berlin bekannt. Das

Drackerzeichen oder Wappen (?) ist ein anderes als Scotto je gebraucbt

hat und mflchte ich es fur dasjenige des Bonagionta halten. Es be-

steht aus einem kranzartig gebundenen Lorbeerzweige, in dessen Ereise

ein Bnch in Flammen sicb befindet. Rund herum liest man „Ben

non ha il mondo
| chel mio mal pareggi".

Dedic. von Bonagionta (Ven. 8. Nov. 1565) an Anibale del Forno.

Er sagt darin, dass er mit Rore lange befreundet gewesen sei and

derselbe ihm diese Madrigale verehrt habe.

Es scheint, als wenn dera Stb. der Schluss fehle.

Inhalt:

1. Spesso in parte del ciel lucent'e, 4 voc. p. 2.

2. Felice sei Treviggi poi che'n te sol, 4 voc. p. 2.

3. Chi vol veder tutta raccolt' insieme, 4 voc. p. 4.

4. 2. p. Vedrai biondi capei, 4 voc. p. 4.

5. Non mi toglia il ben mio, 4 voc. p. 5.

6. Musica dulci sono coelestia, 4 voc. p. 6.

7. Fera gentil che con leggiadro, 5 voc. p. 8.
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8. 2. p. Perche si stretto, 5 voc p. 8.

9. Alma susanna ben felice, 5 voc. p. 10.

10. Dal estremo orizonte, 5 voc. p. 11.

11. Quest ananato mio, 5 voc. p. 13.

12. Fra piu beat' e piu sublime, 5 voc. p. 12.

13. 2. p. lo qui non miro, 5 voc p. 13.

14. Vaghi pensieri, 5 voc. p. 15.

15. Amor cbe t' bo fatt* io, 5 voc. p. 16.

16. Poi che m* invita amore, 5 voc. p. 18.

17. Candido e vago, 5 v. p. 17.

18. E se pur mi mantieni, 5 voc. p. 19.

19. Alma real, 5 voc. p. 20.

20. Misero me ch* alle mie, 5 voc. p. 21.

21. Rex Asie e ponti potuit, 5 voc. p. 22.

Die Madrigale Nr. 3, 4 und 6 erschienen darauf 1566 und fanden

1577 in der Partitur-Ausgabe Aufnahme (siehe 2. Bach Madrigale zu

4 Stimmen 1543).

(1569.) Tenore.
|
II Primo Libro Delle Fiamme | Vagbi et Di-

lettevoli MadrigcUi
\ Dell' Eccell. Mvsico, Cipriano Bore, | A Qvattro

Et Cinque Voci,
\
Nuouamente ristampati, & con ogni diligenza corretti.

Holzschnitt. | In Vinegia, | Appresso Girolamo Scotto. | MDLXIX. |

5 Stb. in kl. quer 4°, 0. Dedic. 25 Madr. 1, Spesso in parte del

ciel, — 25, Convien ch' ovunque sia, Canon.

Egl. Bibl. Munchen kompl. — British Museum nur Basso. —
Liceo music, in Bologna kompl.

Die Ausgabe hat von Nr. 7 ab eine andere Ordnung und ist

vermehrt mit den Madrigalen:

Dalle belle contrade, p. 17.

Qual hor rivolgo, p. 21. p. 2. Ma pur io te.

Non e lasso martire, p. 23.

Convien ch* ovunque sia. Canon in diapason, im Quintus aufgelost, p. 24.

(1576.) Eine Ausgabe bei den herede di Girolamo Scotto erschien

in Venedig 1576. Die Bibl. Estense in Modena: A. T. B. V. und die

Marcas-Bibl. in Venedig: C. T. B. V.

(1585.) Eine Ausgabe mit gleicbem Titel wie 1569 erschien

„appre8so Fherede di Girolamo Scotto". 1585. 5 Stb. in kl. quer 4°.

Auf der Kgl. Bibl. in BrUssel, fds. F&is 2234. Den Inhalt kenne ich nicht.

1566 a. Bez. des Stb. (Versa!.) Di Cipriano de Bore |
II Qvinto

Libro Di Madrigali | A Cinqve Voci Insieme Alcvni Di Diversi
|

(Petit.) Autori Novamente per Antonio Gardano stampato & dato in

Luce.
I
A CINQVE—Drkz. -VOCI

||
In Venetia Appreffo | di Antonio

Gardano. | 1566.
|

6*
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5 Stb. in quer 4° a 29 pp. Exemplar in Modena, Bibl. Estense:

A. B. ohne Dedic.

Eine 2. Ausgabe erschien

(1568) mit gleiehem Titel bis zum Wort per Ant. Gardano, dann

folgt „Con nova gionta Riftampato." |
A cinque etc. wie oben. Be-

schrieben in den Sammelwerken unter 1568 k.

5 Stb. in kl. quer 4°, mit der Dedic. von Gardano an den Herzog

von Parma.

Exemplare in der bischflfl. Proske'schen Bibl. A, B. V. und Staats-

Bibl. Miinchen kompl.

Eine dritte Auflage von

(1574) ist der 2. vflllig gleich, auch der Titel variiert nur in

den Worten „Con ogni diligentia Riftampato.
|

. . . Appresso li Figliuoli)

di A. G. |
1574."— o. Dedic.

5 Stb. Egl. Bibl. zu Berlin (o. 5ta), Bibl. nazionale zu Florenz:

A. u. 5. British Museum in London, Kgl. Bibl. Brflssel, Hofb. Wien,

s&mtl. kompl.

Von Rore sind vorhanden:

1. Mentre lumi maggior (AH' illustriss. Duoa di Parma).

2. Da belle contrade d'oriente.

3. Se com* il biondo crin.

4. Vaghi pensieri che mentre.

5. Alma Susanna ben felice.

6. Qual hor rivolgo il basso.

2, p. Ma pur in te sperar.

7. Non e lasso martire.

8. Amor che V ho fatt' io.

9.. Fera gentil che con leggiadro.

2. p. Perche si strette.

10. santo fior felice.

11. voi che sotto l'amore.

2. p. Si dira poi ciascun.

12. Musica dulci sono (fehlt in 1568 und 1574).

13. Alma real se come fida stella.

14. Convien ch' ovunque sia sempre („in subdiapason^ im Canto).

15. Da T estrem' orizonte.

1566 b. Bez. des Stb. | Di Cipriano Et Annibale |
Madrigali A

Qvatro Voci Insieme |
Altri Eccellenti Avtori, Nvovamente

|
per An-

tonio Gardano Con ogni diligentia Riilampati. | Con Gratia Et Privi-

legio |
A Qvatro Voci

||
In Venetia apreffo di Antonio Gardano.

|
1566.

|

4 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic. 29 Madrig. mit den 2. Teilen

und 18 obne dieselben. Sammelwerk 1566 a.
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Das stftdtische Archiv in Augsburg besitzt das Werk komplet

and die bisch5fl. Proske'sche Bibl. in Regensburg nur A. und B.

(1575.) Eine sp&tere Ausgabe erschien 1575 rait mehrfach ver-

andertom Inhalte. Der Titel ist bis „Nvovamente" derselbe, dann

folgt „Con nuoua Oionta Ristampati. | Con Privilegio.
| A Qvatro —

Druckerz. — Voci
||
In Venetia Appresso li Figliuoli | di Antonio Gar-

dano. | 1575.
|

4 Sib. in kl. quer 4°, o. Dedie. Enth&lt 20 Madrigale unter 31 Nrn.

Egl. Ritterakademie in Liegnitz und Bibl. Mflnchen komplet;

Kgl. Bibl. Berlin: Ten.

Von Rore sind enthalten:

pag. 1. Ben qui si mostra.

Ne l'aria in questi di fatt' ho (nur in 1575, pag. 2).

„ 3. Era il bel viso suo.

„ 4. 2. p. E ne la face de begli.

Chi vol veder tutta. 2. p. Yedrai biondi capei (nur in

1575, p. 11).

Se qual e' 1 mio dolore (nur in 1575, 12).

Felice sei Trevigi poi (nur in 1575, 13).

Muflica dulci sono celestia (nur in 1575, 29).

„ 29. Calami sonum ferentes siculo (p. 30).

Obige Madrigale sind zum Teil erst durch die Ausgabe von 1566

bekannt, wurden aber 1577 der Partitur-Ausgabe des 1. und 2. Buches

4stim. Madrigale als Ersatz far die Canzonen Palestrina's angeh&ngt

(siehe unter 1543).

1567. II Cicalamento |
Delle Donne Al Bvcato, | Et La Caccia

Di Alessandro Striggio,
I
Con un Lamento Di Didone

|
ad Enea,

per la sua partenza, Di Cipriano Rore, | a quattro, cinque, sei e

sette voci. | Di nouo poste in luce per Giulio Bonagionta da San

Genesi
| Musico della Illustriss. Signoria di Venetia in S. Marco | &

con ogni diligentia corretti. | Con Gratia Et Privilegio.
|
Bas — Drz. —

so | In Vinegia MDLXVII. | Appresso Girolamo Scotto.
|

5 Stb. in 4°. Kgl. Bibl. in Brttssel, fds. FStis 2219. British

Museum in London nur Basso. Beschreibung M. f. M. 19, 21.

1573. Cypriani De Rore | Mvsici Hvivs Nostri Secvli
| Faeile

Principis Sacrae Can- \
tiones Sev Moteta (Vt Vocant) | non minus

Inftrumentis quam Vo- | cibus aptae. |
Liber Vnvs. I Svperivs. || Lo-

vanii. | Excudebat Petrus Phalefius, fibi & Joanni Bellero Bibliopolae

Antoerpienfi. | 1573.
|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedie. 9 Mot. zu 4 St., 28 zu 5 und

1 zu 6 Stim.
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Kgl. Bibl. Berlin: Saperiu8 zu 73 Seiten. — Stadtbibl. in LQne-

burg kompl. — British Museum: Sup., Ten., Bass, Quintus.

4 vocum.

Fulgebunt jasti et tanquam scintillae.

Gratia vobis et pax a Deo patre. (1563, 11.)

Garo mea vere est cibus. 2. p. Hio est panis qui de coelo.

(1563, 1. 2.)

Deus pacis qui reduxit. (1563, 12.)

Sub tuum praesidium confugimus. (1563, 3.)

O crux benedicta quae sola fuisti. (1563, 4.)

Miserere nostri Deus. 2. p. Alleva manum tuam. (1563, 9. 10.)

Beati omnes qui timent dominum. 2. p. Ecce sic benedicetur.

(1563, 5. 6.)

16. Stetit Jesus in medio discipulorum. (1563, 7.)

Quinque vocum.

18. Beatus homo qui invenit. 2. p. Longitude 3. p. Dominus

sapientia. (1545, 1.)

21. Nulla scientia melior. 2. p. Quam necessaria. (1544 a, 5.

1545, 9.)

23. altitudo divitiarum sapientiae. 2. p. Quia enim cognovit

(1549, 7.)

25. Domine Deus subditione tua. 2. p. Quia enim tibi dicei

3. p. Tu ergo verum. (1549, 3.)

27. Despeream nisi sit Dea. (1549, 4.)

28. Itala quae cecidit. 2. p. Una tibi floret. (1544 a, 4.)

30. In convertendo Dominus. 2. \>. Converte Domine. (1545, 6.)

34. Pulchrior italicis formosa. (1545, 12.)

35. Gaude Maria virgo. 2. p. Gabrielem archangelum. (1544 a,

2. 1545, 5.)

38. In die tribulationes meae. (1544a, 3.)

40. Angustiae mihi sunt undique. (1549, 1.)

42. Vado ad eum qui misit me. (1544a, 7. 1545, 17.)

43. Cantantibus organis. 2. p. Biduanis ac triduanis. (1545, 2.)

45. Clamabat autem mulier Chananea. (1549, 2.)

46. Uluxit nunc sacra dies. (1549, 6.)

47. Usquequo domine oblivisceris. 2. p. Illumina oculos meos.

(1545, 18.)

49. Si ignoras te o pulchra. 2. p. Surge propera arnica. (1545, 15.)

51. A voce pari: Quanti mercenarij in domo. (Disci im Altschl.)

2. p. Pater peccavi. (1545, 13.)

53. Hesperiae cum laeta suas. 2. p. Quis mihi te similem. (1549, 5.)

55. In Domino confido quomodo. 2. p. Dominus in templo. (1 545, 7.)

57. Tribularer si nescirem. 2. p. Secundum multitudinem. (1544 a,

6. 1545, 16.)

59. Exaudiat me Dominus. 2. p. Impleat dominus. (1545, 4.)
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pag. 61. A voce pari (Disc, im Tenorschl.): Plange quasi virgo plebs.

2. p. Accingite vos Bacerdotes. (1545, 11.)

„ 63. Quid gloriaris in malitia. 2. p. Videbunt justi. (1545, 14.)

„ 65. Levavi oculos meos. 2. p. Dominus custodit te. (1545, 8.)

„ 67. Domine quis habitabii 2. p. Ad nihilum deductus est.

(1545, 3.)

„ 69. A voce pari (Disc. Altschl.): Vias tuas domine. 2. p. No-
tam fac mihi viam. (1545, 19.)

„ 71. Benedictus Deus et pater domini. (1544a, 1.)

Cum 6 vocibus.

„ 72. Nunc cognovi domine. 2. p. Beati servi tui. (1545, 10.)

Die in Klammer gesetzten Zahlen deuten die fruhere Ausgabe an.

1595. Bez. des Stb. | CYPRIANI
|
DE RORE. I SACRAE

CANTIONES
|
QVAE DICVNTVR MOTECTA,

|
Cum Quinque, Sex,

& Septem Yocibus,
|
Quae partim nunquam antea impreffa, & partim|

iam in alijs Libris edita, nunc nuper-
|
rime ad vnnm redact®.

|

[Vignette mit dem Bildniss des Cyprianus de Rore und der Um-
schrift:] CYPRIANI DE RORE FLANDRI EFFIGIES.

||
Venetijs,

Apod Angelum Gardanum.
|
M.D.LXXXXV.

||

5 Stb. in 4°, o. Dedic.

Einzig bekanntes Exemplar in der Standischen Landesbibliothek

in Kassel komplet. (Mitteilung des Hrn. Bibliotbekars Dr. Ed.Lohmeyer.)

Inhalt:

Motetten zu 5 Stimmen.

Da pacem Domine 2 Salue Orux pretiosa 20
Jubilate Deo l.p. 3 Hie eft panis 21

Populus ejus 2. p. 4 Virtute magna l.p. 22
Jalutaxis hoftia 5 Repleti quidem 2. p. 23

Voce mea ad Dominum 6 Quanti mercenarij 1. p. 24 (1573, 51.)

Laudem diciteDeo noftro 7 Pater peccavi 2. p. 25
Peccavi quid faciam 8 Anguftie mihi sunt l.p. 26(1573,40.)

Parce mihi Domine 9 Deus »terncB 2. p. 27

Ad te levavi 1. p. 10 Expectans expectavi 1. p. 28
Miferere noltri Et immifit 2. p. 29
Domine 2. p. 11 Beatus homo 1. p. 30 (1573, 18.)

Confitebor tibi Domine 12 Longitudo dierum 2. p. 31
Juftus es Domine 13 Dominus fapientia 3. p. 32

Levate in celum l.p. 14 Clamabat autem mulier 33(1573,45.)

Salus autem Do- Vfque quo Domine 1. p. 34 (1573, 47.)

mini 2. p. 15 Illumina oculos meos 2. p. 35

Vias tuas Domine l.p. 16(1573,61.) Si ignores te l.p. 36(1573,49.)

Notam fac mihi 2. p. 17 Surge propera 2. p. 37
Plange quafi virgo l.p. 18(1573,61.) Oaltitudodivitiarum l.p. 38 (1573,23.)

Accingite vos 2. p. 19 Quis enim cognovit 2. p. 39
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Tribularer & nefci-

rem 1. p. 50(1573,57.)

Secundum multitu-

dinem 2. p. 51

Infelix ego A 6. 1. p. 52

Ad te igitur A 6. 2. p. 53

HodieChriftusA6. 54

Delcendit Aug. A 7. 55

CantantibuB organis 1. p. 40 (1573, 43.)

Biduanis ac triduanis 2. p. 4

1

In die tribulationis 42(1573,38.)

Vado ad eum 44(1573,42.)

Beatam me dicent 45
Gaude Maria virgo 1. p. 46 (1573, 35.)

Oabrielem Arcbang. 2. p. 47

Levari oculos meos 1. p. 48(1573,65.)

Dominus cultodit me 2. p. 49

Die eingeklammerten Zablen deuten auf die fruhere Ausgabe.

Bei den Motetten, die bier zum ersten Male erscheinen, ist eine

genaue Uutersuehung nfltig, ob sie auch von Bore sind. So kommt

z. B. der Text „Virtute magna" p. 22 auch in 1563 Nr. 22 unter

dem Namen Porta's vor. „0 salutaris" p. 5 ist in 1563 Nr. 32 mit

Nasco gezeichnet. Wir wissen aus der Bibliographie Archadelt's, wo

mir der Vergleich zor Hand war, wie sorglos man fremde Arbeiten

einem beliebten Autor untersehob.

Die Einfiihrung des Horns in die Kunstmusik.

Yon Dr. H. Eichborn.

In alteren Zeiten waren diejenigen Blasinstramente, welehe der

Akustiker Karl Emil von Sehafhautl als Lippen- oder Spreeh-Schnarr-

werke bezeiehnet, namlich die aus Metall (bezw. Holz) geformten

cylindrischen, konischen oder konoiden Bdbren, welehe dureh ein,

die Verl&ngerung des Bohrs bildendes, aus drei Hauptteilen, dem Auf-

satz, der Erweiterung desselben zu einem Becken oder Trichter und

dem Lippen- oder Ansatz-Band bestehendes Mundstiick intoniert werden,

nor dann zu hOheren masikalischen Zwecken zu gebrauchen, wenn die

L&nge ihres Bohrs eine dem Ansatze des Blasers erreichbare Gruppe

zu8ammenliegender ObertOne gewfthrte.

An diese Beschrankang waren indessen diejenigen Formen ge-

nannter Instrumente nicht gebunden, bei denen kunstliche Hilfsmittel

angewendet warden, um die Ltlcken zwischen den natUrliehen Ober-

t5nen auszufQllen; bei diesen konnte von den hoheren Obert6nen ab-

gesehen und demgem&fs ein klirzeres Bohr in Gebrauch genommen
werden. Sie zerfallen in zwei Gruppen, erstens die Zinken (cornetti,

cornets a bouquin) denen der aus ihrer Familie durch Verbesserung
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des Ba8s-Zinken (eornetto torto, Cornon) entstandene Serpent zuzu-

reehnen ist; bei ihnen geschieht die Ergftnzung der Tonreibe durch

am Korpus des Instruments angebrachte Griffl5cher (bezw. Klappen).

Die zweite Gruppe bilden die Posaunen, bei denen die Einrichtung,

das Bohr am drei Tftne tiefer auszaziehen, ganz dasselbe bewirkt,

was bei den HSrnern und Trompeten in diesem Jahrhundert erst durch

die Erfindung der durch praktikable Ventile mit dem Hauptrohr in

der Mitte verbundenen Verl&ngerungs-Bogen erreicht worden ist

HSrner and Trompeten also, frliher die einzigen Formen aufser

den erwfthnten Posaunen und Zinken, mussten ehemals so lang gebaut

werden, dass sie dem Bl&ser zum mindesten die zusammenb&ngende

Tonreibe vom 7. bis zum 12. Oberton hergaben. Nur unter dieser

Voraussetzung konnte ihnen eine Verbindung mit anderen, eine kom-

plete Tonreihe aufweisenden Instrumenten zu masikalischem Zusammen-

wirken einger&umt werden. Baute man sie mit so kurzem Bohre,

dass etwa nur der 6. Oberton hervorgebracht werden konnte, so waren

zwar die wenigen vorbandenen T5ne recht gut zu Signalen, Alarm-

rufen, kurzen Fanfaren zu verwenden, urn so mehr, als sie bedeutend

leichter herauskommen und heller klingen, als auf den langen Instru-

menten; far die Kunstmusik war aber mit diesen kurzen konischen

oder cylindrischen Tuben kaum etwas zu erreichen.

Es ergiebt sich hieraus von selbst, dass in alteren Zeiten aufser

den Etornern und Trompeten (von den Posaunen aus dem oben er-

w&hnten Grunde abgesehen) gar keine anderen Blechblasinstrumente

m6glich waren. Denn erst die neue Veranstaltung der Yentil-Bohr-

verl&ngerungen gab es den Instrumentenbauern an die Hand, kurz-

rohrige Signal-Instrumento (Kornetts im heutigen Sinne, Flttgelh5rner)

mit geschlossener Tonreihe herzustellen, und erst diese Neuerung ftthrte

dazu, die eben erw&hnten Tonwerkzeuge auch in mittleren und tiefen

Tonlagen (Alto's, TenorhSrner, Bombardons, Ventil-Posaunen u. s. w.)

zu erzeugen und somit die Musik mit neuen, wenn auch nur yon den

alten Formen abgeleiteten und wenig selbst&ndigen Instrumenten zu

bereichern.

Das Waldhorn war um die Mitte des 17. Jahrhunderts, also zu

einer Zeit, wo die Trompete schon in der erdenklichsten Weise (frei-

lich ohne Klappen und ohne Ventile) flir die Kunstmusik ausgeniltzt

war und ihre Technik in der einfachen Form des Bohrs den hochsten

Grad erlangt hatte, ein nur zu den Zwecken der Post, des Milit&r-

und Wachtdienstes und der Jagd verwendetes Signal-Instrument. Der

Grund dieser Erscheinung ist nicht so leicht zu ermitteln, er soil hier
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nach Kr&ften untersucht and zugleich soil festgestellt werden, was die

Veranlassung zur Einfuhrung des Horns in die Kunstmusik gegeben bat

In einer Zeit, wo die Blasinstrumente (iberhaupt noch so unvoll-

kommen waren, dass man sich bei vielen derselben mit dem be-

schr&nkten Umfange von etwa 15 nebeneinanderliegenden diatonischen

Intervallen begnflgte nnd zafrieden war, fiber die wichtigsten chro-

matischen ErhShungen, wie cis, fis, za verffigen, in einer Zeit, wo
man fiber die Kunst, in den hochsten Lagen der Trompete eine

Anzahl wesentlich nur diatonisch gebildeter Melodieen zawege zn

bringen, entzttckt war, und wo man bei dem noch sehr unentwickelten

Zustande der Bogen-Instrumente die Blas-Instrumente auch in ihrer

Unvollkommenheit vor den Geigen den Vorrang behaupten sah, liefs

man sich ein Instrument, welches, wie das Horn, in einer tieferen

Lage gebaut, die znsammenh&ngenden Intervalle der Trompete viel

leichter und vollkommener, als diese hergeben konnte, vSllig fiir die

Kunst entgehen. Und gleichwohl findet sich eine Stelle bei Mersenne

(Harmonicornm libri XII, Paris bei Baadry, 1. Aafl. 1635, 2. Aufl.

1648, lib. II, prop. XVII) welche ihrer Merkwfirdigkeit wegen hier

miigeteilt wird and beweist, dass man mit den akastischen Mitteln

und Wirkungen des Horns wohl vertraut war. Sie lautet: „Porro

sunt, qui hisce cornubus tubam adeo perfecte mentiantur, vix ut quis-

piam discrimen ullum agnoscat, iisdem nempe saltibus seu interval lis

vehementior inspiratio progreditur, enimvero lituus quilibet ab eo

sono, quern profert mollissime inflatus, hoc est a graviflimo tono ad

Diapente, hincque ad Diatessaron transitit, neque alia potest efficere

intervalla minora, ut fusius tractatu de Tuba dicturi fumus", und kann

wohl schwerlich anders Qbersetzt werden, als: „Ferner giebt es Bl&ser,

welche auf diesen Hornern die Trompete so vollkommen nachahmen,

dass kaum irgendwer irgendwelchen Unterschied erkennt, denn in

denselben Sprungen oder Intervallen schreitet das st&rkere Anblasen

vorwarts, da ja jedes beliebige hornartige Instrument von dem Ton,

den es, aufs sanfteste angeblasen, hervorbringt, das heifst vom tiefsten

Tone zur Quint, von da zur Quart iiberspringt und keine anderen

kleineren Intervalle erzeugen kann, wie wir ausfflhrlicher in der Ab-

handlung von der Trompete sagen werden.
44 Den eigentlichen Grund-

ton tibergeht hier Mersenne, da er erstens das akustische Gesetz der

Obertttne nur unvollkommen kennt, und zweitens dieser Ton auf den

fraglichen lnstrumenten nur aufserst schwer angiebt und wahrschein-

lich den meisten Blasern der damaligen Zeit ganz unbekannt war. Aus

der angeftihrten interessanten Stelle erhellt ferner, dass den Musikern
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jener Zeit die Erkenntnis der Natur des Horns ganz feme lag, denn

Bie sehen offenbar das Horn als ein viel unvollkommeneres Tonwerk-

zeug an, als die Trompete, dem man als etwas besonderes nachzu-

rtihmen glaabt, dass es von einigen wenigen mit Gliick zur Kopiemng

der Trompete ausgenntzt wird. Dies aber best&tigt meine Vermatang,

dass die Unvollkommenheit der technischen Herstellung des Horns

Schold an der Vernachl&ssigung desselben getragen habe.

Das, was den Instruraentenmachern Scbwierigkeiten bei der An-

fertigung der Hdrner bereitete, war, die konische Gestalt des Rohrs

in grOfserer L&nge auszuffihren. Mit dem cylindrischen Bohr der

Tromba wussten sie sich gat abznfinden. Sie bebielten den Cylinder

bis unmittelbar an das Schal 1sttick bei und liefsen das Bohr sodann

konoldisch sich zu dem im Vergleiehe zur heutigen Gestalt auffallend

kleinen Schalltrichter erweitern; an den Biegangsstellen, deren bei

der fclteren stereotypen Form des Instruments immer vier sind, halfen

sie sich bei ihrer Unkenntnis des Verfahrens, das Bohr zum Zweeke

des Biegens mit Blei auszugiefsen, durch Auflfltung kleinerer 4b-

schnitte, die aach vom eigentliehen Bohr trennbar hergestellt zu wer-

den pflegten, „ut plerumque dissolvi queant ad Tubicinum peregre

profieiscentiam laborem atque ipsius Tubae consemtionem," damit

also Trompeter auf Beisen das Instrument zu besserer Schonung des-

selben zerlegt mit sich ftihren k5nnen, wie Pere Mersenne (a. a. 0.)

bei Abbildung einer solchen Trompete und Erl&uterung der Konstruktion

bemerkt. Noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts wurden die

lang ausgebauten Trompeten nach dem eben besprochenen Schema

gefertigt. Die meistenteils festgel&teten Aufs&tze oder Eapseln hatten

den Zweck, das Bohr gegen Bruch za schiitzen, welches man nicht

in seiner ganzen LSnge, wie es heutzutage geschieht, aus einem zu-

sammenh&ngenden Sttieke zu formen verstand, sondern aus einzelnen,

durch die Oberlotungen verbundenen Abschnitten zusammenstiickelte.

Dieses Verfahren hat sich durch Jahrhunderte erhalten;*) die Bilder

beim Tirdung zeigen es ebenso, wie hundert Jahre sp&ter die im

Praetorius und noch eine, in meinem Besitze befindliche, 1762 in Ell-

wangen gebaute Trompete ist urn kein Haar anders fabriziert Eine

andere, namentlich in ftlterer Zeit Obliche Form der Trompete ist die

Bauart in Gestalt eines dreifach auseinandergebogenen Bohrs, dessen

m&andrische KrOmmungen ohne jede Verbindung weit von einander

*) Ganz in derselben Weise verfuhr man beim Bau der Posaunen, etellte auch

die Aufsatz-Bogen (Krummbdgen) mit solchen aufgeloteten Eapseln her.
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abstehen und Qbrigens aoch die oben beschriebenen (ibergeloteten Auf-

sfctze tragen. Eine solehe Trompete bildet Virdang in der „Musica

getutscht" ab and nennt sie Tharner- (Thiiriner-) Horn. Dieses In-

strument erinnert jedoch in nichts an ein Horn; das Bohr verl&aft

von oben bis zum Schallende rein eylindrisch nnd hat beinahe die-

selbe L&nge, wie die daneben abgebildete Feld-Trummet, die sieh

ihrerseits durch nichts, als ein dickeres Bohr von der ebenfalls dar-

gestellten Glareta unterscheidet.

Die bei Virdung, 'Pratorius und Mersenne abgebildeten Jagd-

h5rner (fcltere Namen: J&ger-Hora, Acher-Horn, Kuh-Horn, Baden-

Horn, Hift-Horn, Harst-Horn, J&ger-Trominet u. 8. w.) unterscheiden

sieh im Bau kaum von einander, ihre Formen verraten eine ganz un-

entwiekelte Technik. Im wesentlichen sind zwei Formen zu unter-

scheiden: die Kuhhorn- (Trinkhorn-) Form bei kurzem Bohr und die

Schnecken-Form bei langem Bohr. Schon das Durcheinanderwerfen der

Namen Horn und Trompete beweist, dass der Unterschied zwiscben

diesen Instrumenten sieh noch kaum ausgebildet hatte. Die konische

Formung des Hornrohrs ist sehr ungenQgend ausgefiihrt und macht

bei Iftngerem Bohr, wo sie dem Erzeuger Schwierigkeiten bereitet,

dem Cylinder Platz, ein Schallbecher ist mitunter gar nicht vorhanden,

indem das Bohr ohne Ausbiegnng abschneidet, ein in akustischer Hin-

sicht sehr wichtiges Moment, welches allein den mangelhaften Ton
dieser alten Instrumente beweist, denn haupts&chlich durch die Aus-

buchtung am Schallende wird dem Elange Fillle und Bundung auf-

gepr&gt. Die Schwierigkeit der KrOmmung bei langem Bohre wurde

dadurch umgangen, dass man die Windungen unmittelbar aneinander

ldtete, so dass sieh die vollstfindige Figur einer Schnecke ergab. Die

MundstUcke der Hdrner kamen vollstandig mit denen der Trompeten

aberein, und es scheint mir gewiss, dass erst viel spater, als das

Horn langst ins Orchester eingefOhrt war und urn die Mitte des vorigen

Jahrhunderts durch Anwendung der Deckung des Schallbechers mit

der einen Hand des Blasenden Versuche zur Ergftnzung der Natur-

tSne und in konsequenter Folge auch zur Veredelung des Tones ge-

macht wurden, Versuche auch an den MundstUcken zur Abschleifung

des bekannten kritischen Winkels an der (Tbergangsstelle vom Becken

zum AufsatzstQcke fuhrten, dessen g&nzliches oder nahezu ganzliohes

Fehlen das Mundsttick des heutigen Waldhorns kennzeichnet.*)

*) Von den Franzosen wird dieser Winkel im Mundstficke ,,grain
u genannt:

,,la partie la plus r6tr6cie de Tinterieur de Temboucbure, par laquelle les Wbralions
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Id vielen Lexicis und anderen Werken begegnen wir der stereo-

typen, Ubrigens aber nicht Mher begrtindeten Notiz, dass man zaerst

im Jahre 1688 zu Paris die Jagdhorner kreisrund gebaut habe, woran

die Mitteilung gekntipft ist, ein bohmischer Graf Sporken habe das

Horn bei seinem Aufenthalt in Paris in dieser Form kennen gelem t,

mehrere Exemplare mit nach Haase genommen und seine Jager oder

Diener darauf eintiben lassen; dies sei der Ansiofs znr Vervollkomm-

nnng des Instruments gewesen, welches nun von B5hmen aus sich

nach Deutschland verbreitet, Eingang in die Eapellen gefunden habe

and sp&ter im n&chsten Jahrhundert in verbesserter Form und Be-

handlung nach Frankreich zurtickgekehrt sei, auch dort in der hoheren

Musik Aufnahme findend. C. v. Schafhdutl erz&hlt, ohne seine Quelle

anzugeben (in einem umfangreichen Aufsatze, abgedruckt in Nr. 52
der Allgem. Musik-Zeitung vom 27. Dez. 1882, der eine Menge wert-

volles akustisches Material, leider ohne Ordnung bunt durcheinander

gewftrfelt, enthalt und auf eine ermttdend breite Beschreibung der

von den berfihmten Instrumentenbauern V. F. Cerveny & Sohne in

Kdniggr&tz erzeugten Formen von Blechblasinstrumenten hinausl&uft,

die nicht, wie Schafh&utl annimmt, oder doch nur zum kleinsten Teil

selbst&ndige Erfindungen sind) dass ein Pariser Instrumentenmacher

1660 auf den Einfall gekommen sei, seine Hornrohren mit Blei auszu-

gie&en. Zugleich bemerkt er an derselben Stelle: „Die Alten batten

schon in einen Halbkreis gekrtimmte Hftrner; die Eunst, das
v
Bohr

zu kriimmen, war aber wieder verloren gegangen, denn Rfthren aus

Silber oder Messing liefsen sich nicht krQmmen ohne abzuknicken.
u

Etwas unklar drttckt sich fiber denselben Punkt G. Billert in dem Art.

Horn im grofsen MendeFschen Lexikon aus: „Ob nun die Windung

des Horns die Buccina (bei den Bdmern) bewirkte und eine Verl&nge-

rung der Schallrohre den vollen Ereisabschluss forderte, ist bisher

nirgend in Betracht gezogen, scheint jedoch in einer geschichtlichen

Entwickelungsgeschichte (sic!) des Horns beinahe notwendig (also

doch nicht ganz notwendig!) sowie dariiber Gewissheit zu erlangen:

ob die B5mer ihre gebogene Tonr5hre der Buccina gossen oder schmie-

deten; die Etrusker scheinen das erstere gethan zu haben.
u

In welcher Weise die antiken Volker ihre Instrumente hergestellt

baben, scheint mir far die Geschichte unserer heutigen Blech-Ton-

fonnees dans le bassin se coramuniquent & la colonne d'air, soit en se brisant contre

un angle ponr produire Fdclat, soit en se glissant sur Tangle arrondi pour produire

la douceur.
44 V. C. Mahillon, Elements d'acoustique. Brussel 1874.
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werkzeuge von sehr untergeordneter Wichtigkeit. Aach die Jagd-

hOrner der mittleren Zeit kdnnen ans nur interessieren, insoweit sieh

aus ihnen das Waldhorn im heutigen Sinne gebildet hat. In letzterer

Hinsicht aber kann wohl kein Zweifel dariiber walten, dass tech-

nische Verbesserungen im Bau der Horner veranlasst haben,

das Instrument ftir die Kunst in Gebrauch zu nehmen.
Wenn wir die feststehende Thatsache, dass das Horn

am Ende des 17. Jahrhunderts anfing, sieh in den Eapellen

einzubttrgern, mit der Tradition von dem urn dieselbe Zeit

verbesserten Ban des Horns zusammenhalten, so mlissen

wir zu der Annahme gelangen: dass wirklich in der ange-

gebenen Zeit zuerst musikalisch brauohbare Jagdhdrner
hergestellt wurden.

Im ttbrigen sind die oben wiedergegebenen Nachrichten liber

diesen Punkt offenbar unrichtig, denn erstens sind kreisrund geformte

Hdrner schon Jahrhunderte friiher gebaut worden, wie sieh aus zahl-

losen Werken der Plastik und Malerei, aus Wappen u. s. w. nach-

weisen l&sst, zweitens war das Horn schon vor 1660 in Frankreich

als Instrument bis zu einem gewissen Grade der Technik gediehen,

wie die Angabe des Pere Mersenne von der Fertigkeit einzelner, auf

dem Horn dasselbe zu leisten, was man der Trompete abverlangte,

und eine weitere Nachricht bei ihm von der Vereinigung von vier Jagd-

hflrnern zur AusfQhrung kleiner Stiicke beweist. Die Annahme der tech-

nischen Ausbildung des Instruments in Bohmen l&uft mithin auf eine

Fabel hinaus, wenn auch dort das Horn ehemals viel traktiert worden

ist und die bOhmischen Hornisten im vorigen Jahrh. grofsen Buf hatten.

Nach allem vorliegenden Stoffe wird man zu der Hypothese ge-

drangt, dass man, und aller Wahrscheinlichkeit nach in Frank-

reich, urn 1660 begonnen babe, Horner in tiefer Lage mit

verbessertem Gonus des Bohrs und verbessertem Schall-

trichter, ungef&hr in der tiefen F-Stimmung, herzustellen,

deren Klang und zusammenhangende Tonreihe in der H6he
so weit mit der Trompete wetteifern konnte, dass man kein

Bedenken trug, das Instrument neben und anstatt der Trom-
pete im Orchester zu verwendan.

Was es war, was den Anstofs zur Verbesserung der Technik gab,

welcher Meister damit den Anfang machte, ob die Erfindung, die

Rohren der Metallinstrumente mit Blei oder anderem leicht flQssigen

Metall auszugiefsen, sie dann beliebig zu biegen und endlich das Metall

wieder auszuschmelzen, mit dem verbesserten Hornbau in Zusammen-
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hang steht und in welchem, das alles sind Fragen, die sich in Er-

mangelung aller positiven Anhaltspunkte ira geringsten nicbt beant-

worten lassen. Urn 1780 blfihte in Paris Meister Raoux, damals als

der erste Waldhornmacher geltend; seine Vorfahren batten fiber ein

Jahrhandert dort das n&mliche Gewerbe gefibt. WaldhOrner von der

Firma Ra&ax in Paris sind aus der ersten H&lfte des vorigen Jahr-

hunderts im bayr. National-Museum in Miinchen aufbewahrt; sie zeigen

aber im wesentlichen ganz die moderne Form und erinnern nicht im

geringsten mehr an die Schnecken-HSrner, die Mersenne noch 1648

abbildet. Die Einfuhrung des Horns in die Kapellen von Wien und

Dresden fallt in die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts; die Ereise,

in denen sich die Technik auf dem neu verbesserten Jagdhorn aus-

bildete, kftnnen keine anderen gewesen sein, als die J&gerei hoher

Herren, denen die verbesserten, sicherlich damals recht kostspieligen

Instrumente zuerst zugute kamen. Rechnen wir immerhin ein paar

Jahrzebnte auf diese Ausbildung und die weitere Verbreitung des In-

struments, dessen neue Eonstruktion zwischen 1650 und 1700 fallen

muss, so werden wir ungefthr auf das Jahr 1680 geflihrt, also auf

die Zeit, welche in jener erwahnten alten musikhistorischen Tradition

Qberliefert ist. Das, was uns von der Instrumentenmacher-Familie

Raoux bekannt ist, legt die Frage nahe, ob nicht vielleicht innerhalb

dieser zuerst das verbesserte Horn erzeugt wurde. Eine grfindliche

Geschichte des Pariser Instrumentenbauer-Gewerbes konnte allein Auf-

schluss darfiber geben, vielleicht auch erhaltene Exemplare des In-

struments aus den Jahren 1660 bis 1680.

Bezfiglich meiner Annahme fiber die Stimmung will ich nur noch

angeben, dass die Rohrlange des liingsten bei Mersenne abgebildeten

Horns ungeiahr 2 m betragt, was mit der damals sehr gangbaren

tiefen 2)-Trompete ziemlich fibereinkommt. In dieser Tonlage war

allerdings das Horn mit der Trompete wenig konkurrenzfahig, die

nach Praetorius' Angabe mit Erummbogen bis B-basso herabgestimmt

ward. Hatte man jedoch erst einmal das Horn noch eine Quart tiefer

ins F gebracht, so konnte es an Leistungsf&higkeit die Trompete aus

dem Felde schlagen, zumal mit einem scharfwinkligen Eessel-Mund-

stficke intoniert und schon durch sein konisches oder doch konoides

Bohr leichter angebend und mehr Ausdauer verburgend.*)

*) Mattheson schreibt 1713 aus Hamburg uber das Horn: „dass das Corao da

caocia schon sehr en vogue gekommen; die brauchbarsten haben F als Stimmung.

Sie klingen auch dicker und ftillen besser, als die ubertaubenden und schreienden

darinen, weil sie urn eine Quinte tiefer stehen.
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In diesem Sinne, als Konkurrenz-Insirument der Trom-
pete und als Ersatz for dieselbe, hat nan das Horn, aufser

anderen aucb von Bach und Handel (in F- und D-Stimmung)

ganz nach Analogie der Clarin-Trompete verwendet, so

lange gedient, bis ihm urn die Mitte des 18. Jahrhunderts
durch Einftthrung der gestopften Tone der eigene Gharak-
ter im scharfen Gegensatze zur Trompete aufgepragt wurde.

Ein uiibekaniites Sammelwerk.

Das british Museum in London hat vor kurzem bei einer Versteige-

rung alterer Werke folgendes bisher unbekannte Sammelwerk erworben

:

ALTO
|
LA GLORIA MVSICALE

|
Di diuersiEccellentissimi Auttori:

a cinque Voci.
|
[Wappen.]

||
In Venetia, Appresso Ricciardo Amadino.

1592.
|
Quarto. 14 Bll. sig. [C-] - (16). Auf Bl. 2. „Air Illv-

strissimo mio Signore, & Padrone osseruandissimo, II Signor Conte

Mario Bevilacqva." Datiert Di Ferrara il di vltimo di Febraio 1592,

und unterzeichnet mit: ,Filippo Nicoletti
4

.

In halt (a 5 voci):

1. Ruggier Giovanelli: Tu nascesti di furto*

2. Giovanni Croce: Se da voi m'allontano,

3. Hippolito Fiorino: Dolci sospiri.

4. Paolo Isnardi: La mia beDa guerriera.

5. Girolazno Belli: Yola calda Tarnor.

„ Ahi perche l'uccide te. 2 da parte.

6. Giovan Giacomo Gastoldi: Opra la bella tua.

„ O che morte gradita. 2** parte.

7. Conte Alfonso Fontanelli: Com' esser puo mia vita.

8. Luzzasco Luzzaschi: Tra le dolcezze e Tire.

9. Filippo Nicoletti: Volete voi mia si ta.

10. Giulio Belli: Ha L'aura il crin d'orato.

11. Innocente Alberti: Parto da voi ben mio.

12. Filippo Nicoletti: Caro augelletto.

13. Paolo Bellasio: Quel dolcissimo bacio.

„ E s'uidi voi cor mio. 2 d4 parte.

14. Paolo Virchi: Copre Madonna ad arte.

15. Luca Marenzio: Copia di donne altera.

16. Ruggier Giovanelli: Io segue Forme invano.

17. Giulio Belli: Perche v'allontamate.

IB.
,; Sospirb la mia donna.

19. Giulio Heremita: Cara la vita mia. a sei voci.

Wm. Barclay Squire.
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Mitteilungen.

* Leibniz, der grofee Leipziger Philosoph, hat im Allgemeinen nicht viel

Qber die Musik sich ausgelassen. Nur in einer kleinen dentsch geschriebenen Schrift

„Yon der Weisheit", ungefahr aus dem Jahre 1695, koramt er auf sie zu sprechen.

Weisheit, sagt er da, sei nichta anderea als die Wiasenschaft der Glfickseligkeit.

Worin dieae bestehe, merlce man nicht allezeit, doch werde es von unserem Gemfite,

obachon nicht Ton unserem Verstande, empfunden. Dann sagt man: „es ist ich

weila nicht, was'
4

, so mir an der Sache gefallt; das nennet man Sympathie. Aber

diejenigen, die der Dinge Ursache folgen, finden den Grund zum oftern. „Die

Musik giebt dessen ein schones Beispiel. Alles was klingt, hat eine Bebung oder

hin- and hergehende Bewegung in sich, wie man an den Saiten sieht, und also was

klinget, das that ansichtbare Schlage; wenn solche nun nicht unvermerkt, sondern

ordentlich gehen, und mit gewissen Wechsel zusammentreffen, sind sie angenehm,

wie man auch sonst einen gewissen Wechsel der langen und kurzen Silben und

Zusammentreffen der Reimen bei den Versen beobachtet, welche gleichsam eine stille

Musik in sich halten und, wenn sie richtig, auch ohne Gesang angenehm fallen.

Die Schlage auf der Trommel, der Takt und die Eadenz in Tanzen und sonst der-

gleichen Bewegungen nach Mais und Begel haben ihre Angenehmlichkeit von der

Ordnung; denn alle Ordnung kommt dem Gemtite zu statten, und eine gleichm&fsige,

obschon unsichtbare Ordnung, findet sich auch in den nach Kunst verursachten

Sehlagen oder Bewegungen der zitternden oder bebenden Saiten, Pfeiffen oder

Glocken, ja selbst der Luft, so dadurch in gleichmafsige Begung gebracht wird, die

denn auch ferner in uns vermittelst des Gehors einen mitstimmenden Wiederschall

machet, nach welchem sich auch unsere Lebensgeister regen. Daher die Musik so

bequem ist, die Gemtiter zu bewegen, obgleich insgemein solcher Hauptzweck nicht

genugsam beobachtet noch gesucht wird."

Leipzig. R. Kade.

* Abraham Weifshan oder Winsheim, ein Lautenist am kurf. Hofe in

Dresden, ist derselbe, der in den M. f. M. p. 54 als Lautenist Abraham ver-

zeichnet ist. Diesem Abraham Winsheim befiehlt Kurfurst August am 2. Januar

1584 eine ihm in Verwahrung gegebene, mit Perlmutter iiberzogene verdorbene

Laute an den Musikus Joachim Stumpfeld auszuantworten (K. S. Hauptstaats-

arch. Copial 492, 196 b u. 197). Am 11. April 1559 unterschreibt er sich in einem

Dokumente (ib. Loc. 7309, Kammersachen: 1599 II, 119 b) mit Weifohan und war

noch im August 1611 am Leben (ib. Loc. 8675 Briefe etc.). Er hatte viele Kinder

und erhielt otters Gnadengeschenke. Als der Eantoreiknabe Simon Affe 1582

mutiert hatte, kam er auf kurfurstl Befehl in Weifshan' 8 Lehre auf 2 Jahre gegen

eine Jahreszahlung von 25 Thlr. Kostgeld (ib. Cop. 476, 4 b). — Noch sei bemerkt,

dass der oben genannte Stumpfeld oder Stumpfell Basssanger am kurf . Hofe war.

Dresden. Dr. Theodor Distel.

* Die erste deutsche Oper in Leipzig wurde am 8. Mai 1693 in dem am

Bruhl in den Monaten M&rz und April zuvor „am unteren Zimmerhofe" erbauten

Opernhauae aufgefuhrt. „Gemalteu Anschlage, welche auch den Inhalt des Sing-

spiels meldeten, waren zuvor alluberall in der Stadt angeschlagen worden. (VergL

Vogel: Annal. Lips. 1714, S. 883.) Wie wir aus Furstenau's 1. Bd. zur Geschichte der

Musik Dresdens S. 315 wissen, war der Unternehmer Ni col aus Adam Strungk,

Monstah. f. Miuikgeioh. Jahrg XXI. No 6. 7
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welcher von seinem Herrn, dem Kurfiirsten Johann Georg IV. zu Sachsen, auf An-

suchen die Erlaubnis erteilt erhalten hatte, auf eigenes Risiko und mit fremden

Mnsikern, sowie Dirigenten auf den Leipziger Messen das deutsche Singspiel (Ope-

retten) zu kultivieren. Der genannte Kurffirst hatte Strungk zu dem Baue 400 Stamme

Bauholz zugesagt, (loch ale dieser (vor dem 27. Jull 1701) gestorben war, meldete

seine Witwe, Christine, dass bisher erst 100 Stuck geliefert worden seien. (K. S.

Hauptstaatsarchiv HI, 104, Fol. 20, Nr. 10, Bll. 273 ff.) Weiteren Nachforschungen

ist es gegltickt, auch in Erfahrung zu bringen, wie die erste Oper, die Strungk an

obigem Datum aufftthrte, hiefs. Es war seine Alceste, Text Ton Paul Thienich
Lehrer an der Thomasschule zu Leipzig, nach dem italienischen Originale des Aurelio

Aureli bearbeitet. Die Frau des Dichters wirkte bei der Auffuhrung als Sangerin

mit. (Vergl. N. Archiv f. Sachs, (reach. V, 116 ff. und die daselbst angezogene

Literatur.) Derselbe.

* Drei Kompositionen des Musicus Jodocus Winsheim zu Erxleben (1624).

Unterm 6. April 1624 schiekte der „Mu8icus und Director
44

zu Erxleben, Jodocus

Winsheim („Thuring.44
) an den Kurfiirsten Johann Georg I. zu Sachsen (Orig. des

Cberreichungsschreiben mit Siegel im E. S. Hauptstaatsarchive : Locat 7328, Kammer-
sachen 1624, Bl. 80) „Drei schone ausbundige geistliche musikalische Kirchengesange

mit 10, 8 und 5 Stimmen' 4

, welche mit „anmutigen Intervallen und Clauselen har-

mortice orniret und getzieret", soeben im Drucke erschienen waren. Als Motiv seiner

Widmung giebt er an, dass er gehort habe, der KurfUrst solle ,,sonderliche Lust und

Gefallen zu dieser hochloblichen freien Singekunst haben und tragen." — Bei dem
Bombardement Dresdens, am 18. Juli 1760, wurde das Prinzenpalais (Standehaua)

zerstort und hiermit alle Musikalien der kurflirstl. sachs. Kapelle vernichtet; daher

kommt es, dass sich alle Geschenke oder tfberreichungen von Kompositionen aus

alterer Zeit nicht mehr vorfinden, die man sicher zu finden erwartet. Derselbe.

NB. In dem in M. f. M. 8, 115 von Kade mitgeteilteh Aktenstlicke von Utendal

(Wtendal steht in demselben) muss es Zeile 8 v. u. statt des falsch gelesenen Na-

mens Kramero, Echamer heifsen. (Origin, mit Siegel ebd. Locat 8524; IV, 214/5.)

Derselbe.

Ehrensberger, Hugo: Bibliotheca liturgica Manuscripta. Nach Hds. der

Grofsherz. Badischen Hof- und Landesbibliothek von . . . Mit einem Vorworte von

Wilhelm Brambach. Karlsruhe, Ch. Th. Groos 1889. 8°. (Preis 2,50 M.)

1 Abbildg. aus dem 15. Jahrh., IX und 84 S. mit dreifachem Register. Der Stoff

ist in 28 Abteilungen zerlegt, wie Psalterien, Antiphonarien, Hymnarien, Lectionarien

u. s. w. Hds. mit Melodieen sind reich vorhanden, — Es wird hier zum ersten-

male dem Bucherfreunde, Bibliographen und Bibliothekar ein systematischer und
praktischer Wegweiser zur Bestimmung von liturgischen Handschriften der rdmischen

Kirche geboten. Cber den Inhalt der Schrift, welche auch far christliche Archaeo-

logie, allgemeine Kunst- und Kulturgeschichte von Wichtigkeit ist, giebt folgende

Stelle des Vorwortes vom Oberbibliothekar Dr. W. Brambach Auskunft: Betrachten

wir die Herstellungszeit dieses Handschriftenschatzes, so begegnen nns SchriftstQcke

aus der vorkarolingischen Zeit bis hinab zum 18. Jahrhundert, so dass wir die

Entwickelung von mehr als einem Jahrtausend vor uns haben. Schon als ich im
„Psalteriumu die allgemeinen Gesichtspunkte fQr bibliographische Behandlung der

liturgischen BQcher aufzustellen suchte und bei den beaten Kennern — von katho-

lischer, wie protestantischer Seite — Beifall fand, fasste ich den Plan, eine Be-

schreibung jener liturgischen Handschriften zu verdfFentiichen. Wirklichen Erfolg
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von dem Unternehmen konnte ich mir jedoch nur versprecben, wenn ein etfahrener

Theologe den Inhalt der tiberaus mannigfaltigen Schriftwerke priifte. Hierzu hat

sich nun glQcklich ein durch Studium und kirchliche TTbung befahigter Gelehrter

gefunden. Hen* Professor Hugo Ehrensberger hat unsere liturgischen Hand-

schriften nach ihrer inneren Anlage untereucht. Auf meinen Wunsch hat er fur

jede einzelue Buchgattung deren allgeraein gultige Eennzeichen zusammen geetellt

und auch solche angegeben, welche einem Theologen selbstverstandlich scheinen

muaseu, daunt alien Bibliographen, nicht nur theologisch gebildeten, sondern auch

Laien, hier ein verst&ndliches Hilfsmittel zum Erkennen und Bestimmen von liturgi-

schen Schriften geboten werde. Es schien mir ein solches Verfahren deshalb not-

wendig, weil diese Schriftwerke off namenlos auftreten und durch die Vielgestaltig-

keit ihres Inhaltes auf den Laien verwirrend wirken. Man begegnet, selbst bei Ge-

lehrten, der Ansicht, dass der Inhalt liturgiacher Bttcher sehr oft ohne Interesse

eei, dass diese mebr pal&ographischen und kunstgeschichtlichen Wert h&tten. Doch

lassen sich auch fiir ihre inhaltliche Bedeutung recht gewichtige Naraen und Zahlen

ins Fold fuhren. Ich will nicht davon reden, dass der Theologe, sowohl der prote-

stantische wie der katholische, fiber die Geschichte seiner Liturgie sehr im Unklaren

bliebe, wenn er die vortridentinischen Kirchenbficher nicht mehr einsehen konnte.

Auch was die liturgischen Bucher als Quellen fur die Geschichte der Dogrnen, der

Seelsorge, fur unsere Kenntnis der lateinischen Poesie, der kirchlichen und profanen

Musik im Mittelalter zu bedeuten haben, ist von nicht geringerem Belang, als ihre

Ausstattung in Schrift und Bild. Wohl aber mochte ich auf den Nutzen hinweisen,

welchen die sprachlichen und historischen Wissenschaften aus diesen Biichern ziehen.

Hier begegnen uns in den vorztiglichsten Handschriften, neben der Bibel, die letzten

Vertreter der klassischen und die ersten Begrtlnder der mittelalterlichen Latinitfit:

.nach romischem Brauche allein sind von Augustinus 158 grofeere Lesestficke, von

Ambrosius 76, von Hieronymus 49, von Leo dem Grofeen 33, von Gregor dem Gro&en

83 in die Nokturnalgebete iibergegangen. Fiir die Textkritik bieten letztere neben

der sonstigen Uberlieferung die beste Hilfe. Noon erheblicher sind fiir die geschicht-

liche Forschung die reichen liturgischen Sannnlungen der Vitae Sanctorum. Wie

ware es mit deren Texten bestellt, wenn sich nicht die mittelalterlichen Lektionarien

(Pastionalien, Legendarien, Martyrologien) erhalten h&tten! Ein Blick auf die neuen

Arbeiten der Bollandisten wird hier das Richtige lehren. Kurz, ein Bibliothekar,

welcher fur die liturgischen Bucher seiner Anstalt sorgt, darf tiberzeugt sein, dass

er nicht nur seine Pflicht als Verwalter eines anvertrauten Gutes erfiillt — und

eines Gutes, das buchhandlerisch bekanntlich sehr hoch geschatzt wird — sondern

dass er auch in den Dienst der Wissenschaft getreten ist

* Mitteilungen der Musikalienhandlung von Breitkopf & H&rtel in Leipzig

Nr. 26, M&rz 1889. Enthalt die Anzeige der Gesamtausgabe der Werke Johann
Strauss' von seinem Sonne Johann herausgegeben nebst einer kurzen Biographic;

Edgar TineVs Werke nebst einem biographischen Abriss imd seinem Portrait —
Neue Kompositionen von Jean Louis Nicode*. — Billige Lieferungsausgabe von

Beethoven's Werken. — Verzeichnis der Aufsfttze in der Vierteljahrsschrift — Musi-

kalische Palaographie, ediert von den Benediktiner- Patres von Solesmes. — Fort-

setzung der Werke von GrCtry, Palestrina, Frz. Schubert, Heinr. Schtitz. — Bericht

fiber enchienene Musikalien Sept. 1888 bis Febr. 1889. — Bericht fiber erschienene

B&cher in demselben Zeitraume. — 6 Berichte fiber Ausgaben von Gesellschaften

iu Kopenhagen, Stockholm, Amsterdam, London, Paris uud unsere eigene.

7*
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* Moritz Furstenau ist am 27. Mire, noch nicht 65 Jahr alt, gestorben. In \,
ihm verliert die historische Musikwissenschaft einen eifrigen Ifcrderer. Er war der \

Erete, der die Musikgeschichte auf die archivarische Quellenforschung hinwies and

seine beiden in diesem Sinne abgefassten Werke fiber die Dresdener Musikkapelle

von 1849 and 1861 weiden stets dem Historiker eine wertvoUe Quelle aein. Wenn
auch, besonders im erstgenannten Werke, die Namen oft so verstummelt sind, dass

deren Aoffindung im Archive eine Unmogiichkeit ist and eine Neubearbeitang dringend

notwendig ware, so bleibt ihm stets das Verdienst, die erste Anregung gegeben zu

haben. Manches hat er selbst durch sp&tere kleinere Aufs&tze im Archiv fur die

sachsische Geschichte and in den Monatsbeften verbessert, doch dabei versaumt, auf

die Unrichtigkeiten in seinen alteren Werken hihzuweisen, so dass dem Historiker

die eigene Prufung nicht erspart wird. Auch bei Grundung der Gesellschaft fur

Musikforschung war er einer der Ersten, der sich ihr freudig anschloss und nach

alien Seiten hin kraftig fir das Gedeihen derselben eintrat

* Richard Bertling, Lager-Katalog Nr. 7 (in Dresden-A., Johannesplatz) eot-

h&lt eine reichhaltige Samrolung Muaik-Literatur und Musikalieo, Autographe und

Portr&ts, unter denen sich manche seltene Piece findet
* Leo Liepmann88ohn in Berlin W., 63 Charlottenstr. I. Verzeichnis der

Mu8ik-Autographen-Sammlung des verstorbenen Sig. Egidio Francesco Succi (aus

Bologna), welche im Geschaftslokal am Montag, den 6. Mai 1889 u. ff. von 10 Uhr
morgen8 ab offentlich versteigert wird. Enthalt viel wertvoUe Piecen.

* Anfragen. 1. Lasst sich in der Papierfabrikation das Jahr ann&hernd

bezeichnen, in dem man das bis dahin gelbe Papier weifa zu farben verstand? £s

ware dies ein vortrefEliches Hilfsraittel, die Zeit manches Druckes beetimmen zu

konnen. — 2. Die in Cerretto's Prattica musica verzeichneten neapolitanischon Kom-
ponisten (siehe M. f. M. 13, 161 Nr. 6, 19 u. f.) tragen mitunter auch die Bezeich-

nung „Napolitano et Hedomatario", Was kann das letztere Wort wohl be-

deuten? Du Cange's Glossar und alle anderen bekannten Nachschlagewerke ver-

sagen den Dienst bei dem Worte.
* Das Kegister zu den zweiten zehn Jahrgangen ist im Druck und kann je

nach Umst&nden bald vollendet aein.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik-Sammlung der kgl. dffentlichen

Bibliothek in Dresden. Verfasst von Dr. R. Kade. Bog. 1.

* Quittung fiber eingezahlte Beitrage bis zum April von den Herren: C. Lfistner,

G. Maske, A. Morsch, P. Runge, Dr. Schletterer, W. Weber.

Soeben erschien und wird gratis und franko versandt:

Antiquar. Katalog Nr. 208.
Theoretische Werke Qber Musik; seltene, altere, praktische Musikstucke und

neuere Musikalien; Schriften fiber das Tlieater. 2654 Werke.

List & Francke, Buchhandler, Leipzig. <

-A.

Verantwortllcher Rednkteur Robert Eltner, Templin (Uckermark).
Draek Ton Hermans Beyer a 80hne in Langeuealsa.
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Codex Mus. Ms. Z21 der Kgl. Blbllethek zu Berlin.

(Bob. Eitner.)

Ein Gborbuch aus dem Ende des 15. Jahrhunderls in kl. hoch

Pol. yon 265 Bltittern und einigen weifsen Vor- and Schlussbl&ttern

in starke Holzdeckel mit Lederriicken gebunden. Ausgezeichnet er-

halten. Schrift fast darchweg von einer Hand. F6tis schreibt in dem
Artikel Isaak (Biogr. univ. 2. Aufl., Bd. 4, p. 401) 2. Spake am Ende:

nJai vu en 1849 k la bibliotheque de Halberstadt an manascrit in

folio contenant des compositions d'anciens maitres allemande, parmi

lesquelles se trouvent" (folgt die Aufz&hlung von 4 Ges&ngen von

Isaac). „Ces quatre pieces portent Inscription: Ysaac de tnanu sua

il est remarquable que la notation de ces morceauz est en effet diffifi-

rente de celle da reste da volume.*
4 Herr Otto Kade in Scbwerin

beruft sich in seinem Artikel Isaac in der Allgemeinen deatschon

Biograpbie (Leipzig, Duncker & Humblot) auf F6tis and frftgt, wo
der Codex wohl geblieben ist? Codex Z21 der Egl. Bibliotbek za

Berlin ist dieser Codex and wohl das grftfste Eleinod in der Abteilung

fQr Musik. Die Bibliotheks-Verwaltung teilte mir auf meine Anfrage

fiber die Erwerbung dessolben mit, dass sie ibn einst von der Anti-

qaarhandlung von Butsch in Augsburg erworben bat. Trotzdem der

ganze Notenbestand der Halberstadter Eirchenbibliothek (nor wenige

Reste sind heute noch vorbanden) schon durch Dehn's Vermittelung

der Egl. Bibliothek in Berlin abgegeben werden musste, so ist docb

Mancbes — and wie man sieht sehr Wertvolles — einen anderen

Monatth. I Mu.ikge.ob. Jahig. XXI. No. 6. 8
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94 Codex Z 21.

Weg gegangen.*) Dass der Codex Z 21 and der Halberst&dter Codex,

wie ihn P6tis bezeichnet, ein and derselbe ist, erkennt man aus dein

untrQglichen Zeichen der Worte: „Ysaac de manu sua
44

, die sich auf

Pol. 8, dem 1. Tonsatze, Fol. 256 v and auf der Rflckseite des Schluss-

deckels auf dem aufgeklebten Notenblatte befinden. (F6tia* Angaben

sind zum Teil nicht richtig.) Diese 4 Worte geben dem Codex ein

noch erhOhtes Interesse und man fr&gt sich nur, wie kommt so ein

Codex nach HalbersUdt? Doch die Sehicksale eines Buches sind oft

noch wunderbarer als die manehes Menscben. Die Worte „Ysaac de

manu sua" sind von anderer Hand und blasserer Tinte als das Oblige

gesebrieben und man konnte daber den Codex durchweg als von

Isaac's Hand herriihrend bezeichnen, wenn nicht das leidige „aber
u

sich auch hier wieder einschliche. Der letzte aufgeklebte Tonsatz

„In gottes namen faren wir" und der auf Fol. 256 v, die beide auch

obige Bezeichnung tragen, sind n&mlich von derselben Hand und mit

derselben Tinte geschrieben wie die 4 Worte und somit haben wir

2 Handschriften mit ,,de manu sua
u

vor uns. Welche ist nun die von

Isaac? Kann man fiberhaupt noch einen Wert auf die Bezeichnung

legen? Meiner Ansicht nach: Nein. Doch dies abgerechnet, enth&lt

der Codex so kostbare Sch&tze, dass er uns ebenso wert mit und

ohne Isaac's Handschrift ist. Ich mflchte (ibrigens nicht unterlassen,

darauf hinzuweisen, dass der Gesang unter Nr. 137, Fol. 248 v auf

Ntirnberg hinweist und die Ges&nge auf St. Sebaldus ebenfalls auf

Ntirnberg deuten. Ferner wird der deutsche Ursprung des Codex

durch die vorwiegend deutschen Komponisten und die, wenn auch

nur sp&rlich eingestreuten deutschen Lieder gekennzeichnet.

Um denselben allgemeiner bekannt zu machen, denn er scheint -

bisher, aufser von mir, noch von niemandem benutzt worden zu sein,

teile ich ein genaues Inhaltsverzeichnis mit und verweise zugleich auf

die in den M. f. M. 16 zu Nr. 1 mitgeteilten Facsimile, betitelt:

Studien beim Lesen von Handschriften, unter denen sich besonders

S. 8 viele Wiedergaben aus obigem Codex befinden. Der kiirzeren

Bezeichnung halber bediene ich mich bei Hinweisungen darauf nur

der Worte „siehe Studien". Noch sei erw&hnt, dass sich eine Jahres-

zahl nur auf Fol. 161 mit der Bezeichnung „95" vorfindet, dass aber

der Charakter der Schrift (Text und Noten) ohne jeglichen Zweifel

*) So z. B. warden alle Schriften auf Pergament auseinander genommen und

das Pergament zum Einbinden von Btichem benutzt, wie mir um 1869 der dortige

Bibliothekar selbst erzahlte.
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Codex Z 21. 95

dem 15. Jahrhundert angehdrt, und zwar dem letzten Drittel, wie

sich ein Jeder selbst aus den wenigen Proben in den Studien S. 2

unten and S. 8 ttberzeugen kann.

Inhaltsverzeichnis

in dor Ordnung der Tonsatze im Codex.

1.*) Ysaac de manu sua. Missa 4 voc. Fol. 8. (Disc, g.ahc.hagah.)
2. Missa 4 voc. FoL 11. (Disc, g.bagfgef.)
3. Trium uberschrieben, ohne Text. Fol. 16 v. (

s
/t

**) f.gahagfga.)
4. Missa 3 voc. Fol. 17. (% gbg.fedgfg.)
5. Missa paschale, 4 voc. Fol. 22 v. (

4
/x g a c" a g f d f g a.)

6. Fa mi fa re ut (nach dem Index, ohne Text), 3 voc. FoL 29 v.

(f.edcc"***)baga.)
7. AveChriste caro inviolata, 3 voc. Fol. 30. (l/

t
go" c" c" % d" c" haha.)

8. Sol re ut re ut (so im Index, o. Text), 3 voc. Fol. 30 v. (a g f e d e d.)

9. Missa 4 voc. Fol. 31. (g g b a g g % g f g.)

Fol. 41 eine einzelne Discantstimme mit 4 Strophen Text und
einer tTberschrift, deren Sinn ich nicht entziffern kann.

10. Officium Auleni (s. Studien S. 8, 5. Z. v. u.). Da Petrucci in

1505 b einen Autor „Joannes Aulen" verzeichnet (siehe Bibliographic

p. 392), so ist obiges Facsimile dadurch verstandlich. Missa 4 voc.

FoL 41 v. (ggfedfga.)
11. A. Fulda. In principio erat verbum, 3 voc. FoL 46 v. (g e fg ag fe a.)

Der Codex schreibt nur A. F., siehe Studien S. 8, Z. 8, wo ich

falschlich den Namen in A. Flor aufgelost habe. Erst jungst kam
ich auf Adam Fulda, der auch spater mit vollem Namen genannt

wird. Da wir von dem alteren Komponisten Flor den Yornamen
nicht kennen, so ist die Annahme von Fulda wahrscheinlicher.

12. Ut mi fa sol (nach dem Index, o. Text), 3 voc. Fol. 47. (g . a h

c" d" Vi e " d " f"0

13. A. F. (Fulda, geschrieben wie im Facsim. s. Nr. 11). Te laudamus

deus, 4 voc FoL 47 v. (
18

/t
hhhc^.hag.ah c".)

14. Regali qnum. deus laude, 3 voc. Fol. 49 v. c. 2. p. Gaude uno (?)

singulare. (d f g a g a . g f g a.)

15. Verbum incarnatum, 4 voc. FoL 51 v. (g c" c" d" e
w
c" % c ." h a g.)

16. Gerstenhans: In civitate domine, 4 voc. Fol. 52 v. (a h c" d" c"
8
/i

be".)

17. sacrum misterium, 4 voc. Fol. 53 v. 2. p. Quam putas. 3. p.

Quam tristis et afflicta. (g . f b a g g f.)

18. Ecce dilecta mea, 4 voc. Fol. 56 v. (d
M du h d" e

M d" d" *lt d\)
19. Descendi in hortum, 4 voc. FoL 5 7 v. (fa be" ^/

t
A" t" c" & u

cM .)

20 Ave amator casti, 3 voc. FoL 58 v. (
l
jx

a a d a g f e d.)

*) Die laufenden Zahlen fQge ich hinzu.

**) Deutet 8 ganze Pausen an, also 16 halbe.

**) Deutet die zweigestrichone Oktave an.
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96 Codex Z 2 1.

21. Businos (BciLBusnois), ohneText, 4 voc Fol. 59. (c.abbaff.eedf.)

22. Nature genitor, 4 voc. Fol. 59 v. (gf e ed d ef . ga.)

23. Exaltata est, 3 voc. Fol. 60 v. (gg. f edgf b a.)

24. Magnificat sexti toni, 4 voc. Fol. 61. (
12

/x
f f g aag f edf ed.)

25. B. H. (kann kein anderer Autor als Balthasar Hartzer sein) Magni-

ficat 6 toni, 4 voc. Fol. 64 v. (
4
/t

fgaha.fged.)
26. Jacobit, Jo. Magnificat 8. toni, 4 v. Fol.66v. (% gagci^'hc'd".)
27. E. 0. (siehe Studien S. 8, Z. 6) Da pacem domine, 4 voc. Fol. 68 v.

(hahdedcdedc.)
28. Ysack, Heyn. Salve regina, 4 voc. Fol. 69 (Ita dulcedo — Ad

te clamamuB — Qua ergo etc. bis Fol. 72 v. (Disc: 4
/t

d" c" d" g
d"c"ba g.)

29. B. H. (Balthasar Hartzer). Te deum laudamus, 3 voc. Fol. 73.

(
8
/i g c" c" c

w had"c"hag a.)

30. Magnificat 4. toni, 4 voc. Fol. 75. (
18

/i e g g a a a 10
/i

a g.)

31. A. F. (Adam Fulda). Magnificat 5. toni, 4 voc. Fol. 77 v. (
l6

/i
fa

c" c" c" c" c" d" d" . c" b a.)

32. Magnificat 7. toni, 4 voc. Fol. 80 v. (gfgggggbaaab c
M

.)

33. tft mi fa sol la sol (im Index, o. Text), 3 voc. Fol. 83. Disc, ge-

strichen, Altus: u
(i
f.gabcdcf.edef.

34. TJrbs beata (Nona veniens) hymnus, 4 voc. Fol. 83 v. (dcd.fef
ga . f a . he)

35. Gloria laus, 4 voc. Fol. 84 v. (d . d . ef ga.gac".)

36. A solis ortu, 4 voc. Fol. 85. (df f ga g feded.)
37. Isaac (im Index). Salve regina, 3 voc. Fol. 86. (a . fg a d ^ a . g f e f.)

38. W. F. (siehe Studien S. 8, Z. 6). Dies est letitia, 4 voc. Fol. 86 v.

(ffecfgac"hc\)
39. Magnificat 4. toni, 4 voc. Fol. 87. (% e g g a g a . g g e d c h a.)

40. Ave splendor, 4 voc. Fol. 92 v. (
4
/j ffgaha 8

/,
gahc".)

41. Magnificat 7. toni, 4 voc. Fol. 93. (
6
/x agah c" d" hagf ga.)

42. Alex, agri [cola, siehe Studien S. 8, Z. 6 rechts]. A solis ortu

(Beatus auctor), 4 voc. Fol. 95 v. (
6
/j a h c" d" g . f e d e.)

43. Cujus sacrata viscera (Yisitat. Mariae), 4 voc. Fol. 96 v. (gahah
c"hagafg.)

44. B. H. (Balthasar Hartzer). Ut pascis (Jesu corona), 3 voc. Fol. 97 v.

4
/i

egaagahc".)
45. Cujus magnifies est, 3 voc. Fol. 98 v. (dagef e . d ef g.)

46. Nona veniens, 4 voc FoL 99. (e d c g f e d d c.)

47. A. A. (Alexander Agricola). Sumens, 3 voc. Fol. 99 v. 2. p.

Ave maris stella. (Altschlussel 4
/j aefedegfg.)

48. B. H. (Balthasar Hartzer). Gloria laus, 4 voc Fol. 100 v. (a g
fga.gfed.) .

49. Israel es tu rex, 4 voc Fol. 100 v. (d.ef.ede J
/i

e *fg)

50. Descendit jubilans, 4 voc FoL 101 v. (g a . h c h a g . f e d g f g.)
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51. Ave maris stella, hymnus 4 voc. Fol. 102 v. (
4
/} dab.o.bgagfe.)

52. Missa 4 voc. Pol. 103— 112. (»/i d. ef g . a b agf ed.)

53. H. F. (Heinrioh Finck). Lieber her santh peter bit goth fur una

(weiterer Text fehlt), 4 voc. FoL 112 v. (
18

/j ggahcgdaag.)
54. Missa (Officia) super Filia subtilia, 3 voc. Fol. 113. (d a c" h c" h a g a f.)

55. A. Fulda. Missa 4 voc. Fol. 120. (c* . hagc" hag . ah.)

56. Salve feeta dies, 4 voc. Fol. 129 v. (e f d g a f e d e.)

57. Salve festa dies, 4 voc. Fol. 130 v. (
18

/i
derselbe Anfang, die fibrigen

Stimmen anders.)

58. Virgo sub, 3 voc. Fol. 131 v. (g c . d e c e f d c.)

59. 8alve festa dies, 4 voc. Fol. 132 v. (g a . he . h c a .~g f.)

60. Nunc dimittis servum, 4 voc. Fol. 134 (die Zahl 133 ubersprungen.

Disc, Schlussel fehlt, lese Discantschlussel : c" . h a . f g a
*/i g a g CJ

61. Ave que sublimar, 3 voc. Fol. 134 v. (
6
/t

c.defgefgfea.gfg.)

62. Qui glorifica luce, 4 voc. Fol. 135 v. (
8
/j
"g

. f e f g d" c" b a g a g.)

63. H. Finck (siehe Studien S. 8, Z. 10 rechts v. u.). Miserator do-

minus, 4 voc. Fol. 136 v. (gfgbc.bagab.a.gfed.)
64. H. F. (Heinrich Finck). Ave Jesu Christe, 4 voc. Fol. 137v.

(
4
/i
ggac"bc"ag "/l abc

65. Missa 4 voc. Fol. 138—147. *lx
df.fa

*/i
gb.cd.)

66. Meyn hertz in hohen freudinn, 4 voc Fol. 147 v. Text fehlt. Ab-
gedr. in Part im 2. Bd. des Deutschen Liedes p. 114, Beilage zu

den M f. M. 1880.

67. A., rechts F. Fol. 148 v und 149. Namque triumphanti, 5 voc.

Das A. F. gehort zusammen, wie ich spater erkannte, und heifst

Adam Fulda. (
6
/j d f f gga. ga . gf e d c.)

68. H. F. (Heinrich Finck). Natalia don. cantica. Deo dicamus, 4 voc.

Fol. 149 v. (ffgabaaggf.)
69. Missa: fortuna, 4 voc. Fol. 150. (

8
/j ffaagff.gabagf.)

70. Jam fulsit sol de, 4 voc. Fol. 158 v. (c- c/hagagc" he-.)

71. Victime paschali laudes, 4 voc. Fol. 159 v. (d cdf gf ef . e d edjod.)

72. Unleserlich, vielleicht: Gredendum eo magis soli, 4 voc. Fol. 160 v.

%
ll ac" hagf ea. ga he".)

73. Paulus Hoffh[eimer] 95 (scilic. 1495). Ave maris stella, 3 voc.

Fol. 161. (2/j ddac'hag.abc" d\)

74. Dluxit dies, 4 voc Fol. 162. (a g a c" h c" h . a a g a.)

75. Isaac (nach dem Index). Salve regina, 4 voc. Fol. 162 v. (a g a d a g a f g.)

76. Eya ergo advocate, 4 voc. Fol. 163 v. (*/i
f.gagef.gah.aaga.)

77. Benedicta semper, 4 voc. Fol. 164 v. (
8
/j de.defgfefg.)

78. Non tres tamen, 4 voc Fol. 165 v. (c
w g c" h a g a g f e.)

79. Sydera Maria, 3 voc. Fol. 166 v. "
(g h a c" h a g a g.)

80. Et nos voce propheta, 4 voc. Fol. 167 v. (g h . c
u d" g h . c" d" g.)

81. Populum cunctum, 4 voc. Fol. 168 v. (d ef ga d" c" he".)

82. A. F. (Adam Fulda). TJt re mit fa (nach dem Index), 3 voc.

Fol. 169. (
,f

/j hhhe-hahg.)
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83. Inviolate, 4 voc. PoL 169 v. (c* c" c" d" eu «/j f* e".)

84. Gaude virgo gloriosa, 4 voc. PoL 170 v. (^ ggoM
c
M h hg . ah.)

85. B. H. (Balthasar Hartzer). Regina coeli laetare, 3 voc. Fol. 171 v.

(fgfc" babagfef)
86. B. H. (Balthasar Hartzer). Gaude dei genitrix, 4 voc. Pol. 173.

(a a g . f f e f.)

87. Dies*) est leticie in ortn regali, 3 voc. Pol. 173 v. (a.hc"hagf
e f a g a.)

88. Ave regina, 3 voc. Pol. 174. (c . b a g a . g b . a g f
.)

89. Jam insignis (Tenor: Sancta dei genit.), 4 voc. PoL 174 v. (
6
/i daa

g a f e d e f.)

90. Veris tempus adue (?), 4 voc. FoL 175 v. (
4
/j a.gfeagac'h

a g a f e.)

91. Ut mi fa re ut (nach dem Index) in 2 Teilen, 4 voc. Fol. 176 v.

f 8 a Va a ^ a B c" D a 8 *•)

92. Recordare virgo mater, 3 voc. Fol. 178 v. (a d" c" a . g a h . a &.
u
)

93. Flor (siehe Studien S. 8, Z. 8). Corde et lingua rogamus, 4 voc.

Fol. 179 v. mit 1 angeklebten Folioblatt. (e f e d g . f e f g . f.)

94. Vocum modnlatio (o. Text), 4 voc in 2 Teilen. Pol. 180 u. 181.

(2gestr. Oktave : cdc.defedc.)
- 95. Invicto regi jubilo (im Index noch der Zusatz: „Weer ich ein falk*

1

),

4 voc. Fol. 182 v, mit H uberschrieben als Antor, doch ist ein zweiter

Buchstabe offenbar weggekratzt. (
7
lt

f c
u
(2gestr. Oki) ccdfedc.c.

Ten.: fc'.agfefg.)
96. Ohne Text in 2 Teilen zu 3 Stim. Fol. 183 V. (c" c" hagagfe.)
97. Mi la sol fa re ut (nach dem Index), die 5. vox: Noctem verterunt

in diem etc., 5 voc. PoL 184 v. (f g f e d e d e f g f.)

98. Salve corpus Christus de celo, 4 voc. Pol. 185 v. (
l

/1 eggeeccaa)
99. Missa 4 voc FoL 186—193, (Disc, mit 3 Taktzeichen und dem

Gantus firmus: ehhchg a a: || : g.)

100. Joaquin. Missa 4 voc Pol. 194.
(
2
/j f.gagbagfc, ohne

Agnus dei.)

101. Pauge lingua, 4 voc. PoL 202 v. (fy efedgga.hc)
102. Penix arabie, 3 voc, im Index: Sol re re fa sol. Pol. 203. (

4
/, d"

aac-c" d" */v)

103. Vulnerasti cor meum, 4 voc. PoL 203 v. (g f b a b a g a . g f a g.)

104. Michel Volckmar (siehe Studien S. 8
t
Z. 7 v. u.). Stabat virgo.

(Tenor: In exitu Israel), 2. p. Pati vidit virgo natum, 4 voc
FoL 204v. (gbgggab.agf.)

105. Ave Maria gratia, 2. p. Sancte Michael, 4 voc. Fol. 206 v. (g g g g

.

fdded.)
106. Missa 3 voc. Fol. 208 v., nur bis zum Osanna. (f . ecf g a .gab c)

*) Der erste Buchstabe fehlt meistenteils , da er ein Zierbuchstabe werden
sollte, aber nicht ansgefuhrt ist
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107. Joaquin. Magnificat 3. toni, 4 voc. FoL 214— 217. (ddeeg.fe
dec".)

108. Mente tota tibi, 4 voc. Pol. 217 v. (
8
/j d" d" o" d" d" e\)

109. Alex. (Agricola, siehe Studien S. 8, Z. 4 v. a. rechts). Salve

regina, 4 voc. Fol. 218v.— 221. (aga.gfedcd n
lv)

1 10. Mi sol mi la sol mi (im Index), 4 voc. Fol. 221 v. (e f g e a . g f e d c.)

111. Argentum et aurum non est mihi (ohne weiteren Text, ein Blatt

angeklebt mit einem 2. Teil), 4 voc. Fol. 222 v. (*/i gd"c"d"
e* d- % d".)

112. Da pacem domine, 4 voc. Fol. 226 v. (% ded V2 fedefgf.)

NB. Die Blatter 225—227 mussen erst ausprobiert werden, wie

die Stimmen zu einander gehoren.

113. H. F. (H Finck). Gloria laus, 4 voc Fol. 227 v. (gfggagfef.)
114. Vita sanctorum, Hymnus tpe. pasch., 4 voc. Fol. 228 v. {

10
lx

dfd
f e d d e c)

115. Missa 4 voc. Fol. 229 v. (*% a a a c" d" e" f . e" e" . c" d" e" f\)

116. Magnificat 6. toni, 4 voc. Fol. 234 v. (fgabaaga.)
117. Jupiter uberscbrieben, Text: diva Boilers virgo virgineas, 4 voc

Fol. 236 v. (Ten.: f c' .d' . c' ba f a b c Disc: fgabgeba.)
118. A solis ortus cardine, 3 voc. FoL 237 v. («/j gbbc" d" gab.)

119. Veni creator spiritus, 3 voc. Fol. 238. (Disc, fehlt, Ten.: d'c'ha
c.hagag.)

120. Regina coeli laetare, 3 voc. Fol. 238 v. (% f gf ga . b . a a ga.)

121. Alle (?) domine nate matris, 3 voc. Fol. 239 v. (*/
1

f f aac" c" a.)

122. Sancta Maria won vns bey vnd lass vns nicht verterben, 3 voc.

FoL 240 v. (2gestr. Okt.: cccdeffedefc.)
123. Vita sanctorum, 3 voc FoL 241. {

10
lt

dfdfedeceg.)
1 24. Exurge domine, 4 voc. FoL 241 v. (eeggaac"c".)
125. Introitus: Foderunt (?) Manus me ab, 4 voc. FoL 242 v. (Cantos

firmus: f gf d ef ede
||
Tonsatz: c M b a g a.)

126. crux benedicta, 4 voc. Fol. 243 v. (d ef egbggbba.)
127. Isti sunt agni novelli, 3 voc. Fol. 244. (Vi gfgd edd" cM . Der

Tenor in Fliegenfuisen notiert.)

128. Posuit corona capiti meo, 3 voc. FoL 244. (c b a a a a d c b a .)

129. Gaude Dei genitrix, 3 voc. Fol. 244 v. (b c* d u
c
w b . a a g a.)~

130. Sign. S. Katherine (nacb dem Index), 4 voc. Fol. 245. (c"aba
bba *,! a.)

131. Ingressus, 4 voc. Fol. 245. (g . f ed ef a. gf.)

132. Anime et cum, 5 voc. FoL 245 v. (
8
/j ga.hccaha.d M c"ha.)
/^ ^^

133. Anime et cum, 4 voc. Fol. 245 v. ffefefefef; der ganze Satz

in Breves und Longae (nur das Amen bat aucb kurzere Noten.)

134. Summo regi. S. Sebaldi, 4 voc Fol. 246 v. (2gestr. Okt.: chh
c f e c . b a g.)

135. Hymnus. Sebaldi: Surge de regali, 3 voc Fol. 247 (alle 3 Stim.

im Altscblussel; die oberste beginnt: ggfdgad.)
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136. Plaudat aula regia, de 8. Sebaldo, 4 voc. Pol. 247 v. (e a d . c^h
d f e. Ten. : e f e d g a g f.)

137. Nurenbergk extolleris solenni patrono, 4 voc. Fol. 248 v. (dad.
c ch_c d f . d. Ten.: d f d c d.)

~"

138. Nolite emulari, 4 voc. Pol. 249 v. (2gestr. cddcdeeeeef.)
139. Introitus: Os justi, 4 voc. Pol. 250. (aaageaf.)
140. Regi stirpis S. Sebaldi, 3 voc. Fol. 250 v. 3 Satze. (g f g b b a g a g f.)

141. Introitus: Loquebar de testimoniis, 4 voc. Fol. 251 v. (c
M d M

c
M a h a g.)

142. AUe. dei filius, 4 voc. Pol. 252 v. (gabbf.ede.)
143. Johannes Beham. Kum heiliger geist, 4 voc. Pol. 253. Von

anderer Hd. geschrieben. (g.ahcbg.) Ten.: */
t
gagegdece

g f g 1
/1 ), mit 2. Teile: „Der durcb dines". Im Tenor dieselbe Melodie.

144. Christ ist erstanden, 4 voc. Fol. 253 v. (Ten.: dcdefgecL)
145. Johannes Beham. Kum heilger geist, 4 voc. Fol. 254 v. (Ten.:

cdcabcbagag. Der 2. Teil: „Der durch deines liechtes gilascht"

steht vor dem 1. Teile. (Andere Has.)

146. Ysaac de manu sua: Venerantis hanc, 4 voc. Pol. 255 v., von an-

derer Hd. mit sehr verblasster Tinte. (Disc. Fol. 256 v.: fgfgab.
ag.f.)

147. Unlesbar, Fol. 256, von derselben Hd. und mit derselben Tinte wie

Nr. 146 geschrieben. (
l
l2 ofgef 72 ffef.) Bl. 257 weifs.

148. Salve vita ad te clamanms, 4 voc. Fol. 257 v., von der Hand wie

Beham geschrieben. (
12

/j a . g f g a d.)

149. Eya ergo, 4 voc. Fol. 258 v. (*°lx
fgfefgf.)

150. Et Jesuro, 4 voc. Fol. 259 v. (
10

/, aega */, g.)

151. dulcis Maria, 4 voc. Fol. 260 v. (
8
/i

agfgag.fedc.)
152. Magnificat 8. toni, 4 voc. Fol. 261 v. Das daruber stehende Wort,

siehe Studien S. 8, Z. 9 links v. u., ist mir unverst&ndlich, vielleicht

triflft ein Anderer den Sinn. (% gsgc" he" l/i.)

153. Veni in ortum meum, c. 2. p., 4 voc. Fol. 263 v- (gd w
c". hah.)

Folgen 28 weifse Bl.

154. Salve regina, 4 voc. mit ,^A.d te clamamus, 4 voc., ohne Blattbezeich-

nung, von derselben Hand wie Nr. 143 u. 148. (gbagfga.)
155. Ad te suspiramus, 4 voc, (fy gfbabcM

.)

156. Eya ergo advocata, 4 voc. (
4
/i b.d w c"ba c".^

157. Et ihesum benedictum, 4 voc. (g a b a g f g f b a.)

158. clemens (g.bagbaga) und als 2. Satz: O dulcis Maria (
7
/, d M

bcw d"gab.ag.)
159. H. Isaac de manu sua. In gottes namen faren wir, 4 voc, auf

dem Holzdeckel aufgeklebt, jedoch der Bassus befindet sich auf dem
letzten Blatte.

Tenor. Disc.

m^p^-^fh^f^^
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Verzeichnis der Autoren.

Agricola, Alexander Nr. 42. 47. 109. Gerstenhans 16.

Aulen 10. H. 95. [85. 86

B. H. siehe Hartzer. Hartzer, Balthasar 25. 29. 44. 48
Behain, Johannes 143. 145. Hoffheimer, Paul 73.

Busnois 21. Isaac 1. 28. 37. 75. 146. 159.

E. 0. 27. Jacobit, Jo. 26.

Finck, Heinrich 53. 63. 64. 68. 113. Josquin 100. 107.

Flor 93. Volckmar, Michel 104.

Fulda, Adam 11. 13. 31. 55. 67. 82. W. P. 38.

Verzeichnis der Ges&nge in

Ad te suspiramus 155.

Alle. dei films 142.

Alia domine 121.

Anime et cum 132. 133.

Argentum et aurum 111.

A solis ortu 36. 42. 118.

Ave amator 20.

Ave Christe caro 7.

Ave Jeeu 64.

Ave Maria 105.

Ave maris 51. 73.

Ave que sublimar 61.

Ave regina 88.

Ave splendor 40.

Benedicia semper 77.

Christ ist erstanden 144.

Corde et lingua 93.

Credendum et magis 72.

Cujus magnifica 45.

Cujofl sacrata 43.

Da pacem dne. 27. 112.

Descendi in hortum 19.

Descendit jubilans 50.

Dies et letitia 38. 87.

Ecce dilecta mea 18.

Et Jesum benedict 150. 157.

Et nos voce 80.

Exaltata est 23.

Exurge domine 124.

Eva ergo advocata 76. 149. 156.

Penix arabie 102.

Foderunt manus 125.

Gaude dei genitrix 86. 129.

alphabetischer Reihenfolge.

Gaude virgo 84.

Gloria laus 35. 48. 113.

Illuxit dies 74.

In gottes namen faren wir 159.

In civitate domin. 16.

Ingres8us 131.

In principio erat 11.

Invicto regi 95.

Inviolata 83.

Israel es tu 49.

Isti sunt agni 127.

Jam insignia 89.

Kum heilger Geist 143. 145.

Lieber herr sanct Peter 53.

Loquebar de test. 141.

Magnificat 24. 25. 26. 30. 31. 32.

39. 41. 116. 152.

Mein herz in hohen freuden 66.

Mente tota tibi 108.

Miseratur dnus. 63.

Missa 1. 2. 4. 5. 9. 52. 55. 65.

69. 99. 100. 106. 115.

Namque triumphanti 67.

Natalis don. 68.

Nature genitor 22.

Nolite emulari 138.

Non tres tamen 78.

Non veniens 46.

Nunc dimittis servum 60.

Nurenbergk extolleris 137.

O clemens 158.

crux benedicta 126.

diva sollers 117.
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dulcis Maria 151.

Jupiter 117.

Os justi 139.

aacrum misterium 17.

Pange lingua 101.

Plaudat aula 136.

Populum cunctum 81.

Posuit corona 128.

Qui glorifica 62.

Becordare virgo 92.

Regali dnum. deus 14.

Regie stirpia 140.

Begina ooeli 85. 120.

Salve corpus 98.

Salve festa 56. 57. 59.

Salve regina 28. 37. 75. 109. 154.

Salve vita 148.

Sancta Maria 122.

Sign. S. Katherine 130.

Stabat virgo 104.

Sumens 47.

Summo regi 134.

Surge de regali 135.

Sydera Maria 79.

Te deum laudamus 29.

Te laudamus 13.

Urbs beata 34.

Ut pascis 44.

Yenerantis hanc 146.

Veni creator 119.

Veni in hortum 153.

Verbum incarnatum 15.

Veris tempus 90.

Victime paschali 70.

Virgo sub 5&.

Vita sanctorum 114. 123.

Yocum modulatio 94.

Vulnerasti cor meum 103.

Italienische Melster.

Pietro Aron verOffentlicht in seinem Lucidario in musica (1545)

Bl. 31 v. eine Liste damaliger S&nger und Instrumentisten , die wohl

wert ist, bekannter zu sein. Sie lautet:

Cantori al libro.

1. Conte Nicolo d'Areo.

2. Lodovico Strozzi da Mantaa.

3. Messer Bidone.

4. „ Cost. Festa.

5. „ Don Timoteo.

6. „ Marc Antonio del Doge da Vinegia.

7. „ pre 41
) Francesco Bifetto da Bergamo.

8. „ pre Gioan Maria da Chiari.

9. „ Gioanni Ferraro da Chiari.

10. „ fra**) Pietro da Hastia.

11. „ Girolamo Donismondo da Mantua.

12. Maestro Girolamo Lorino da Chiari, maestro di Capella in Brescia.

13. Messer Lucio da Bergomo (Bergamo?).

*) pre — Priester. **) fra = Klosterbruder.
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14. Messer Biasino da Pesaro.

15. „ Bernardino, overo il Eizzo della Rocca contrada.

Oantori al Liuto.

16. Conte Lodovico Martinengo.

17. Messer Ognibene da Vinegia.

18. „ Bartbolomeo Tromboncino.

19. „ Marchetto Mantoano.

20. „ Ipolito Tromboncino.

21. „ Bartbolomeo Gazza.

22. II Beverendo Messer Marc' Antonio Pontana, Arcbidiacono di

Como.

23. Messer Francesco da Faenza.

24. „ Angioletto da Vinegia.

25. „ Jacopo da San Secondo.

26. II Magnifico Messer Camillo Michele Vinitiano.

27. Messer Paolo Melanese.

Donne a Liuto et a libro.

28. La Signora Antonia Aragona di Napoli.

29. „ Constanza da Nuvolara.

30. „ Lucretia da Correggio.

31. „ Francescbina Bellaman.

32. „ Ginevra Palavigina.

33. „ Barbara Palavigina.

34. „ Susana Ferra Ferrarese.

35. „ Girolama di Sant* Andrea.

36. „ Marieta Bellamano.

37. „ Helena Vinitiana.

38. ,. Isabella Bolognese.

Anzeigen muslkhistorischer Werke.

10. Carl Paesler. Fandamentbach von Hans von Constanz. Ein

Beitrag zor Gescbichte des Orgelspiels im 16. Jabrbondert. In

Vierteljahrsschrift f.Musikwissenschaft. Leipzig, Breitkopf & Hftrtel.

5. Jahrg. S. 1-192.

In dem Verfasser lernen wir eine junge, der Musikgeschichte neu

erwachsende Kraft kennen, die sich in vorzuglicher Weiae einfahrt Das
Fnndwnentbncb von Hans von Constanz ist ein Orgelbuch

;
wtlcbes anf der
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Universitate-Bibliothek in Basel liegt, schon langst dem Namen nach be-

kannt ist, aber bis dahin von niemandem gepruft und benutzt. Herrn
Faesler war es vorbehalten, una mit diesem Schatze naher bekannt zu

machen und seine Bedeutnng ins rechte Licht zu stellen. Hans von Con-

stanz ist kein Geringerer als der einst gefeierto Orgelvirtnos Johann
Buchner, der in Constanz lebte and dort angestellt war. Die Einleitung

der vorliegenden Arbeit ist der Person Joh. Buohner's gewidmet, fiber der

iramer noch ein gewisses Donkel schwebte. Mit Sachkenntnts ziebt der

Verfasser alles zusammen, was sicb zerstreut uber Buchner bier und dort

findet und erreicbt immer so viel, dass seine Person kenntlicb wird und

nicbt wieder verloren gehen kann. Eine bedeutsame Nachricht in den

Monatsheften bat er aber ubersehen, wabrscbeinlioh weil er nicbt das Ge-

samtregister benutzt bat, was leider viel zu wenig Beacbtung gefunden

bat, namlich das Datum seiner Geburt, welches im 10. Jahrg. p. 29 aus

Garcaeus Astrologiae mitgeteilt ist und verzeiehnet ist mit dem 16. Oki
1483. Ebenso ubersehen ist, was Joh. Boemus in seinem Liber heroicus

de musicae laudibus, Aug. Vind 1515, deutsch in M. f. M. 5, S. 108
uber Buchner sagt, wo es heiist: „Was nun sage ich dir von Paulus
(scil. Hoffheimer), dem Meister des Gasars? Was von Buchner Johann?
Besiegten als Kunstler nicbt beide Phdbus, Pan und Merkur und Linus

und Orpheus im Saoge? Drum empfangen sie jahrlich vom Herrscher

hundert Dukaten." Man konnte daraus schliefsen, daas Buchner anfanglich

auch in kaiserlichen Diensten stand und erst spater nach Constanz kam.

Die darauf folgenden Verse haben weniger Bedeutung, denn beide Manner
zeichneten sicb sowohl als Gesangs- wie als Orgelkomponisten und Spieler

aus, wahrend Boemus nur die eine Eigenschaft von jedem zu kennen scheint

Ferner ist S. 5 die Beinerkung veraltet, dass Isaac und Senfl in Wien
gelebt haben. Seit der Veroffentlichung des Dienstgeldbnisses Isaac's (M. f.

M. 19, 55) wissen wir, dass beide zeitweise in Innsbruck und nicht in

Wien lebten. Dem biographischen Teile folgt dann nach der Beschreibung

der Handschrift der mit Anmerkungen begleitete Abdruck der lateinisch

abgefaasten Abbandlung uber die Anfangsgrunde der Musik, der sich kleine

tTbungsstucke anschliefeen. Der wertvoUste Teil der Handschrift sind die

35 Orgelatucke im 3- und 4stimmigen Satze, welche der Verfasser voll-

standig in moderner Partitur mitteilt Sie bilden zu Schlick und Kleber

die historische Weiterentwickelung des Orgelspieb und der Orgelkomposition

und fallen eine Lucke aus, die bisher stets bedauernd empfunden wurde.

Die historische Verarbeitung des Materials hat sich der Herr Verfasser sehr

angelegen sein lassen (S. 53— 98), doch ist er leider dabei in den neuer-

dings mehrfach auftretenden Fehler gefallen, vor lauter Gnindlichkeit urn-

standlich und weitschweifig zu werden und wirkt dadurch auf den Leeer

ermfldend, besonders noch durch den uberaus trockenen gelehrten Ton, den

der Verfasser anschlagt und der ihm gar nicht gut stent Abstolsend wirkt

er aber geradezu, wenn er nach einer seitenlangen gelehrten Abhandlung
uber einen bisher noch nicht ergrundeten alteren Gbbrauch schliefslich er*

klart, dass e» es nicht weifs, wie S. 59—62 uber den Gebrauch, die Tenor-

Digitized by V^jOOQlC



Mitteilungen. J[05

stimme unter den Bass zu schreiben. Das heifst doch den Leser an der

Nase herum fuhren. Die darauf folgenden Tonsatze, fur Orgel eingerichtete

geistliche Gesange, Bind sehr schon und beredte Zeugen der kunstlerischen

Bedeutsamkeit Buchner's. Man wird nicht allzuweit abirren, wenn man
ihre Entstehung in die Zeit von 1530— 1540 legt Die Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit des Herausgebers sind anerkennenswert, doch lasst er

aich von wunderlichen Einfalien beherrschen, die mit einer guten TTber-

setzung nichts gemein haben. Er lasst z. B. bei den Tonsatzen in einer

nach dem Bmolle versetzten Tonart die Vorzeichnung weg und uberladet

dadurch den Satz mit Versetzungszeichen, die er sich ersparen konnte, wenn
er das V vorzeichnete. Dann notiert er die Oberstimme in betreff der

Versetzung&zeichen anders wie die ubrigen Stimmen. Ferner vergisst er

fehlende Versetzungszeichen nachzutragen. Hatte der Herausgeber Notiz

genommen von dem im 20. Jahrg. der M. f. M. S. 75 aufgenommenen
Artikel uber den Gebrauch der Versetzungszeichen und die Bemerkung
uber die sog. Warnungszeichen beachtet, so hatte er nicht nur die dort

niedergelegten Beobachtungen an Buchner mit unzahligen Beweisen be-

statigt gefunden, sondern hatte auch die vergessenen Versetzungszeichen

sicherer eingetragen. Auf S. 101 muss es z, B. auf der 2. Zeile im Alt,

vorletzter Takt: d es d c heiisen; das Kreuz vor c lasst sich zwar nicht

als ein Warnungszeichen erklaren, denn dann musste es ein B sein (im

Buxheimer Orgelbuch kommt die Anwendung dieses Intervalls am Schlusse

eines Tonsatzes sehr oft vor und zwar mit fis, gis u. a. Siehe neue Ausg.

in M. f. M. 19, Beilage, S. 26, 27, 29 u. s. f., fast Seite auf Seite). An
und fur sich musste ja das C nach den Gesetzen der Alten erhoht werden,

denn es bildet den Leiteton zur Quint, mit unseren modernen Ohren horen

wir aber, wir mogen wollen oder nicht, die Septime und die zu erhohen

straubt sich unser gauzes G-efuhL Aus den Volksliedern der Alten erkennen

wir aber, class ihr Gehdr im allgemeinen dem heutigen Sinne fur Wohl-
klang entspricht, und da obige Erhohung am Schlusse nur hin und wieder

vorgeschrieben ist (nicht uberall), so muss das Kreuz eine andere Bedeutung

haben als eine Erhohung. Auf derselben Seite, 3. Zeile im Discant, muss

es im 2. Takto, 8. Note cis heifsen. Letzte Zeile, Discant, letzter Takt,

6. Note, muss es stehen und die Auflosungszeichen am Endedes Taktes sind

nicht fraglich, sondern ganz gewiss richtig. Auch der Bass auf der letzten

Zeile muss es statt e haben. Das sind die Bemerkungen nur fur eine

8eite. E.

Mitteilungen.

* Giovanni Battista Pinello de Gerardis' Anstellung in Dresden als

Kapellmeister. Als Antonio Scandello gestorben war, schrieb Kaiser Rudolph II.

am 3. September 1580 an den Kurfursten von Sachsen und empfahl ihm Pinello

mm Kapellmeister (Kgl Sachs. Haupt-Staats-Archiv Loc. 8500, 164. Rudolph II.

pp. 1578—86). Darauf wendet sich „Pinellus
u

selbst an den Kurftirsten (ebd. Bl. 165).
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Kurffirst August schreibt unterm 14. Oktober 1580 an den Kammersekret&r Hans

Jenitz, dass, wenn er aus Annaburg wieder heimkomme, er an das Anerbieten Pi-

nellus
1

erinnert sein wolle (ebd. Cop. 456, 162). Aus dem Rescript- Concept 473 b,

474 geht hervor, dass Kurfiirst August Jenitz beauftragt habe, mit Finellus zu unter-

handeln. Jenitz
1

Schreiben, d. d. 11. Okt 1580 an Kurf. August (Loc. 8524, IT.

311 ff.) enthalt Folgendes fiber P.: Derselbe sei von Adel (aus Genua) und habe

keine Pflicht mehr gegen den Kaiser, er brauche nur zu ktindigen. Er sei Katholik

(Bapist), wolle aber unsere Religion und Predigt horen — der Hofprediger gefiele

ihm in der Lehre nicht ubel. Er sei kein Kind mebr, bereits in 30 Jahren bei der

Sangerei in Italien, an Erzherzog Ferdinand's und Ihrer Majestat Hofe und habe

Weib und Kind. Mit Scandellus' Besoldung sei er zufrieden, bat aber urn 100 rthlr.

Vorschuss, da er schon 8 Tage in Dresden gelegen habe, auch 50 rthlr. in Prag

schuldig sei und Weib und Kind nach Dresden bringen mtisse. Die welschen In-

strumentisten, heifet es weiter, loben ihn sehr, Forster (Forster, Georg, der nach

Scandellus
1

Tode zum Vorsteher der Kapelle ernannt war, s. M. f. M. 1, 7) freilich

hatte lieber den Kantor zu Salza zum Kapellmeister (das ist Georg Otto), auch soil

Forster berichtet haben, dass Beinaldus (das ist wohl Eegnart) gern annehmen wurde.

Das Anstellungsdekret Pinellas
1

fehlt, ebenso seine Entla&sung, die bisher falachlich

im Jahre 1586 angesetzt (M. f. M. 1, 8), da im genannten Jahre Forster am 10. M&rz

sein Nachfolger wurde. Auch Furstenau in seinen Beitragen von 1849, S. 28/29

nimmt 1586 an und fugt noch hinzu: „P. ffihrte sich in Dresden so schlecht auf,

dass er schon 1586 seiner Dienste entlassen wurde und nach Prag zurfickging, wo er

um 1590 gestorben zu sein scheint. Beide Angaben sind falsch, wie aus v. KocheFs

Listen der KbL Hofkapelle zu ersehen ist, denn liier ist unter Nr. 234 „Joh. B.

Pinello (Pinollo)" als Tenorist vom 1. Mai 1584 bis zu seinem am 15. Juni 1587

erfolgten Tode verzeichnet

Dresden. Dr. Theodor Distel.

* Erasmus Widmann ist nicht nur Musiker, sondern auch Dichter gewesen.

Eine Anzahl Dichtungen finden sich sowohl in seiner „Musikalischen Kurtzweil",

Nurnberg 1611, wie auch in seiner „Neuen Musikalischen Kurtzweil", ebenda 1618.

Er ist auch der Verfasser von 12 Stttcken „mit ganz neuen possierlichen und kurtz-

weiligen Texten", die 1606 erechienen. Dazu kommt noch ein langeres Gedicht von

1620, jetzt in Kassel befindlich, rait dem Titel: Ein schSner Newer Ritterlicher

Auffzug vom Kampf und Streyt zwischen Concordia und Discordia . . . Darbey auch

ein Musikalischer Schlacht- unnd Soldatengesang, sampt andern auff etlich Capitl

gerichten Compositionibus 3 et 4 voc durch Erasmum Widmannum Halensem,

der zeit bestollten Cantcren und Organisten zu Botenburg auff der Tauber. Ge-

druckt zu Botenburg bei Hieronymo Kdrnlein. anno 1620. Die erste Strophe lautet:

„Wolauf, wolauf Soldatenblut,

Sei frohlich, frisch und Wohlgemuth!

Die Feinde wollen wir zwagen.

Mit Heldenrauth seid unverzagt,

Klopft weidlich drauf, behertzt sie schlagt,

Bis ihr's all thut verjagen."

Diese Worte, wie auch die folgenden tonmalenden Ausdriicke: Puff, puff,

bombombidibom, erinnern lebhaft an ein ganz ahnliches SchlachtengemSlde dee gleich-

zeitigen Komponisten in Freiberg, Christoph Dem an ti us, der in seiner „ungari-

schen Heerdrommelu fast die gleichen Wendungen und Worter verwendet R. Kade.
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* Wensel Scherffer. Ein schlesischer Dichter, aber als solcher sowohl ganz

vergessen, als auch Musiker. £r lebte zur Zeit des Opitz, der ihn aber vollst&ndig

verdunkelt hat Wir wissen von seinem Leben so gut wie gar nichts. Nor sein

Todeajahr steht feet aus folgendem Gedicht: Patriarchalisches Hauptkfissen, unter-

geleget Hrn. Wentzel Scherffern von Scherffenstein, Wolverdienten Orga-

niaten in der ffirstl. Schloaskirchen zum Brieg, an dem Tage seiner Beerdigung, war
der 2. September a. 1674. Durch die Hand dessen von B. V. 6. A. Gedruckt in

Brieg, durch Johann Christoph Jakob. (2 BU. in 4°.)

„So ist nun auch dahin der gottliche Entwerfer

Der deutschen Beimenknnst and dero Dichterei,

Der angenehme Freund und tiefverschneite (?) Scherfer,

Der von der Lebenslast nunmehr geworden frei.

etc. R. Kade.
* August Bnchner. In Albrecht Meischeus

1

Trostschriften, Frankfurt 1670,

befindet sich eine solche auch an Heinrich Schiitzen, sacks. Kapellmeister zu

Dresden. Am Schlusse heiist es:

Von der Verganglichkeit Menschlichen Lebens.

„Wer ihm ein Modell will haben

Wie so voller Wind und Flucht

Unsres Lebens kurze Gaben,

Die man doch so amsig sncht,

Mache sich nur an die Auen,

Wann der Tag jetzt hoher steht

Und den Sommerweg nun geht:

Ein gut Muster wird er schauen."

Es bezieht sich das langere Gedicht auf Schutz, der damals schon im 85. Jahre

stand. Weiteres ergiebt sein Inhalt nicht R. Kade.

* Beleuchtung einiger Stellen aus der vom Domkapellmeister Ph. J. Lenz ver-

fassten Broschfire, betitelt : Einheitlicher liturgischer Gesang der Diozese. Ein Wort
zur Trier'schen Choralbttcherfrage. Von P. Bohn. Trier, Selbstverlag. 8°. 27 S.

und 2 Notentafeln. Die Streitfragen drehen sich urn die Punkte : Sind die in Trier

befindlichen alten hds. Choralbficher aus Trier oder aus Hildesheim ? und enthalten

dieselben den unverfalschten alten gregorianischen Gesang oder lokale Lesarten.

Herr Bohn entscheidet in beiden Punkten fur die ersteren und audit dies sehr aus-

f&hrlich und auf Grand dokumentarischer Belege zu beweisen.

* Von Wilhdm Bdutnker'B „Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen

Singweisen" soil nun auch der 3. Band in Angriff genommen werden, welcher das

18. und 19. Jahrh. umfasst. Autor und Verleger (Herder'sche Verlagshandlung in

Freiburg i. Br.) fordern zur Subskription darauf auf. Der Band soil hochstens 6 M
kosten und sind die Anmeldungen durch jede Buchhandlung an obigen Verleger zu

richten. Von der Beteiligung an der Subskription h&ngt das endliche Erscheinen

des Werkes ab.

* Catalogo della biblioteca del Liceo musicale di Bologna, Iieferung 5 yon

Seite 257—320. Sie bildet die Fortsetzung der theoretischen und literarischen Werke
und enthilt wieder zahlreiche Seltenheiten in vorzfiglicher Beschreibung.

* Der in Nr. 5 angezeigte Katalog von List & Francke in Leipzig enthalt

viel wertvolle Drucke und Mas. aus alter und neuerer Zeit Die Anzeige der Titel
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108 Mitteilungen.

ist hin und wieder mit grblserer Sorgfalt ausgcfQhrt, doch bei den in Stb. ge-

druckten Werken dos 17. Jahrh. vermisst man immer wieder eine genaue Angabe

der vorhandenen Stb. Schon die Bezeichnung „Teil
u

far „&tb." ist ganz falsch,

denn unter Teil versteht der Bibliograpbe etwas ganz anderes als unter Stb. Ebenso

ist das Fehlen der Verleger ein grofser Mangel. Ob Nr. 747 z. B. ein Druck oder

Ms. ist, hdllt der Eatalog in vollstandiges Dunkel, and so konnten wir den Herren

Yerfassern des Kataloges noch zahlreiche Ungenaoigkeiten nachweisen, die den Wert

des betreffenden Werkes vollst&ndig aufheben und sie selbst dadurch den grofsten

Schaden erleiden.

* Katalog 62 von der Antiquariatshandlung vonLudwig Rosenthal in MUnchen%

Hildegardstr. 16. Neben theologischen Werken enthalt der Eatalog unter Nr. 1935

bis 1991 eine auserlesene Sammlung seltener Musikwerke in musterbafter bibliogra-

phischer Beschreibung. Da ist kein Wort zu viel, keins zu wenig. Der Kaufer weiis

was er kauft und der Bibliograpbe kann seine Studien daran machen.

* Auf die Anfrage im vorigen Hefte S. 92, was wohl unter „Hedoraatario"

zu verstehen sei, schreibt Herr Dr. W. Braune in Heidelberg der Redaktion: „In

betreff obiger Anfrage mocbte ich die Vermutung aussprechen, Hedomataria sei

eine Italienisierung des lateinischen (griech.) Hebdomatarius, „der die Wocbe

hat, den Wochendienst versieht". Herr Dr. Eicbborn vermutet dagegen, dass das

Wort die Zugehorigkeit zu einer Gesellschaft von Musikern oder Literariern, einer

Akademie oder dergl. bedeute und leitet das Wort von „Edornatarius
<(

ab, welches

in der Bedeutung eines fein erzogenen Menschen, Freund der Musen, Kiinstler oder

literat aufzufassen sei. — Ich ffige diesem eine Bezeichnung bei, die auf den Titoln

des Christoph Morales zu finden ist, sie heifst „Portionarius" und bedeutet nach

Du Cange's Glossar : ein Amt, welches aus einer halben Praebende an einer Kathe-

drale besteht und die Vertretung des Canonicus einschlielst. Vielleicht ftihrt dies

auf den richtigen Weg. — Ferner schliefse ich diesem die Beantwortung der im
vorigen Jahrgange geschehenen Anfrage tiber das Wort „CebelT an. Herr Joh.

Schreyer in Dresdon schreibt: Im Dictionary of musical terms, by J. Stainer & W. A.

Barrett. London, Novel lo, ist es wie folgt erklart: Im 17. und 18. Jahrh. verstand

man daxunter eine Melodie im % Takt, welche aus je 4 und 4 Takten bestand und
auf Laute und Violine zu Variationen benutzt wurde. Fin der bekanntesten Cebells

ist von Th. Mace 1676 komponiert und dort als Beispiel angeftihrt

* Anfrage: Was heifet ein „Cantore al libro?" Man liest anch die Aus-
driicke „Cantore al liuto" und „Donne a linto et a libro" (siehe Aron im Lucidario

1546, Bl. 31 v.)

* Zu dem Artikel von Herrn Dr. Eichborn p. 86 ttber das Horn liefise sich

noch als Beweis dafur anfuhren, dass es in der That in Frankreich seine Ausbildung
und Einflihrung ins Orchester erfahren haben muss, die in England im 18. Jahrh.

gebrauchliche Bezeichnung „French horn", wie man sie auf alien Titeln von Instru-

mentalwerken dieser Zeit liest.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik -Sammlung der kgl. offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 2.

Verantwortltcher Redaktour Robert Eitner, Templin (UokermArk).
Dntok von Hormaan Boyer 4 SO hoe in Langcnsalza.
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Bestellungen
nimmt jede Bach- und Masikhandlang entgegen.

Ho. 7.

Die Chflre aus „Phllargyriis" von Petrus Dasypodius.

So viel ich weife, sind die Chflre aus dieser lateinischen Komfldie,

welche den mehrfacb behandelien Stoff vorn reichen Maun und dem

armen Lazarus in allerdings durchaus selbst&ndiger, von jedem Zu-

sammenbang mit dem bibl. Stoff losgeloster Weise bietet, noch nieht

verdffentlicbt worden. Unter alien Umstanden kdnnen sie auf Interesse

Anspruch macben. — Seit Wilh. Scherer von der Komftdie gesprochen

hat, (vgl. Wagner's Archiv, Wien, Kubasta & Voigt, 1874, Bd. I)

hat man fiber das Werkcben und seinen Dichter, den als Lexikographen

bekannteren Dasypodius nichts mehr geh6rt. J. Baecbtold ervvahnt

den Namen in der soeben ausgegebenen 5. Lief, seiner Literatur-

gesebichte (Huber in Frauenfeld, 1889) und kntipft daran den Wunsch

naeh einer eingehenden Arbeit tiber die lat. Schweizer Dramatiker des

16. Jabrhunderts. Es ist mSglich, dass uns in Kurze eine solche zu

teil wird. Ich beabsichtige meinerseits, soweit als raoglich samtliche

Schweizer Dramen des betr. Zeitrauraes, deren nach Baechtold's meister-

hailer Arbeit eine Menge sind, (den dort genannten schliefsen sich

noch lateinische, auch viele in Manuskript an) in Bezug auf ihre

musikaliscben Bestandteile zu untersuchen und die Resultate an der

gleichen Stelle zu ver6ffentlichen. Hier handelt es sicb nur darum,

die Ch5re aus der Komddie des Dasypodius bekannt zu geben.

Aufschlfisse liber das Leben des D. verdanken wir L. Hirzel im

Neuen Schweiz. Museum, 6. Jahrg., Basel 1866, C. Detlof. Vgl. da-

zu: Charles Schmidt: vie de Jean Sturm, Strafsburg 1855.

Monateb, f. Muaikgetcb. Jahrg. XXI. No. 7. . 9
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no Die Chore ana Philargyrus etc.

(Petrus Dasypodius, nach Hirzel m5glicherweise mit einem Peter

Hasenfratz identisch, geb. in Frauenfeld, Eanton Thorgau, ca. 1490,

starb in Strafsburg am 28. Febr. 1559.)

Das Titelblatt der KomOdie lautet:

PH1LARGYEVS | Comoedia |
Lectori | Seria describant alij, mihi

ludere nugas,
|
Quae tamen et docant seria forte, placet.

|
Lusus ado-

lescentiae Petri Da-sypodij ante annos abhinc tri-ginta quinque scrip-

tus, duc verb castiga-tus, auctus et typis primura ex-cusus Argentorati

mense
|
Maio | 1565. Das Exemplar gehort der Wolfenbiittler Biblio-

thek. Die Personen sind: Plutus s. Mammon, Philargyrus Hems,

Sopbronius servus, Misoponus debitor, Aletes viator, Tlemo mercenarius,

Penia s. Paupertas. Das kurze Stuck umfasst 19 Druckseiten. Die

ersten 4 Akte schliefsen mit Chorgesang. Am Schlusse des StOckes

fehlt dieser. Der Gesangstext schliefst sich im ganzen in allgemeinen

Betracbtungen eng der Handlung an, die zwar an sich recht unge-

schickt entworfen ist, keine Motivierung zeigt und ohne recht aus-

geftlhrten und benutzten Konflikt zu Ende geftihrt wird, aber doch

oft recht gut in der Charakteristik (z. B. des Tlemo) ist. Nur der

3. Chor macht von dem liber den Text Gesagten in gewisser Weise

eine Ansnabme.

I. Akt. Philarg. nimmt den Plutus in sein Haus und preist das

GlOck, reich zu sein. Sophr. verlangt von seinem Herrn zu essen, er

habe ganze drei Tage fasten mttssen. Dieser weist ihn wfltend ab

und befiehlt ihm, den Misoponus, seinen Schuldner, kommen za lassen.

Sophr. reflektiert Qber Beichtum und Armut.

Folgt Chorus:

3EEEOBE ••^JQqpF
-»-^-^-fl-

-p-<Q-B-^-g-ynz

Be-a-tus il-le ma-xime censendus est

suis bo-nis qui vi-vit et conientus est;

opes honores gloriam

<E*SEiE=E3|»E "^zS^ztt:

Nee ap-pe-tit sed ex-pe-tit

Ich setze zur Probe noch die

At ille iure creditur miserrimus

Parare rem qui nititur, sed auxins

Labore partis incubat,

Nee vescitur

Sed abstinet

Metu famis futurae.

Do-mi sit ut qui-e . . . tus.

beiden andern Verse hierher:

3. Andms omms vivit abstinentius,

Ut augeat pecumam frequentius.

Hoc unicum solatium,

Jocunditas,

Amoenitas,

Deus quod est in area.
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Die Chore Aug Pbilargyrus etc HI

(Nicht nur aus dem Titel, auch aus diesen Proben kftnnen wir

ersehen, dass wir una im Bannkreis der Schule in der Dichtung be-

finden. (Tbrigens sagen das auch die yielen gelehrten Anspielungen

des Dialogs.)

II. Akt Sophr. bringt den Misop., welchen Philarg. zur Bezah-

lung seiner Schnlden auffordert. Da Misop. das nicht kann, zieht

ibm der Glfiubiger das letzte Gut, seinen Bock, vom Leibe, um sich

bezahlt zu machen. Misopon. will der Obrigkeil Anzeige von dem
Vorfall macben and spricht mit dem Aletes tiber die Missachtung der

Gesetze darch die Beichen.

Chorus:

+=*-*-=—

*

—vr-*z±:|j_«_»-HsH-^Cz»-» » i
P g tLJL

A- mo-re qui pe-cu-ni-ae de-ti-ne-tur u - ni - ce

^ B * « A^_#ran-^-t=^=^=1Lr,_g^g
Mul-ta pa-trat im-pi-6 pul-so . . tu-mo-re nu-mi ... nis

III. Akt. Den scbon seit einem Jahr scbuldigen Lohn will Philarg.

dem Tlemo nicht geben. Dieser geht dem Geizigen zu Leib, Sophr.

weifs ihn zu beruhigen. Dem Sophr. ahnt ffkr seinen Herrn Unheil.

Chorus:

|4 ^_ H P H 4 *

O B ^ M -«-a- O -p -
-<& B • •

i OP ^ M O H '* m _*_S—

u

Po-e - ta prudens pen-si -tat quae vi- ta sit lau-da - bi- lis:

In mo - ri-bufl de - ju - di - cat, qui sit pa-rum pro-ba - bi - lis

:

JE
-a—g—»

—

h . —* ~~&~

Hinc bo - nis quae praemia Pa - ra - ta sint con - si - de - ra.

Hinc ma -lis quae tormina

IV. Akt Wie Tlemo und Misopon. ihre Elagen gemeinsam gegen

Philarg. vorbringen wollen, begegnet ihnen Penia, welche sie an die

Beiehen wenden. Penia lftsst durch Sophr. bei Philarg. um Aufnahme

bitten, der dafQr hart angelassen wird und der Penia vom Ausfall

seiner Sendung berichtet.
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112 Totenliste des Jahres 1888. Felix Aerts — Jean-Delpliin Alard.

Chorus:

.1 i v | H
-

|
—

g ftfr»-B I

Nee di-vi-tes nee pau-pe-res un-quam so-lent qui -e -see-re

Tranquilla mens ni sit prius quae de - si-nat ti - me-sce-re

h » g T—-iu1 ^ ^ ^ a—g-tt-*-*-
|t Q^j^^E^ U+-b-»

In omni-bus ne-go-ti-is Va-ca-re la -be cri-mi-nis

fg-*-
y^ *~i^^-^=az^=g^
Mor-ta-li-bus iu-gem qui-e-tem compa-rat.

V. Akt. Philarg. bekehrt sich voller Angst vor den so hart von

ihm Abgewiesenen blitzschnell zum yddrfrqamog.

Es unterliegt meinem Dafiirhalten nach keinem Zweifel, dass wir

es hier mit einer Zwischenaktsmusik zu thun haben, welche nicht

etwa von den Darstellern, sondern von einem besondern Chor aus-

gefQhrt wurde. Und zwar ist diese Zwischenaktsmusik sehr vernttnf-

tiger Natur, indem sie die Stimmung, das gewonnene Besultat jedes

Aktes, bis zum Fortgang der Handlung festh&lt.

Br. Nagel, Zurich.

Totenliste des Jahres 1888,

die Musik betreffend.

AbkQrzungen fQr die citierten Musikzeitschriften

:

Bock » Neue Berliner Musikztg.

Guide = lie Guide mus. Bruxelles, chez Schott freres.

Lessmann = Allg. deutsche Musikztg. Charlottenburg.

M6nestrel = Le M. Journal du monde music. Paris, Heugel.

N. Z. f. M. = Neue Zeitschrift f. Musik. Lpz. Kahnt
Ricordi = Gazzetta music, de Milano.

Signale = S. f. die Musik. Welt. Lpz Senff.

Wochenbl. = Musikal. W. von Fritzsch in Lpz.

Aerts, F61ix, Eomponist and Lehrer an der Musikschole zu Nivelles,

st. im Dez. ebd. (Geb. 4. Mai 1827 zu St-Trond.)

Alard, Jean-Delphin, Violinist, einst Lehrer am Konservatorium zu

Paris, st 22? Febr. ebd. (Bock 89. — M6nestrel 72, Biogr. von

Pougin, der am 23. Febr. schreibt.)
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Edouard Alexandre — Johann Georg Bratsch. JJg

Alexandre, Edouard, Orgelbaumeister, st. 9. Mftrz za Paris, 64 J. alt.

Alkan ainl, siebe Morhange.
Aogelerf, Filippo, Pianist und Eomponist, st. im Jan. in Mailand,

72 J. alt.

Arendt, Pierre, Direktor der Musikschule za Arlon, st. 14. Sept. ebd.

Bache, Walter, Pianist, st. 26. Mftrz za London. (Bock 145. —
Lessmann's Ztg. 143. -• M6nestrel 128. — Woohenbl. 181. Biogr.

— Musical times 229 Biogr.)

Baraize, rabb£, Kapellmeister an der Eathedrale za Laval, st. im

Okt. ebd., 30 J. alt. (Menestrel 368.)

Barrlelle, Louis, genannt Bonvoox, einst Tenorist, geb. 19. Juni

1815 zu Marseille, ge6t. 8. Febr. zu Villefranche (Rhdne).

B£raud, .... frQher Sanger, dann Gesanglebrer, st. im Mftrz in

Paris, 73 J. alt.

Bernard, Jules, Sekretftr und Bibliothekar am Konservatorium za

Gent, st. 23. Okt. ebd., 70 J. alt.

Berthelier, Jean-Francois, Opernsftnger, st. 29. Sept. zu Paris,

58 J. alt

Blaze, Ange-Henri, dit de Bury, Musikschriftsteller, besonders

Eritiker, st. 15. Mftrz zu Paris. (Menestrel 96.)

Btihme, F. A., Posaunist und pensionierter Egl. sftchs. Eammermusiker,

st. 18. Febr. in Mittweida, 60 J. alt.

Bolek, Oskar, Komponist und Musiklehrer, st. 2. Mai zu Bremen,

49 J. alt.

Bombardi, Paolo, Opernkomponist und Gesanglehrer, st. im Febr.

zu Verona.

Bondloli, Lodorleo, Instruraentenmacher, st. im Nov. in Bologna.

Bonjean, Henri, Eomponist und Gesanglehrer, verunglQckte im Juli

zu Maisons-Laffitte bei Paris.

Brammer, Edwin, einst Organist in London an der Eirche Great-

Grimsby. Zog sich nach Sacbsen zurQck und soil in Diesbar

a. d. Elbe gelebt haben. Am 23. Sept. worde er auf dem Sfld-

friedbof in Leipzig begraben. Er war 46 J. alt. (Music, times 665.)

Bransil (nach anderen Brousil), Alois, (nach and. Louis), Violinist

und Orcbesterdirigent in Glasgow, geb. 1846 in Prag, lebte seit

langer Zeit in England und st. 19. Okt. zu Glasgow. (M&nestrel

schreibt Louis Bransil, in engl. Blftttern ist er nicht angezeigt.)

Brasstn, Gerhard, Vater des bekannten Pianisten, Sanger in Leipzig,

st. im Sept. in Brflhl bei Bonn. Geb. 1810 (Menestrel 304.)

Bratsch, Johann Georg, Eomponist und einst Direktor der Musik-
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114 Edinond Cabu — Jacob Dont

schule za Wflrzburg, geb. 18. Febr. 1817 zo Zelle, gest 8. Pebr.

zu Wflrzborg.

Cabu, Edmond, dit Cabel, Tenorist geb. 8. Nov. 1843 zu BrOssel,

st. 4. Dez. ebd. (Guide 329. — Signale 1889, 27.)

Calzolari, Enrico, einst Tenorist von grofsem Buf, st im Febr. zu

Mailand.

Carolina, Ferdtnando, Opernkomponist, st im Okt oder Nov. in

Palermo, 33 J. alt.

Cauteren, L. ran, Orchesterdirigent, st. 9. Okt. zu Autwerpen.

Chappell, William, Musikverleger und Musikschriftsteller, st. 20. Aug.

in London, 81 J. alt.

Choudens, Antolne de, Musikverleger in Paris, st 16. (17.?) Nov.

ebd. (Guide 306.)

Collt£re, Lucien Marius, ehemaliger Baritonist an der grofsen Oper

zu Paris, Diehter und Musiker, sp&ter Zeichen- und Musiklehrer

in Amerika, st im Juni (?) in Kentucky, 76 J. alt.

Columellas, Joseph, Pianist, st. 17. Febr. in Havanna, 51 J. alt

Cont6, Jean, Violinist und Eomponist, st 1. April zu Paris, geb.

12. Mai 1830 zu Toulouse. (Minestrel 120.)

Corri, Henry, Sftnger, st 28. Febr. zu London. (Music times 234.)

Costa, Carlo, Lehrer der Theorie am Eonservatorium zu Neapel.

st im Januar ebd., 62 J. alt. Er war ein Halbbruder des Michael

Costa.

Covin, M., Organist an St. Honor6, st zu Paris. (N. Z. f. M. 26.)

Davis, Frau Gabriel, Dichterin und Eomponistin, st 18. Juli zu

Littlemore (Oxford).

Deltsse, Paul, Lehrer ftir Posaune am Eonservatorium in Paris,

auch Opernkomponist, st im Sept. durch Selbstmord, geb. 12. April

1817 zu Longwy. (M6nestrel 312.)

Delprat, Charles, Lehrer des Gesanges und Musikschriftsteller, st

zu Pau im Jan., 85 J. alt

Diez, Chretien, Pianofortefabrikant in BrQssel, Erfinder des Poly-

plectron, st 7. April ebd.

Dttt, Karl, Bassist st. 26. Jan. zu Manheim.

Domlnicetti, Cesare, Opernkomponist und Lehrer far Eomposition

in Mailand, st 20. Juni zu Sesto di Monza, geb. 12. Juli 1821 zu

Dezenzano am Gardasee. (M6nestrel 215. — Bieordi 240, 248.)

Dont, Jakob, Violinist und einst Lehrer am Eonservatorium in Wien.

geb. 2. M&rz 1815 ebd., st 17. Nov. ebd. All© anderen Daten stnd

falseh. (Bock 431. — Mus. Bundsch. Nekrolog p. 58.)
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Joseph W. Drexel — Antonio Gandolfi: 115

Drexel, Joseph W., Violoncellist, Vorsitzender der pbilharmon. Ge-

sellschaft za New-York, st 25. M&rz ebd.

Drncker, Karl, Tenorist, st 11. Jan. in Brlinn, 33 J. alt.

Dupont, Alexander, Verfasser eines Repertoire dramatiqae beige in

2 Ansg., st. 4. April zu Li&ge, 55 J. alt. (Guide 120.)

Eban, .... Konzertmeister and Grtinder der Musikgesellschaft in

Wilna, st. 9. Nov. zu Yalta, 53 J. alt

Elewyck, Bitter Xarier-Vlctor-Fldftle, Musikhistoriker und Kapell-

meister an der Kirche St. Pierre zu LOwen, st 28. April im Irren-

hause zu Tirlemont (Belgien). (Guide 152. — M6nestrel 152.)

Ella, John, Violinist, Grander und Direktor der Gesellschaft „the

Musical Union 44

, geb. 19. Dez. 1802 in Shink (Yorkshire — nicht

1798 wie bisher angegeben wurde), st 2. Okt. zu London, nach

englischen Blftttern. Die Nachrichten in den andern Musikztg. sind

fast durchweg falseh.

Errera, Ugo, Advokat, Eomponist und Grander des Liceum Bene-

detto Marcello zu Venedig, st. im April ebd., 46 J. alt.

Espenhahn, Fritz, einst Eammermusiker an der Kgl. Kapelle zu

Berlin, st. 22. Nov. ebd., 78 J. alt (Todesanzeige.)

Feitlinger, Ctastav, Gesanglehrer, einst Opernsftnger, st. im Juli zu

Paris.

Filitz, Earl, Eantor an der evang. Kirche zu Landshut, st. 1. Okt.

ebd., 66 J. alt.

Fleming, J. Lino, ein janger brasilianischer Eomponist, st 7, April

aaf der (Jberfahrt tiber den Ocean.

Florimo, Francesco, Musikhistoriker, Direktor der Eonzerte des

Kgl. Musik-Eollegiums und Bibliothekar des Real-Collegio zu Neapel,

geb. 12. Okt. 1800, st. 18. Dez. zu Neapel. (Ricordi 464.)

Fohmann, Hornist an der Hofkapelle in Stuttgart, st. 18. Jan. ebd.

Forzano, Antonio, Kapellmeister und Violinist, st im Aug. zu

Savona, 79 J. alt.

Frangfni, Ottavio, Operetten-Eomponist, st im April zu Florenz

Fnllerton, William, Eomponist und Pianist, st 25. Aug. zu Oldihan*

bei London, 28 J. alt. (M6nestrel 296.)

Chrtratti, Giaeinto, Eomponist, st im Dez. (?) in Dogliani.

Galll, Baffaelle, Flfltist, geb. 2. Dez. 1824 zu Florenz, st im Dez.

1888 oder Jan. 1889 ebd.

Ctamalero, Tommaso, Musikdirektor, st im Aug. (?) in Alessandria.

ttandolfi, Antonio, Opernkomponist, st. 6. Juni zu Catania, 66 J.

(M6nestrel 208. — Ricordi 233 nur kurze Daten.)
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116 F. A. Garbe — Dr. Joh. Anton Held.

ftarbe, F. A., Orchesterdirigent, st. 9. April, zu Frankfurt a/M.,

81 J. alt.

Gaurion, Stlphane, Organist am Notre-Dame za Auteuil bei Paris,

einst Kapellmeister an der Kapelle St-Clotilde, Komponist geistlicher

Musik, st. im Nov., 45 (43?) J. alt, ebd.

Gebhardt, Frledrich Wilhelm, Konzerts&nger, gab einige Lieder-

sammlungen heraus, geb. urn 1804 in Duderstadt, gest. im Juni zu

Leipzig.

Gillet, Louis-Jacques-Albert, Komponist und Orchesterdirigent, st.

im Juli zu DQnkirchen, 64 J. alt.

ftinouYfes, Ferdinand, Pianist und Komponist, st. im Aug. in Mar-

seille, geb. im Nov. 1844 zu Cayenne. (M6nestrel 280 fQbrt zwei

Opern von ibm an.)

68tze, Prof. Franz, Tenorist, dann Gesanglehrer, st. 2. April zn

Leipzig. (Guide 144. — Bock 154. — Wochenbl. 198.)

ftrard, J.-B.-J., einst Operns&nger, dann Gesanglehrer, st. im Aug.

zu Douai, 76 J. alt.

Grauer, Samuel, Organist, Pianist und Dirigent nebst Tenors&nger

in Amerika, st. im Dez. in Baltimore, 31 J. alt.

ftreith, Earl, Komponist und Domkapellmeister in Mflnchen, st

17. Nov. ebd., 60 J. alt.

Grosjean, Jean-Romary, Organist und Bedakteur des ,Journal des

Organistes," st. 13. Febr. zu St-Di6, 73 J. alt.

Hache, Joh. F., Stadtmusikdirektor in Pegau, st. 29. Juli ebd., 83 J. alt

Haertel, Ralmund, Buchh&ndler in Leipzig, der Senior des Uauses

Breitkopf & Haertel, dessen Leitung er von 1827—1880 geffihrt

hat, geb. 9. Juni 1810 in Leipzig, gest 10. Nov. ebd.

Haller, Constantln dc, Komponist, Kritiker und Theoretiker, welcher

auch eine Sammlung russischer. Lieder heraosgab, st. im April zu

St. Petersburg.

Halven, Ernst, Komponist und Dirigent des Heidelberger Lieder-

kranzes, st. 21. Febr. zu Heidelberg, 39 J. alt

Hauime, Jean van, Violaspieler am Theater de la Monnaie zu Brfissel,

st. 15. Jan. ebd. (Guide 24.)

Hauer, Hermann, Gesanglehrer und Organist in Berlin, st am
16. Aug. w&hrend eines Landaufenthaltes in Wernigerode, 76 J.

alt (Todesanzeige.)

Held, Dr. Joh. Anton, Gesanglehrer, Organist, Dirigent nnd FOr-

derer des Volksgesanges in der Schweiz, st 4. Febr. in Chur,

75 J. alt. (Biogr. in Schweiz. Musikztg. Zurich, p. 68.)
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Stephen Heller — Thomas Klein. 117

Heller, Stephen, Komponist und Pianist, st. 14. Jan. za Paris.

(Mfinestrel 32. — Eine wertvolle Biographie nebst einer Wtirdigung

seiner Leistungen von A. Niggli in der Schweiz. Musikztg. p. 140 ff.)

Hernandez, Isidoro, Opernkomponist, st. im Okt. za Sevilla. (M6ne-

strel 376 Biogr.)

Herold, Rudolf, Organist and Musikdirigent, am 1831 (1834?) geb.,

ging 1852 nach San Francisco und st. 1 Aug. in Philadelphia.

(Bock 313.)

Herpin, Victor, Orcbesterdirigent u. Operettenkomponist, st. 30. Marz

zu Paris, 42 J. alt.

Herz, Henri, der einst vielbeliebte Klavierkomponist, st. 5/6. Jan.

in Paris, 82 J. alt. (MSnestrel 16. — Guide 16.)

Henberger, Louis, Chors&nger am Hoftheater in Stuttgart, st. 20. Dez.

ebd., 57 J. alt

Hlurichs, Julius, Violinist, geb. in Mecklenburg-Sehwerin, st. 6. Sept.

zu San Francisco, 32 J. alt.

Htrschbach, Hermann, Komponist und Kritiker, st. 19. Mai zu

Gohlis bei Leipzig, 76 J. alt. Bekannt durch Bob. Schumann's

Briefe.

Hoehst[a]etter, Jacques, Kapellmeister an der Kirche St-Augustin

zu Paris, st, im Anfang April ebd.

Hoistein, Alfonso, Pianist, st. im Okt. in Neapel, ebd. geboren.

Hron, Wenzei, Klavierlehrer in Wien, st 4. Febr. ebd., 69 J. alt.

Hustache, Claude-Theodore, einst Gesangsdirektor an der Oper in

Paris, st. 28. Juni ebd., 67 J. alt. (M6nestrel 223: 80. Juni.)

JShns, Friedrich Willielm, Gesanglehrer, Liederkomponist, bekannt

durch sein Werk Qber K. M. von Weber und seine Weber-Samm-
lung, welche jetzt die Kgl. Bibl. zu Berlin besitzt, st. 8. od. 9. Aug.

za Berlin.

Katzsch, Hermann, Musiklehrer und Komponist leichter Klavier-

stQcke, st. 18. Mai zu Leipzig, 63 J. alt. Ob der Musikalienh&ndler,

Firma A. H. Katzsch derselbe ist, babe ich nicht in Erfahrung

bringen k6nnen.

Kayser, H. E., Violinist und Komponist, geb. 16. April 1815 zu

Altona, gest 17. Jan. in Hamburg. (Nekrolog in Hambg. Musikztg.

No. 86/37.

Klassen, Ludwlg, einst Dirigent des M&nnerchors Schaffhausens und

Gesanglehrer am Gymnasium daselbst, st. 21. Febr.

Klein, Thomas, Klarinettist, Lehrer am Konservatorium in Wien, st

19. Jan. ebd., geb. 10. Aug. 1802 in Nflrnberg. (Signale 139.)
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118 Christian Bernhmrd Elemm •— Pietro del Maro.

Mem, Christian Bernhard, Musikverleger in Leipzig, st 3. Jan. ebd.

Kllngenberg, Friedrich Wilheln, Komponist von Mftnnerquartetts, st. 2. April

in G&rlitz, 79 J. alt. (Todesanzeige.)

Keknsen, L, Masikdirektor in Gdttingen, st. 15. Aug. ebd., 70 J. alt

Knntz, Franz, Liederkomponist, st. 4. Juni in Zurich, 29 J. alt. Ein

op 1 und 2 erschien im Druck in Wien bei Wetzler and in Kob-

lenz bei Falckenberg. (Biogr. in der Schweiz. Mnsikztg. Zurich

p. 110.)

Laade, Rudolf, Tanzkomponist and Orchesterdirigent, st. 14. Jani za

Danzig, 63 J. alt.

Lack pfcre, einst Kapellmeister an der Kirche za Quimper, geb. am
1814, gest. im Sept. za Laval. (Minestrel 328.)

Laauners, Julias Wilh. Ckar, Lehrer am Konservatoriam in Leipzig, geb.

urn 1829 za Osnabrtick, gest. 20. Sept. in Leipzig.

Laidrol, M., st den 16. Aug. za Parma.

Leclnyse-Lheest, Lfonle, als S&ngerin unter dem Namen Blanche de

Novea bekannt. Nach ihrer Verheiratung trat sie als Komponistin

auf und st. 20. M&rz za Schaerbeck bei Brflssel. (Guide 112.)

Lehnann, .... Orchesterdirigent in Mfinchen, st. 10. Jan. ebd.,

52 J. alt

Lelderltz, Franz, Orchesterdirigent, ging am 1888 nach England and

st 29. Juni in Hampstead, 40 J. alt.

Leleng, Canille, Violinist, st. im Jani za Aix-les-Bains. Lebte frflher

in Paris.

Littleton, Henry, einstiger Besitzer der Firma: Novello, Ewer & Go. in

London, st. 11. Mai auf seiner Besitzung Dunedin-House in Syden-

ham, 66 J. alt.

tfkr, Frederick H.f Komponist, Grander und Direktor eines Gesangvereins

in Plymouth, st. 18. Dez. ebd., geb. 1844 zu Norwich. (Music

times 1889, 26.)

Lyschine, Gregtr, Opera- und Symphonien-Komponist, st im Juli za

St. Petersburg, 34 J. alt. (MSnestrel 256.)

Magllenl, Glevacklne, Pianist, Organist und Komponist geistlicher and

weltlicher Ges&nge, geb. 26. Juli 1814 za Pontasieve (Florenz), st

im Dez. (?) zu Florenz.

Magnus, Rudolf, Komponist und Organist an der Neuen Kirche za

Berlin, st 24. Jan. za Berlin, 63 J. alt

Margeld, Karl, Kapellmeister, st 11. Nov. in Wien, 55 J. alt

Maro, Pletre del, Abt, Organist und Komponist von Kirchenmosik, 8t

im M&rz za Florenz.
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Retro Masenghini — Ernesto Pastorelli. 119

Maseogkiil, Pletro, ChorJiroktor am Theater dal Verme za Mailand,

st. im Dez. ebd.

Michel, J#*eph, Operettenkomponist und Direktor der Musiksehule in

Ostende, geb. 12. Dez. 1847 za Lflttich, gest. 6. oder 8. Sept.

za Ostende. (Guide 226. — M6nestrel 312.)

Mkkler, WUfceln, Direktor des Konservatoriams in Milwaukee (N.-A.),

geb. 1826 zu Darmstadt, gest. 8. Juni, seit 1873 in Milwaukee

lebend. (Biogr. in Witt's Flieg. BU. 1888 p. 78.)

Mohr, Wilhdn, Kritiker an der E5lnischen Zeitung, geb. urn 1838

in M&nstereifel, gest. im Nov. zu Obernigk in Sehlesien in einer

Heilanstalt.

Moja, Leonardo, Violoncellist, geb. zu Venedig, st. im Jan. zu Turin,

77 J. alt.

Meraidl, Oreste, Musikverleger in Florenz, st. im April ebd., 93 J. alt.

Mortage, Charles-Valentin, dit Alkae, unter welehem Namen er seine

Kompositionen verftffentlichte, geb. 30. Nov. 1818 zu Paris (nicht

Dez. nacta F6tis) und st. 29. Mftrz ebd. (Guide 120. — Minestrei

120.)

MftUer, Selnar, Eomponist und Seminarlehrer, st. 14. Mai zu Wolfen-

bflttel, 69 J. alt.

Itamain, toll, Eomponist und Masik- Feuilletonist, st. 23. Juni in

Dresden.

leipert, Mnond, geb. 1. April 1842 zu Christiania (Norwegen), ging

1882 naeh Nord-Amerika, wirkte als Pianist und Orchesterdirigent

und st. 22. Juni in New-York.

Okiob, Mariano, Direktor des Konservatoriams zu Barcelona, Eomponist,

auch von Opern, geb. 26. Nov. 1809, gest. 10. Dez. in Barcelona.

Okolewltz, Edouard, Liederkomponist leiohterer Gattung, st, 5. Aug. zu

Paris. (M6nestrel 264.)

Oreice, Glaseppe deff, Eomponist, geb. 22. Aug. 1848 zu Fara (Abruzzen),

st. im Dez. (?) in Neapel.

Parlew, Albert, Milit&rmusiker, geb. 1. Jan. 1824 zu Torgelow, gest.

27. Juni zu Wiesbaden. Er gab Eonzerte im Cirkus zu Paris. Le

Guide p. 202 sagt, dass er schon 1883 ftir tot angesagt wurde.

Siehe Jahrg. 16, 111 der MonaUh. (Boek 281.)

Paslal, Tlnotee, Opernkomponist und Orchesterdirigent, ging 1874 nach

Amerika und st. im Juni in Buenos-Ay res, 60 J. alt, geb. zu Ferrara.

(Minestrel 248.)

Pastorelli, Erneste, Eomponist von 4 unaufgefflhrten Opern, st im Febr.

zu Verona.
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120 Bartolomeo Pertasso — August Rohr.

Pertasso, Bartolonee, Organist und Gesanglehrer, st. im Dez. in Canobbio

(Italien), 91 J. alt.

Petschke, Hofrat Dr. Hermann Theobald, Mitglied der Leipziger Gewandt-

hausdirektion and .Komponist von M&nnerchftren, st. 28. Jan. in

Leipzig, geb. 21. Mfirz 1806 in Bautzen.

Plaeeoza, Pasquale, Komponist und Milit&rmusiker, st. 23. Sept. zu

Pistoja, geb. 16. Nov. 1816 zu Casalmonferrat. (M6nestrel 352.)

Pilot, Alfred, Kapellmeister an der Trinitatiskirche zu Paris, st. im

Dez. ebd., 42 J. alt.

Pinsnti, Clro, Komponist und einst Gesanglehrer an der Kgl. Akademie

in London, st. 10. Mftrz in Florenz. (MSnestrel 104.)

Pirk, Eogelbert, Operns&nger in Wien, st. 3. Juni in Prag.

Plrola, . . . Violoncellist am Scalatheater in Mailand, st. im Mai durch

Selbstmord.

Placet, Auguste-Francte, Konzertmeister, geb. 14. Okt. 1816, st. 10. Dez.

zu Paris. (Biogr. M6nestrel 407.)

Polak- Daniels, B., Komponist von Modeklavierpifccen, st. 11. Ang. in

Ischl.

Potharst, Jacques, Komponist und Gesanglehrer, st. im Juli zu Paris,

67 J. alt.

Privltera, Giuseppe, Komponist, st. im M&rz zu Syracus, 68 J. alt.

(M6nestrel 120.)

Proehazka, Ludwlg, Komponist und Musiklehrer, frQher st&dtischer

Beamter in Prag, dann lebte er in Hamburg, wo seine Fran eine

zeitlang als S&ngerin auf der Buhne wirkte, kehrte aber spftter

wieder nach Prag zurQck und st. dort 18. Juli.

Pierari, Enrico, Tenorist und Gesangskomponist, geb. zu Cremona, st

im Jan. in St. Petersburg, 40 J. alt. (Ricordi 68.)

Re, Enrico, S&nger, st. im Jan. (?) in San Jago.

Reardon, J. Yeraon, Violinist u. Musikreferent, st. im Sept. in Washington.

Ressel, Franz Wllheln, Kammermusiker an der Kgl. Kapelle zu Berlin,

st 5. Sept. ebd. (Todesanzeige.)

Rkordl, Tito di Giovanni, Musikverleger in Mailand, st. 7. Sept, ebd.,

geb. 29. Okt. 1811 zu Mailand, Sohn des Giovanni, Grander des

Musikgesch&ites und Vater des Giulio, welcher nun Chef des Ge-

8chftftes ist.

Rledel, Rarl, Prof, der Musik, Grflnder und Diligent des bekannten

Gesangvereins in Leipzig, st. 3. Juni ebd. (Woehenbl. 275 Biogr.)

Roeder, Rarl, Fagottist, st. 20. Febr. zu Wien, 65 J. alt.

Rikr, August, Gesanglehrer und Organist a/D., st. 18. April zu Berlin.
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Anton Rosenkranz — Franc Spinney. 121

Rtsenkraaz, Anton, Kapellmeister in Oldenburg, st. 29. Juni ebd.

Ribner, Hubert-Antoine, Violinist and Orchesterdirektor, geb. 11. Mai 1814

zq .... st. im Jani za Paris.

Riff, Heinrich, S&nger, sp. Gesanglehrer and Sehriftsteller fiber Gesang,

st 20. Febr. za Wien, 70 J. alt.

Ryan, Hesmnd Lnmley, Eritiker am Londoner Standard und Textdichter,

st. 29. Nov. za London, 37 J. alt. (Music, times 1889, 26.)

Sachs, Julias, Komponist, st im Jan. za Frankfort (?).

Sander, Hermann, Organist an der St. Johanneskirche und Dirigent von

Gesangvereinen in Leipzig, st 22. Mai in Grofs-Denkte bei Wolfen-

bflttel, 35 J. alt.

8anta Catorina, Pietre, Violinist und Musikalienb&ndler, st urn die Jahres-

wende 87/88 in Udine.

Sciifflaaeher, Jeseph, Pianist and Komponist, ertrank im Juli od. August

bei einem Besuche des Sch losses de la Salle bei M&con. (Guide

249 Nekrolog.)

Schltsser, Jtseph, ebemaliger Hofoperns&nger in Manbeim, st 18. M&rz

ebd., 73 J. alt.

Seknid, Wilhela, Musikalienh&ndler in Niirnberg, st. 29. Jan. ebd.

ffehnitzler, Geerg, Violinist im Orchester des Krystallpalastes in London,

st. 6. Mai ebd.

fchennekl, Charles, Sanger, Komponist und Dirigent in Paris und Lon-

don, st Anfang des Jahres in einem Karorte in der N&he Mel-

bourne's in Australien.

Schltx, Dr., Oberschulrat, auf musik-p&dagogischem Gebiete erfolgreich

th&tig, st. in Goblis bei Leipzig. (N. Z. f. M. 81.)

Schitz, Dr. Max, Kritiker des Pester Lloyd, st. 11. Sept. in Graz,

37 J. alt.

Sehaltze, Wilh. Delnr., geb. zu Oelle (Hannover), st. 26. Sept. zu Syracus

(Amerika), 61 J. alt; war lange in Boston als Universit&ts-Musik-

direktor angestellt.

Semet, Thfophile-AiHri-Earile, Komponist von Opern, st. 15. April zu Cor-

beil. (Bock 164. — M6nestrel 136, Biogr. von Pougin.)

Seydler, Lodwig Karl, Organist und Komponist, st 10. Mai in Graz,

78 J. alt

Sllllr, Karl, Klavierlehrer, st 20. Dez. in Stockholm, geb. 17. Juli

1818.

Spinney, Franc, Organist an der Leamingtoner-Kirche und Leiter der

Warwicker Ghoralgesellschaft, st. 5. Juni zu Leamington, 38 J. alt

(Music, times 424.)
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122 A. SUab — William Winn.

Siaab, A., aus Hamm, Komponist von Mftnnerquartetten, st. 24/25. Mai

w&hrend eines Aufenthaltes in Barmen.

Stan, Andreas Eduard, Zitherspieler and Lehrer, geb. 18. M&rz 1839

in Karlbacb bei Frankfurt a/M., 8t. 31. Juli zu Hambnrg. (Biogr.

in: Die Zither 15.)

SUII, P Gesanglehrer, st. 8. Okt. za Budapest (Wien), (71) 74 J. alt

Straufs, Isaac, Orchesterdirigent far die Balletmusik am einstigen fran-

zOsischen Hofe, geb. 2. Juni 1806 zu Strafsburg, st. 9. Aug. zu

Paris. (Bock 305. — MSnestrel 264.)

Sitter, Hans, Komponist von M&nnerges&ngen, st. im Febr. zu Weiz

(Steiermark), 74 J. alt.

Svendsen, Olef, Fl&tist an der Eg). Akademie in London, geb. 9. April

1832 in Christiana (Norwegen), st 16. Mai zu London. (Guide

160. - Music, times 358.)

8zemelenyi, Ernest, Komponist, Theoretiker und Pianist, geb. 8. Jan.

1824 zu St. Georgen in Ungarn, st. 1. Marz zu Baltimore in N.-A.

Thiband, Hippelyte, Violinist, geb. urn 1862 zu Bordeaux, st. im Nov.

zu Nantes.

Thorns, Anton, Bratschist an der Kgl. Kapelle in Mflnchen, st. im Febr. ebd.

Traotmann, Rudolf, Musikdirektor und Violinist in Breslau, st. am 9. Aug.

ebd.

Tuezek, Phllipp, Kammermusiker an der Kgl. Kapelle zu Berlin, st.

4. Sept. ebd.; nach anderen im Bade Kftsen. (Bock 327.)

Yarlet Gesanglehrer, einst Sanger, st. im Juni zu Paris, 61 J. alt.

Victoria, Franz, Kapellmeister am Friedrich-Wilhelmst&dtischen Theater

zu Berlin, st. 8. April ebd. (Bock 153.)

Villaufret, Francisqne, Fagottist an der Oper zu Paris, st. im Juli ebd.,

55 J. alt.

Vincent, Charles, Ghansonnier und Direktor mehrerer Musikgesellschaften,

st. im Aug. zu Caveau, 70 J. alt.

Vegt, Jean, Pianist und Komponist, st. 31. Juli zu Eberswalde, wo er

seine Ferienzeit verlebte. (Bock 287.)

Weift, Lorcm, Komponist und Gesanglehrer, st. 22. Mai zu Wien,

78 J. alt.

Weifeeoborn (nicht Weifsenhorn), Christian Jalius, Komponist und Prof.

am Konservatorium zu Leipzig als Fagottist, st. 21. April zu Leipzig,

51 J. alt.

West, Williaa, Komponist und Theaterdirektor, st. im Jan. zu London,

98 (93?) J. alt.

Winn, William, Komponist von Glees und anderen Gesangspifecen, geb.
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8. Mai 1828 zu Bramham in Yorkshire, kam 1854 nacli London

and entzQckte durch seine prachtvolle Baritonstimme. 1864 wurde

er Gentleman an der Egl. Kapelle und 1867 Gboralvicar an St Paul)

8p&ter war er Lebrer an der Gaildbail-Schule ffir Musik, 8t. 1. Juni

in London. (Music, times 424.)

Witt, Franz, GrOnder und Pr&ses des deutschen G&cilienvereins, Heraus-

geber zweier Zeitschriften fUr katholische Eirchenmusik, st. 2. Dez.

in Landshut, wo er ein geistliehes Amt bekleidete. (Biogr. nebst

Portrftt in seiner Musica sacra, 1889, No. 1.)

Wtell, Hogt, Direktor einer Musikscbule in St. Petersburg, st. 28. Nov.

ebd.

Wflstaer, Joseph, Gbormeister des Gesangvereins in Elagenfurt, st am
6. Jan. ebd.

Itgolo, Pietre, Geigenbauer, st. im M&rz in Udine.

Mitteilungen.
* Joh. Wolfg. Franck. Ein Beitrag zur Geschichte der altesten deutschen

Oper von Dr. Friedrich Zelle. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Horn*

boldts-Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1889. Berlin, Gaertner. 4°. 24 S. Eine

auf Quellenstudien begrundete verdienstliche Arbeit, die freilich in betreff des bio-

graphischen Materials au&erordentlich geringen Stoff bietet, denn man weife fiber

Fr.'s Leben fast nichts und dem Verfasser ist es nicht gelungen, auch nur einiges

Licbt hineinzubringen. Die einzige anerkennenswerte Bemerkung besteht in dor

Beweisfuhrung, dass Fr. nicht Medicus, sondern Musicus war und der Musicus

nur aus Yersehen zum Medicus gemacht worden ist, der sich dann wie eine Wucher-

pflanze von Leiikon zu Lexikon fortgepflanzt hat. Von seinen Kompositionen da-

gegen haben sich eine bubscbe Beihe erhalten, so dass wir fiber seine Leistungen

una schon ein Bild machen konnen Hier hatte der Verfasser etwas mehr geben

konnen, denn mit Ausnahme von wenigen Anmerkungen sind wir grofetenteils auf

die mitgeteilten Ausziige aus der Oper Cara Mustapba (1686) angewiesen, aus denen

wir una selbst ein Urteil bilden sollen. Das ist zu wenig. Gerade so wie uns der

Heir Verfasser einen Cberblick uber den Wirkungskreis Fr.'s im geistlichen Liede

giebt, gerade so suchten wir auch eine nahere Begrundung seiner Leistungen in

der Cantate, fiberhaupt im geistlichen Tonsatze und in der Oper. Trefflich dagegen

sind die Vergleiche zwischen Fr.'s und Bach's Melodieen, die Bemerkungen uber

die Operntexte und das Leben und Treiben an der Hamburger Oper. Fr.'s Stil ist

kraftvoll und erfindungsreich und n&hert sich der HandeFschen Weise schon in

einem Grade, dass man manches ebenso gut ihm zuschreiben konnte. Der Schritt

von Staden*s Seelewig von 1644 (Abdruck in M. f. M. 13, 53) zu Fr.'s Cara Mustapha

von 1686 ist so bedeutend, die liedweise Behandlung Staden's hat sich bei Fr. zu

einem dramatischen oder im langsamen Satze zu einem tief empfundenen Ausdrucke

entwickelt, dass man Frank fur eine ganz bedeutende Erscheinung betrachten muss.

Leider giebt der Herr Verfasser nur 8 Gesangsnummern, von denen vier in der Lied-

form gehalten sind. Wieviel der Originaldruck Arien enth&lt, ist nicht mitgeteilt,
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auch erfahren wir nicht, ob sich irgendwo Recitative oder Instrumentalsatze befinden,

ferner was Fr. im geietlichen Tonsatz, der Cantate leistet. Vielleicht macht una

ein ktinftiges Programm damit bekannt
* In den Mitteilungen des Vereins fdr Ltibeckische Geschichte und Altertums-

kunde, 3. Heft, No. 11, 1888, werden von A. Hagedorn, S. 192, drei Briefe von

Dieterich Buxtehude an den Rat der Stadt Lubeck aus den Jahren 1686, 1687 und

1689 mitgeteilt, die sich im Ltibeck'schen Staatsarchive befinden. Sie betreffen den

Dank ftir das Honorar, welches seitens der Stadtriite B. fur die Abendmusiken uber-

reicht worden war und lassen uns noch nebenbei einen Blick in weniger gegluckte

Auffuhrungen thun, oder in die geringen Einnahmen, die aus der Kollekte fliefeen,

fiber die B. in Klagen ausbricht.

* Hcrr Dr. Heinr. Beimann hat in No. 18—20 der Allg Musikztg. von

Lessmann einen sehr wertvollen Artikel „tiber den Vortrag der Orgelkompositionon

Joh. Seb. BachV* veroffentlicht, der nicht nur Bach's Werke ale ewig jung in schwung-

hafter und begeisterter Rede feiert, sondern auch kraftig gegen das gedankenloee

Abspielen der Orgelkompositionen von seiten unserer Organisten vorgeht. Wir em-

pfehlcn den Aufsatz allseitiger Beachtung, denn er geifeelt mit Eecht ein TIbel,

tiber welches sich wohl schon jeder Musikverstandige beklagt hat Alle unsere

Orgelvirtuosen suchen ordentlich etwas darin, auf der Orgel so rechten Rumor zu

machen und da die Kirchen bei Orgelvortragen seiten gefiillt sind, so hilft die starke

Resonanz den Rumor noch erhohen, so dass der Zuhorer in der That nur ein Larmen

zu horen bekoramt Nur in Wien, bei einer Prftfung der Schfiler des Konservatoriums

der Musikfreunde, horte ich im Jahre 1878 eine der grofsen Orgelfugen Bach's in

verstandnisvoller und grofsartig wirkender Weise vorgetragen. Berlin kann sich da-

mit nicht messen.

* Die Madrigal-Gesellschaft* „The Magpie Minstrels" genannt, gab am 30. Mai

in London in der Princes Hall unter ihrem Direktor Mr. Lionel S. Benson ein Kon-

zert, welches 9 Madrigale, Chansons und Ballette alterer Meister zu Gehor braclite

(Crecquillon , Lassus, Marenzio, Bjrrde, Weelkes, Wilbye und Joh. Stephani) und

4 mehrstim. Lieder von neueren Komponistcn (Pearsall, Jadassohn und T^asscn).

England bat von jeher die alten Meister mehr gepflegt als die tibrigen Kulturlander

und lauft auch heute noch in dieser Hinsicht selbst Deutschland den Rang ab. Eine

Ansnahme macht nur die Stadt Breslau, die durch Dr. E. Bonn's Bemuhungen alle

anderen GbertrifFt.

* Leo Liepmannssohn. Antiquariat in Berlin W., Charlottenstr. 63. Katalog

75. Musik-Manuskripte vorwiegend alteron Datums zum gr6feten Teil aus den Nach-

lassen von Prof. Grell, Graf von Redern und Franz Commer. 1. Abteilung: In-

strumental-Mu8ik, 694 Nrn., meist recht wertvolle Sachen, darunter viele Autographe

aus dem 18. Jahrh.

* Mit No. 6 wurde das Register zu den zweiten zehn Jahrgangen der Monata-

hefte 1879—1888 an die Mitglieder und diejenigen versendet, welche sich bei der

Redaktion gemeldet haben. Exemplare sind von nun ab von Breitkopf & Hfirtel

in Leipzig ftir netto 2 M zu beziehen.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik-Sammlung der kgl. Offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 3.

Verantwortllcher Bed*ktetir Bob art Eitner, Ttmplin (TTckermark).

Drook ron Hermann Bayer A SOhne in L»ngenralsa.
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Excerpte aus dem „L'estat de la France" bezfiglich

der Jahre 1661, 1663 und 1665.

Mitgeteilt von W. J. v. Wasielewsid.

In dem franz5sischen Hofkalender*) von den Jahren 1661, 1663

und 1665 finden sich folgende auf die Egl. Haas- and Hofmasik be-

zflgliche Angaben:

I.

„La Masiqae de la Cbambre. Qui sy trouve lors que le Boy

le commande, comme au disner do Boy les jours des bonnes Festes,

pour chanter les graces en Musique &c. Deux Intendans de la Musi-

que servans par Semestre. Au Semestre de Janvier M. Auget. Aa
Semestre de Juillet M. Boisset"

„Deax Maistres des Enfans de la Musique, qui ont le soin d'en-

tretenir & d'instruire trois Pages de la Musique de la Ghambre. M.

de Camhefort, aussi compositeur de Musique, et Monsieur Boisset.

Deplus il y a quatre Chantres 600 l.(ivres). Deux Compositeurs de

Musique 600 1. & quelques joueurs d'Instrumens de la Musique de

la Chambre chacun 600 1. II y a aussi la grande bande des vingt-

quatre Violons, qui servent quand le Boy leur commande: comme
quand on danse un ballet &c. Avec lesquels h, certaines Ceremonies,

comme aa Sacre, aux entries des Villes, Manages & autres Solem-

nitez & rejouissances; on fait jouer l'autre bande de Violons de la

*) Befindlich in der Bibliotheque nationale zu Paris.

Monateh. t Mosikgetoh. Jahrg. XXI. No. 8. 10
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126 Excerpte aus dem L'estat de la France etc.

grand Escurie, les Haut-bois, Fifres &c. dont nous parlerons dans la

grand Escurie.
1 *

(In dem Abschnitt liber die „grand Escurie" sind an Musikern

verzeichnet: „Douze Trompettes, 180 1. Douze Joueurs de Violons,

Haut-bois, Saqueboutes & Cornets, 180 1. Quatre Haut-bois de Poitoa,

180 1. Neuf joueurs de Phiphres, Tabourins & Muzettes, 120 1. Us
ont tous leurs habillemens de livrSe.")

n.

„Le Maistre de la Chapelle de Musique, Monsieur FEvesque de

Perigueux. II y a ancore deux Maistres de Musique, Monsieur

Odbert & Monsieur VUlot & plusieurs Musiciens qui servent tous par

Sem&tre, & un Organiste ordinaire. 11 y a aussi deux Sommiers."

Im Jahre 1663 vom Januar bis Juli war Musikintendant „M.

Baptiste, aussi Compositeur de Musique." Im zweiten Semester des-

selben Jahres fungierte als Musikintendant M. Boesset. Die beiden

,, Maistres des Enfans" waren BoZsset und Lambert mit einem Gehalt

von je 750 livres.

„De plus il y a cinq Chantres, 600 1., deux Compositeurs de Musique,

600 1. & quelques joueurs dlnstrumens de la Musique de Chambre,

chacun 600 1. II y a aussi la grande bande des vingt-quatre Violons,

toujours ainsi appellez quoiqu'ils soient k present vingt-cinq, qui servent

quand le Roy" u. s. w. wie oben.

III.

Im Jahre 1665 waren die Musikintendanten wie zuvor : M. Baptiste

and M. Boesset. II y a encore quatre Maistres de Musique, servans

par Quartier. En Janvier le Sr Odbert, en Avril le Sr Robert, en

Juillet le Sr Spirlj, en Octobre le Sr du Mont. Vous remarquerSs

que sur FEtat des Menus, sur lequel sont pay6s les gages de la

Musique de la Chapelle, ils sont simplement appell6s les Sou maitres

de Musique. De plus, il y a un Organiste ordinaire, & plusieurs

Musiciens qui servent tous par s6m6stre, des Pages de Musique &c.

II y a aussi deux Sommiers."

„La musique de la Chambre. Qui s'y trouve lorsque le Boy le

commande, comme les soirs h, son coucher & au diner du Roy les

jours des bonnes Fetes, pour chanter les Graces. Elle chante seule

aux Reposoirs k la Fete de Dieu. Elle se joint dans les Grandes

C6r6monies h la Musique de la Chapelle, comme au Sacre & au

Mariage du Roy, a la C6r6monie des Chevaliers, aux Pompes funfebres,
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aoi Tenebres: & elle tient toOjours le c6t6 de FEpItre. Deux Sur-

Intendans de la Mosique servans par SemSstre, 131 1. 12 sols par

mois poor leur nourriture, & 660 1. de gages par an."

„Au SemSstre de Janvier le Sr Boesset, an Sem&tre de Juillet le

S* Batiste de Lully. Le Sur Intendant doit connolstre des Toix &
des Instrumens pour faire bonne Musique au Boy. Tout ce qui se chante

par la Musique de la Chambre, se concerte chez luy; & il pent avoir

an Page mu6 pr6s sa personne. Deux Maitres des Enfans de la

Musique, qui ont le soin d'entretenir & d'instruire trois Pages de la

Musique de la Chambre, 720 1. Les Maitres conduisent la Musique

en Fabsence du Sur-Intendant. Au Sem6stre de Janvier le Sr Boesset,

au Semestre de Juillet le 8r Lambert, & le Sr Batiste de Lully en

survivance. Un Compositeur de Musique, qui peut travailler en tout

temps, & battre la Mesure de ses oeuvres qui se doivent concerter

chez le Sur-Intendant, le Sr de Lully, 600 1. De plus il y a plu-

sieurs Chantres, 600 1. & quelques joueurs d'Instrumens de la Musique

de la Chambre, chacun 600 1. II y a aussi la grande bande (etc. etc.

wie oben), 360 1., de gages chacun."

„Les petite Tiolons sont au nombre de 21 & ont chacun 600 1.

Avec lesquels k certaines Ceremonies comme au Sacre, etc. etc. on'

fait jouer I'autre bande de Yiolons de la grande Ecurie, les Haut-bois,

Fifres &."*)

„Un Huissier ordinaire des Ballets, & un Garde des Instrumens

de la Musique de la Chambre & des Ballets, au lieu des deux Nains

qu'on avoit accoutumg d'employer sur FEtat, chacun 300 I. L'on

remarque une chose, soit pour montrer la grandeur de nos Bois &
des Fils de France pardessus les autres Princes Souverains, ou autre-

ment. Que quand la Musique de la Chambre va chanter par ordre

du Roy devant les Princes du Sang (excepts les Fils de France) &
devant les Princes Etrangers, quoique Souverains: si ces Princes se

couvrent, la Musique de la Chambre se couvre aussi. Cela se fit de

la Sorte devant M. le Due de Lorraine k Nantes, en l'annto 1626 &
en l'annto 1642 a Perpignan; le Prince de Mourgues 6tant averty de

ce Privilege, ayma mieux entendre la Musique d6couvert. La meme
chose 8'est observge depuis devant les Princes de Modene & de Man-

toue au Palais Mazarin, en presence de deffunt M. le Cardinal."

*) Die „douze Trompettes de la grande Eecurie" nannten sich „Trompettes de

la Chambre da Roy."

10*
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„Musique de la Reine, Deux Maitres de Musique, servans par

Sem&tre, qui ont deux Pages de Musique, 1800 1. Au Sem6stre de ,

Janvier le Sr Boesset, au S6mestre de Juillet le Sr Camus. Chantres

ordinaires, qui ont 600 1., chacun par Sem6stre." (Die Zahl der

Sanger betrug bei der Hausmusik der K5nigin neun Personen.)

„Recueil des Gazettes Nouvelles, Paris MDCLXII. Pag. 476.

De Fontainebleau, le 19. May 1661."

„Le Boy voulant conserver sa Musique dans la reputation qu'elle

a d'estre des plus excellentes, par le chois de Personnes capables d'en

remplir les Charges, a gratifig le Sieur Baptiste Lutti, Gentilhomme

Florentin, de celle de Surjntendant & Compositeur de la Musique de

sa Chambre: & le Sieur Lambert, de celle de Maistre de la dite

Musique, vacantes par le dSceds du Sieur de Cambefort"

Vorbericht zur Passions-Cantate von Gottfried

August Homilius 1775.

Seit der vortrefflichen Passionscantate des Herrn Rammler, die

der verewigte Graun gleich vortreffiich componirt hat, und die unter

den Titel: Der Tod Jesu, gedruckt worden, ist dies die zweite Passions-

musik, die in vollst&ndiger Partitur im Drucke erscheint. Aufser Eng-

land, hat ein Componist selten das GlQck, ein ganzes Werk yon seiner

Arbeit, in Partitur, gedruckt zu sehen. Die deutschen Pressen mttssen

AuszQge vors Clavier liefern, wenn sie nicht zu ihren Schaden arbeiten

sollen. Unsere Liebhaber sagen immer, dass sie sich in die Partitur

nicht finden k5nnten; gleich als ob es ihnen eine Ehre w&re, sich

nicht darin zu finden, und sie es daher auch nie lernen dQrflen.

Dennoch wird der Liebhaber, der Harmonie studirt, diese, ibrem Ge-

brauche nach, nirgends besser verstehen lernen, als aus den Partituren

solcher Meister, die bei der grUndlichsten Kenntnifs derselben, auch

Geschmack und Ueberlegung besafsen; des VergnOgens zu geschweigen,

das man beym Durchlesen solcher Werke nothwendig empfinden muss,

wenn man so mancherlei Stimmen und Instrumente, alle auf einen

gemeinschaftlichen Punkt gerichtet, alle nach ihrer Art verschieden,

and doch aufs genaueste vereinigt findet. Ich erinnere mich hier

eines guten Worts, das ich oft von meinem Lehrer, dem seligen

8cb5ttgen, damaligen Rector an der Ereuzschule zu Dresden, gehdrt

habe, und das hier nicht am unrechten Orte stehen wird, wenn es
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auch nor dienen sollte, das Andenken dieses gewiss verehrungswflrdigen

Mannes bei einigen zu erneaern: „Meine Kinder!
1
' sagte er, „ich

habe oft fiber die Operationen der menschlichen Seele meine Betrach-

tungen angestellt; aber nie habe ich sie wunderbarer gefunden, als

in der Arbeit eines Componisten, der ein Stflck aas so viel Stimmen

zusammensetzt, jeder ihren eignen Gang, ihr eignes Wesen giebt,

and dennoch sind sie alle so eintr&chtig, als ob es nur eine Stimme

ware.
14

Auch dem jangen Componisten, der den Eopf immer voll Melo-

dien, and aus Anhflrung vieler Mosik, die Form gewisser Stttcke sieh

eiDigermafsen bekannt gemaeht hat, nun aber, wenn es zum Sehreiben

kommt, mit der zweiten Stimme verdirbt, was die erste gut macht;

auch diesem kann nicht besser gerathen werden, als weniger zu

sehreiben, und desto mehr zu lesen; solche Partituren zu lesen, die

die musikalische Welt fQr classisehe erkennt. Und dass die Parti-

turen unseres Homilius einen Platz unter diesen behaupten, wird

wohl niemand, der vom Neide und Parteilichkeit frei ist, streitig

maehen wollen. Nicht also bios aus Freundschafl far den Terfasser,

und aus Achtung gegen seine Terdienste, sondern aus Liebe zur

Musik, und aus Begierde, den Liebhabem derselben auf maneherlei

Weise zu dienen, habe ich die Bekanntmachung dieses Werkes unter-

nommen.
jTohann Adam Hiller.

Jachet da Mantua und Jachet Berchem.
(Bob. Eitner.)

Namenschreibung von Jachet Mantua: Giachet, Giaches, Jacquet,

Jaquet, Jacques, Jachetus Gallicus, Jachet da Mantua.

Namenschreibung von Berchem: Jacquet de Berchem, Giachet

Berchem, Jachet Bergem, Ja. (oder J.) Berchem, Jacobus van Berghem

(nach Maldeghems Tresor, Jahrg. 17, 1881 Angabe, deren Originalitftt

aber fraglich ist), m5glich auch, dass Jachet da Ferrara Berchem

ist (siehe unten).

Herr Fr. X. Haberl schreibt in seinen „Bausteine III." (Lpz.

Br. & H. 1888. 8°. p. 119): Die Musikgeschichte schreibt bis in die

neueste Zeit samtliche in Drucken oder Manuskripten mit dem Namen
Jacquet oder Jachet vorfindlichen Kompositionen dem Jac. van Berchem

zu. Dieser Irrtum konnte teilweise schon im kirchenmusikalischei

Jahrbuch 1886, S. 40 b
, 1. Anm. berichtigt werden durch den Nach-
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weis, dass vor Jaches Wert, von 1527—1558 ein „Jachetu an der

Kathedrale St. Peter zu Mantua, laut Nachweise der dortigen Archive,

welche Prof. Stef. Davari gQtigst zur VerfQgung stellte, als Cantor,

dann nach einem Dokament von 1534 als Gesanglehrer fttr die Enaben,

den man gewOhnlicb ais „Giachetto di Mantova" bezeicbnet and

ffiir identisch mit Berchem hftlt

Urn dieser wichtigen Frage n&her zu treten und sie womflglich

einer L5sung entgegen zu fahren, setzte ich mich mit dem genannten

Herrn in Terbindang, nm gemeinsam dieselbe zu behandeln. Mosste

mich aber mit dem Bescheide zufrieden geben, als Pionnier voran-

geschickt zu werden, mit dem Tersprechen Herrn Haberl's, dass er

nachfolgen werde.

Die archivarischen Dokumente Qber Jachet Mantua scheinen

mit dem oben erw&hnten erschtfpft zu sein, dagegen bieten ans die

bibliographischen Dokumente so zablreiche and sichere Anhaltspunkte,

dass ich jetzt schon tlberzeugt bin, dass Jachet Mantua and Jachet

Berchem zwei Personen sind.

Dokumente Qber Jachet Mantua.

Das schon im weiteren Verlaufe obiger Notiz Haberl's angefUhrte

Sammelwerk nnter 1547 a meiner Bibliographie ist ganz besonders

geeignet, die beiden Personen unterscheiden zu lernen. Es lautet in

deatscher tfbereetzang: Sechs Messen za 5 Stimmen, deren erete von

dem Kapellmeister Jachettus ans Mantua herrQhrt, die 3 folgenden

von Gombert and die zwei letzten von Jachet Berchem. Der Heraus-

geber war Antonio Gardane, also ein Mann, dem man das vollste Ver-

traaen entgegen bringen kann, der sich zwar mancher Flunkerei za

schalden kommen liefs, wenn er glaubte, dass es das kaufm&nnische

Interesse verlangte, sonst aber mit den damaligen Autoren in regem,

oft persttnlichem Verkehre stand. Dieselben Messen, mit Aosschlass

der dritten von Gombert, brachte 1542 (siehe Bibliogr. der Sammel-

werke, p. 72) schon Scotto. Er unterscheidet aber Jachet von Berchem
nicht, sondern bezeichnet alle drei mit Jachet.

Ich habe die Messen verglichen and kann ihre tTbereinstimmang

verbQrgen. Gardane's Trennang der beiden Autoren Jachet in Mantua
and Jachet Berchem erh&lt aber noch ein besonderes Gewicht, da

man erkennt, dass er ganz absichtlich den Irrtum Scotto's za ver-

bessern sacht. Die tlbrigen Drackwerke Jachet's in Mantua geben

aufserdem Qber seine Anstellongen noch ausfflhrlich Bericht So wird

er auf dem ersten bekannten Dracke von 1539: Kapellmeister an
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St. Petri in Mantua genannt and auf dem italienischen Wortlaute der

Stb.: Alt, Tenor and Bass desselben Druckes: Kapellmeister am Dome
des Herzogs von Mantua. Auf den 5stimmigen Motetten von 1539

lantet die Bezeichnung im italienischen Wortlaute wie vorher, auf der

Quinta vox dagegen nennt er sich Kapellmeister des Kardinals zu

Mantua. In einer sp&teren Ausgabe von 1553, bei Gardano erschienen,

tragen 18 Motetten den Namen Jachet and 2 Motetten den Namen
Jachet Berchem. Meiner Ansicht nach ein schlagender Beweis, dass

es zwei verschiedene Komponisten sind. Leider fehlt aber auch hier

der hinkende Bote nicht, denn beide Motetten: ,In illo tempore
1

und

,In te domine' werden in alien anderen Drucken nur mit Jachet und

Jachet Mantua gezeichnet. Wer hat nun Becht? Jachet da Mantua

wird er in den beiden Messenbfkchern von 1561 genannt, ebenso in

den 1567 erschienenen Orationes. In den Hymnen von 1566. die

Sootto mit einer Dedication versieht, wird er genannt „olim musici

Beverendissimi Gardinalis Mantuae." Er war also 1566 bereits ein

Veretorbener. Auf dem ein Jahr spftteren Drucke giebt Scotto gar

keine Andeutung. Pietro Canal sagt noch in seiner „Della musica

in Mantova44
1881, p. 32, dass Jachet dem Kardinal Ercole diente.

Noch wftre zu erwfthnen, dass er auf den Titeln der Sammelwerke

1543b und 1551 Jachetus Gallicus und in dem von 1554 p Jachet

de Mantua genannt wird. Guicciardini sagt: er ist aus Antwerpen

gebflrtig. In den Livre des meslanges, Paris, chez le Boy et Ballard

1560 schreibt Bonsard in der Dedication „Jaquet ist ein Schfller Joa-

quin de Prez" (M. f. M. 3, 212) und betrachtet ihn als einen, der

vor seiner Zeit lebte. Unerwfthnt mttchte ich nicht lassen, dass ein

Jachettus Gallus Sopranist am St. Peter um 1536 in Bom war

(Vierteljahrs8chrift 8, 277). Perner ebd. 3, 262 ein Jacquet vom

22. Mftrz 1530—1532 als p&pstlicher Sanger in den Bechnungen zu

linden ist. Doch auch der bekannte Organist Jacob Buus wird „detto

Giachetto" genannt und in der Bestallung als kaiserl. Organist in

Wien heifst er „Jachet fiammingo.
44

Brumel's Sohn „Jacomo" wird

auch „detto Jaches
44 genannt und k5nnte wohl der nGiachetto da

Ferrara" sein. Man sieht, es giebt hier noch Vieles zu kl&ren und

Vorsicht in der Feststellung der Autoren ist dringend geboten.

Jachet Berchem.

(Tber ihn sind Dokumente irgend welcher Art sehr sparsam.

Seine drei Druckwerke, welche den vollen Namen tragen, geben aber

auch nichts weiter als denselben. Nqr das 1. Buch Madrigalo zu
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132 Jachet da Mantua und Jachet Berchem.

5 Stimmen gab er selbst heraus, wie die Dedikation belehrt, die ich

weiterhin abdracke. Er nennt sich hier einmal Giachet Berchem,
das anderemal Giachetto de Berchem. A Is Beweis, dass Jachet

and Jachet Berchem zwei Personen sind, mttchte ich noeh ganz be-

sonders hervorheben, dass sich Berchem aaf alien Drucken stete

mit dem vollen Namen nennt, w&hrend der Erstere meist nor mit

Jachet, ohne jeglichen Beinamen gezeichnet ist. Es bew&hrt sich

wieder die Beobachtung, dass die Alten nor den Beruhmteren and

Bekannteren so kurz nennen, wie Josqain, Claadin, Adriano o. a. Berg

and Neuber in Nurnberg waren tibrigens Qber die beiden Aotoren

Jachet nicht gut benachrichtigt, denn sie bezeichnen in ihrem Sammel-

werke ,,Novum et insigne", T. 2, 1559, im Register No. 84—88, den

Komponisten der Motetten mit Jachet Berchem and im Texte nor

mit Jachet. Die Motetten sind italienischen Drocken entnommen and

gehdren aafser No. 86 (Mirabile myst.) nachweislich Jachet Mantua

an, w&hrend No. 84 (Acquiesce Dne.) sonst nirgends weiter vor-

kommt. tTbrigens bei den Nrn. 35—37 schreiben sie im Register

wie Text : Jacquet, w&hlen also die franzdsische Schreibart. Man er-

kennt eben, dass sie ohne Nachricht Qber den Autor sind. Schon

Haberl deutet in der oben erw&hnten Notiz an, dass Berchem in Ferrara

angestellt war. Ich kann dieser noch andere Notizen beifQgen, die

alle aaf Ferrara hindeuten. Cinciarino sagt 1555 in seiner Introdot-

torio p. 11, dass Berchem Organist des Herzogs yon Ferrara sei.

Bartoli in den Ragionamenti accademici 1567 p. 36 nennt anter den

za Ferrara lebenden Musikern einen „Jaches da Ferrara/' Dieser

Jaches kann aber auch Jacomo Bromel sein, der Jaches genannt

worde (siehe M. f. M. 16, 13). Gardano dediciert die 3 Bttcher

Gapriccio di Jachetto Berchem dem Herzog von Ferrara, sagt aber in

der Dedikation selbst anch nicht ein Wort liber Berchem. Die Mss.

in Mfinchen, von Maier beschrieben and heraasgegeben, zeigen zwar

verschiedene Eompositionen yon Berchem an, doch hat sich bei n&herer

Prufung ergeben, dass sie ursprQnglicb mit Jaches de Mantua, Jaqoet

and Jachet gezeichnet sind and erst von jdngerer Hand das Wort
Berchem hinzagefflgt ist. Dagegen tragen alle franz5sischen and

italienischen Chansons and Madrigale den Namen Jaqoet Berchem
and dies sei noch als besondere Beobachtang erw&hnt, dass fast alle

weltlichen Gesftnge in Sammelwerken, and deren sind ziemlich yiele,

yon 1539 ab den Namen Jachet Berchem tragen, w&hrend nor einige

Messen und sehr wenige Motetten Berchem zugeschrieben werden.

Dass Giachetto di Mantova Berchem sein soil, wie Davari glaabt,
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Jachet da Mantua 1539a. 133

ist sehr nnwahrscheinlich, wenn die Zeit auch zutreffend ist. Canal

erw&hnt auch eineu Giachetto da Ferrara (1. c. p. 54), den er flir

Baus erkl&rt, doch ist eins so wenig erwiesen wie das andere. Durch

solche Mutmafsongen gewinnt die Geschichtsforschung nichts, sondern

wird nur mit unnfitzem Ballast bescbwert.

Ton beiden Autoren babe ich eine Anzahl Ges&nge in Partitur

gesetzt, in der Hoflfnong, class ich ein Unterscheidongszeiehen ent-

decken wttrde, doch da mit Berchem nur wenige Motetten gezeichnet

sind and mir diese nicht zag&nglich waren, so bin ich zu keinem

Besultat gelangt. An Jachet di Mantua's Motetten ist mir als fcufseres

Merkmal aufgefallen, dass er es ganz besonders liebt, die Stimme als

Synkope eintreten zu lassen. Ein Tergleicb mit anderen gleichzeitigen

Meistern belehrt zwar, dass dies eine Eigentflmlichkeit der ganzen

Zeit war, doch von keinem anderen Eomponisten so durchgehends

angewandt wird als von ihm. Jachet's ftinfstimmige Motetten sind

sehr schdn ond es weht ein hoher Geist uns entgegen, der sich wie

in Isaac's und Josquins Eompositionen gleich beim Eingange kund

that. Berchem's Madrigale sind edle woblklingende kleine Knnst-

werke. Weniger ansprechend sind die Stanzen yon Ariost aus dem

rasenden Roland. Seine Messen kenne ich nicht.

Bibiiographie der Werke Jachet di Mantua.

1539a. (Versal:) Celeberrimi Maximeqve Delectabilis | Mvsici

Jachet, Ghori Sancti Petri Trbis | Mantvae Magistri: Motecta Qva-

t?or Vocvm
|
(Petit:) nuperrime maxima diligentia in lucem aedita.|

(Versal :) Liber Primvs
|
Qvatvor — Drkz. — Vocvm.

fl
Apvd Hiero-

nymvm Seotym. | Tenetiis. I 1539.

Titel zum Soperios. Die Stb. A. T, B. haben folgenden Titel:

Del Primo Libro De i Motetti A
|
Quattro Voci, De Lo Eccel-

lentissimo Jachet, | Maeftro di Mufica de la Capella del Domo de

rUuftrilfimo Signor Duca
|

di Mantya. Nouamente pofti in luce.
|

QVATTRO, ein grofses verziertes gothisches A (resp. T u. B) —
TOC1. 1 Am Ende das Begister. Der Drucker ist nicht genannt. Ge-

s&nge nomerirt Gothische Letter.

Am Schluss des Discantus eine Dedik. von Scotto an den Kar-

dinal Hippolito Gonzaga, die fiber Jachet nichts weiter aussagt.

Exemplare in 4 Stb. in kl. quer 4°: Bibl. MOncben; Ministerial-

bibl. in Celle; Bibl. Jena.
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134 Jachet da Mantua 1589a(1545.)

Inhalt, 4stimmig.

(Die eingeklammerten Jahreszahlen deuten das Sammelwerk an, in dem aich der

Gesang auch befindet.)

Alleluja, alleluja. 2. p. Qui fecit coelum et terram. No. 22. (1538 e.)

Aspice domine. No. 6. (1532 c.)

Audi dulcis arnica mea. 2. p. Veni plena gratia. No. 2. (1538 e.)

Cantantibus organis. No. 15.

Coelorum candor eplenduii No. 5.

Fratres ego enim accepi. 2. p. Similiter et calioem. No. 8 (1538e.)

In Domino confido. 2. p. Dominus in templo. No. 14.

In illo tempore dixit Jesus. 2. p. Dicebant ergo discipuli. No. 1.

(1539f, Jachet da Mantua gez.)

In illo tempore erat autem. 2. p. mulier Samaritana. 3. p. Dixit

ei mulier, non utuntur. No. 16. (1555 d.)

Angele Dei qui custos. No. 4.

Domine Jeeu Christe. 2. p. Defende a sagitta volante. No 3.

Omnes sancti tui quaesimus. No. 23. (1549g.)
Omnipotens sempiterne Deus. No. 18.

sacrum convivium. No. 24.

Puer qui natus est nobis. No. 13. (1538 e.)

Quis incredibili non exultet. 2. p. Nos vero pro te. No. 20.
Retribuere dignare domina 2. p. Dominus conservet eos. No. 17.

Salve virgo virginum. No. 9.

Spem in alium nunquam habui. No. 19. (1539 f.)

Stephanus servus deL 2. p. Cum igitur saxorum crepitantium. No. 21.

Tibi soli peccavi. 2. p. Cor contritum et humiliatum. No. 12.

Unum cole Deum. 2. p. Non sis occisor. No. 10. (1540d.)
Visita quaesimus domine. No. 7. (1538 e.)

Eine andere Ausgabe ©rschien

(1545). (Versal:) Jachet Mvsici | Svavissimi Celeberrimiqye

Mvsices
| Beverendissimi CardinaJis Mantve

|
(Petit:) Magiftri M0-

TECTA quatuor uocum nunc primum diligentifsime Recognita | Ac fuo

candori reftituta Demptis quidem quibufdam quern ipfios Jachet non
|

erant Additis uero multis quae in alijs impresfls non legebantur.
|

LIBER — Drkz. — PBIMVS | Venetijs Apud Antonium Gardane.
|

M.D. XXXXV.
| Bez. des Stb.

|

Titel des Discantus and Altus, dagegen haben Tenor und Bass:

Excellentis8imi
| Jachet Musices . . . nuperrime

|
Suo nitori refti-

tuta et quam emendatifsime typis iterum excufa | . . . Firma.

Exemplare in 4 Stb. in kl quer 4°: Bibl. Berlin; B. Mtochen;
B. EOnigsberg; Minist. B. Gelid ; Gonservat. Paris; brit Museum;
Stadtb. Lubeck.
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Jachet da Mantua 1589a, 1539b. 135

Inhalt mit Vergleich von 1539 and den Sammelwerken:

Adonay Domine Dens. No. 21 = 1539.

Alleluja, No. 30 = 1539.

Audi dulcis. No. 10 = 1539.

Cantate Dno. canticum novum. 2. p. Cantata ei et psallite. No. 34
(1542e.)

Cantemus Dno., gloriose. 2. p. Et tu Maria. No. 43.

Domine bonura est. No. 17. (1538 e.)

Fratres. No. 40 = 1539.

Genuit pnerpera regem. 2. p. Angelus ad pastores. No. 3.

Isti sunt dies. 2. p. Locutns est dominus. No. 1.

In Domino confido. No. 19 = 1539.

In illo tempore dixit Jesus. 2. p. Dicebant ergo. No. 8 = 1539.

In illo tempore erat No. 15.

In illo tempore etabant. No. 24. (1555d.)

In tua patientia. No. 27.

Domine Jesu Christe, c. 2. p. No. 12 — 1539.

dulcis Jesu. No. 25.

Omnes sancti tui No. 32 = 1539.

0mnipoten8 sempiterne. No. 36 = 1539.

vos omnes qui transitis. 2. p. Cogitationes mee. No. 22. (1555 d.)

Puer qui natus est. No. 7 = 1539.

Quis incredibili. No. 28 = 1539.

Retribuere. No. 37 = 1539.

Spem in alium. No. 42 — 1539.

Unum cole deum. No. 38 = 1539.

Veni dilecte mi. 2. p. Favus distillans. No. 5.

Visita quaesumus. No 26 = 1539.

1539b. (Versal:) Iacbeti Mvsiei Geleberrimi Atque ) Delectabilis,

Chori Illvstrissimi, Ac Reverend.
|
(Petit:) Cardinalis Mantuae Magiftri,

MOTEGTA Quinque Vocam. Nouisfime omni
|

fludio, ac cora in

lucem edita.
|
(Versal:) Liber Primvs. | Cvm Qvinqve — Drkz. —

Vocibvs. | (Petit:) Venetiis Apud Hieronymum Scotum. | 1539.
|

Titel zum Quintus, wahrend der Titel zum C. A. T. B. lautet:

(Versal:) Del Primo Libro De J Motetti A | Cinqve Voei, Dello

Eccellentiaaimo IACHET,
|
(Petit:) Maeftro di Mufica de la Capella del

Domo de rilluftriffirao Signor Duea | di Mantoa. Nouamente poAi in

luce.
|
(Versal:) A Cinqve — grofses gothisches reieh verziertes

S. A. T. B. — Voci.
|
Weder Drocker, Dedik. noch Register vor-

handen.

5 Stb. in kl. quer 4°. Im Quintus die Dedik. von Scotto an den

Cardinale di Mantova, in der as fiber Jachet heifst „e celebrato per

tutto in mondo" und dann „et questo sara da desiderata mqsica del
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136 J&chet da Mantua 1539 b. (1540.)

detto Giachet; che da i Virtuosi gia piu anni si aspetta; & si come la

perfettioD sua lo fa degno di esser sosteouto da la cortesia
u ....

Exemplare in Univ.-Bibl. Jena; B. Berlin; Minist. Celle; B. Mfln-

chen; B. WolfenbQttel.

Inhalt, 5*stimmig.

1. Alma redemptoris. 2. p. Tu que gennisti. No. 15. (1532 c.)

2. Aspire domine quia facta est No. 6. (1532 c.)

3. Ave regina coelorum. 2. p. Gande gloriosa. No. 2.

4. Caligaverunt oculi mei. No. 25.

5. Dixit autem dnus. servo. 2. p. Serve nequam. No. 10.

6. Elegit sibi Maria. No. 19.

7. Gaudeamu8 omnes in domino. No. 17.

8. Haec dies quam feci! No. 24.

9. Inclicta sanctae virginis Catherinae. 2. p. Ave virginum. No. 12.

10. In te domine speravi. 2. p. Quoniam fortitudo mea. No. 21. (1539 e.)

11. Iste est discipulus. No. 4.

12. Liberator animarum mundi. No. 11. (1540 d.)

13. Maria in coelum. Nr. 18.

14. Mirabile misterium (ohne 2. Teil). No. 7. (1539 k.)

15. dei electe pietate. No. 8.

16. lampas ardens in virtute. No. 23.

17. quam praeclara sunt. 2. p. fides spei columen. No. 3. (1539 k.)

18. Pater noster qui es. 2, p. Ave Maria gratia. No. 1.

19. Plorabant sacerdotes. 2. p. Parce dne. No. 13.

20. Ploremu8 omnes et lachrimemur. No. 16. (1540 d.)

21. Presul Augustine via morum. No. 26.

22. Eepleatur os meum laude tua. No. 20.

23. Salvum me fac. 2. p. Veni in altitudinem. No. 14. (1538 d.)

24. 8ancti per fidem. 2. p. Alii autem detenti sunt. No. 22.

25. Si ignoras o pulchra. 2. p. Pulchrae sunt gene tuae. No. 9.

26. Virgo prudentissima. No. 5.

NB. Jeder Gesang tr&gt nochmals den Namen Jaehet

Eine andere Ausgabe erschien

(1540.) (Versal:) Bez. des Stb.
|
Primo Libro Di Motetti | Di

Jaehet, A Ginqve Voci, Con La Gionta Di
|
(Petit:) piu Mottetti com-

pofti di nuouo per il detto autore non piu ueduti (aucb „uedute") eon

ogni diligentia corretti.
|
(Versal;) A Cinqve — Drkz. — Voci.

|

Mottetti Di Jaehet A Ginqve. || Am Ende: In Venetia nolla stampa

d'Antonio Gardane.
| Nellanno del Signore M. D. XXXX Nel mese

di Aprile. Drkz.

5 Stb. in kl. quer 4° mit gleichen Titeln. Aof jedem Bogen

die Signatur: „Jaehet a cinque."
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Jachet da Mantua 1539 b. (1540. 1545). 137

Exemplare: Bibl. des graaen Klosters zu Berlin (Altus fehlt der

Schlass: 41—47); Hofbibl. Wien; B. WolfenbQttel; B. Mttnchen: A. T.

Bibl. Crespano komplet; Bibl. nazion. in Florenz: C.

Ubereinstimmend mit 1539 sind die:

No. 1 = p. 32/33. 2 — p. 3. 8 — p. 23. 5 — p. 14/15.

10 = p. 42/43 doch in alien Stb. mit Jachet Berchem gezeichnet.

11 = p. 47. 12 = p. 22. 14 = p. 30/31 doch mit dem 2. Teile:

^Michael arcangele cherubin," der aber in alien Stb. vor dem 1. Teile „Mira-

bile" stent

15 = p. 26. 16 — p. 46. 17 — p. 8/9. 18 — p. 12/13.

19 = 18/19. 21 = p. 11. 25 = p. 38/39.

Neu treten hinzn:

1. Coufirmatum est 2. p. Domus pudici, p. 34/35.

2. Domine ezandi orationem. 2. p. Aspice in me, p. 16/17. (1539 d.)

3. Emendemus in melius. 2. p. Peccavimus cum patribus, p. 20/21.

4. Estote fortes in bello. 2. p. Vos qui reliquistis, p. 6/7.

5. In illo tempore dixit. 2. p. Domine ostende, p. 4/5. (1542 b).

6. Laudate dnum. omnes gentes, p. 45.

7. Laudem dicite deo nostro, p. 27.

8. Nigra sum sed formosa, p. 44.

9. Nunquam super terrain, p. 10. (1538 d).

10. Scindite corda vestra. 2. p. Derelinquat impius, p. 24/25. (1539 d).

11. Vado parare vobis locum. 2. p. Accipietis virtutem, p. 32'33.

12. Videns dominus. 2. p. felicis soror, p. 40/41.

Eine sp&tere Ausgabe erschien

(1553.) Bez. des Stb.
|
Iachet Mvsici | Svavissimi Celeberrimique

Mvsices
| Reuerendis8imi Gardinalis Mantue Magistri MOTECTA Quin-

que | Vocum Diligentissime Recognita
|
Qvinqve — Drkz. — Vocvm

||

Venetijs Apud
| Antonium Gardane. | 1553.

|

5 Stb. in kl. qu. 4°. 2 Exempl. auf dem british Museum in Lon-

don, das 2. ohne A. und B. (Mitteilung des Herrn Wm. Barclay Squire.)

Die Ausgabe unterscheidet sich besonders dadurch, dass nicht

nur die Motette „In te domine'
4

, No. 10 in 1539, mit Giachet Berchem

gezeichnet ist, wie in 1540 bereits geschehen ist, sondern auch die

Motette aus 1540 No. 5 ,,In illo tempore, 2. p. Domine ostende.
44

Den einen nennt er Qber jedem Gesange ,,Jachet" und den andern

stets „Giachet Berchem/ 4

Die Absicht, beide Autoren zu trennen,

liegt daher sehr klar zu Tage.

Aus 1539 sind aufgenommen die Nrn. 1—5, 8, 10—12, 14,

17—19, 21, 24, 25. Aus 1540 No. 5 und neu sind:

Ave Maria. — Decantabat popnlus. 2. p. Sanctificati sunt. —
Serve nequam.
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138 Jachet da Mantua 1554, 1557, 1561a, 1561b.

1554. • Missa cum quatuor vocum paribus. Ad imitationem Mo*

tetti : Quam pulchra es, condita. 1 Parisiis ex typographica Nicolai du

Chemin . . . Cum priuilegium.
|

Chorbuch in Pol. Autor wird Jaquet genannt. Proske'sche

Bibl. in Begensburg. Die Egl. Bibl. in Berlin besitzt unter Lands-

berg 312 die Messe in hds. Part, mit der Jahreszahl 1559. Sie ist

fQr 3 Tenor- und 1 Bass-Stimme geschrieben. Ebenso unter Teschner

Bd. 160.

1557. Mi6sa | ad imitationem | Modvli, Svrge Petre. |
Auctore

Jacquet cum sex vocibus, nunc primum in iucem aedita.
|
Drkz. | Lu-

tetiae. |
Apud Adrianum le Boy et Bobertum Ballard. Gum priui-

legio . . . 1557.

Chorbuch in gr. Fol. 16 BU. Egl. B. Berlin; B. Kftnigsberg;

B. Mflnchen; B. Augsburg; B. Upsala. Dieselbe Messe hds. in einem

Chorbuche der Capella sistina in Rom No. 13, mit Jachet gez. In

Ms. 24 die genannte zweiteilige Motette zu 6 Stim.

1561a. Bez. des Stb.
|
(Versal:) Messe Del Fiore

I
A Cinqve

Toci
|
Libro Primo.

|
(Petit:) Composte da JACHET da Mantoa, Non

piu stampate
|
Et nuouamente con Somma diligenza | corette, £ poste

In Luce
|
Vado ad eum | Euceladi

|
Alia dolce ombra

|
Quarti toni

sine nomine.
I
Drkz. Q Venetijs, Apud Hieronymum Scotum. 1561.

|

5 Stb. in kl. quer 4°, o. Dedic Exemplare: Ministerialbibl. in

Celle. — Bibl. der C&cilia in Bom.

Themen im Discant:

Missa: Vado ad eum. Euceladi.

£ n: ^r^^Td-i^g- Wm T~JJT ±5=•yy Ka£W^
Alia dolce.

I
Sine nomine.

4t*r r I

=

r
r r
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1561b. Bez. des Stb.
|
(Versal:) Messe Del Fiore |

A Cinqve

Voci
| Libro Secondo.

|
(Petit:) Composte . . . (wie Lib. 1) ... in

luce.
|
In die tribulationis | Chiare fresche acque

|
Peccata mea

|
Bex

Babilonis
| La fede non debe esser corrota. I Drkz. | ib.

5 Stb. in kl. quer 4°, ohne Dedik. Exemplare: Ministerialbibl.

in Celle. — Bibl. der Capella laterana in Bom.
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Themen im Discant:

Missa: In die tribulationis. Chiare fresche.

Peccata Bex Babilonis.

r~*~rt \ j § § | * ^ J /j r»'J]/L ih
* j_+ H g r q

*P * j j

La fede non debbe.

*^m w= ZSL€*^
_fi__A

(Mitteilung des Herrn A. Reinbrecht in Verden.)

1566. (Yersal:) Bassvs
| Iachet Svwissimi Olim Mvsici

| Reve-

rendissimi Cardin. Mantvae | Hinni Vesperorvm Totivs Anni
|
(Petit:)

fecandum Romanam curiam : diligentiffime recogniti, &
| non amplios

in lace pofiti.
|
(Venal:) C?m Qvatvor Et Qvinqve Vocibvs.

|
Drz.

||

Venetiis M. D. LXVI. | Apvd Hieronymvm Scotvm.
|

1 Stb. in 4°. Bibl. Berlin. Dedik. an Dno. Georgio Cornelio,

Episcopo Taurisino yon F. Marcus Foroialiensis, ordinis D. Sebastiani

Venetiarum, gez. in Venedig 1566 Idus Maij. Sie enth&lt nichts Be-

merkenswertes.

1. Hynanus: Qui condolens.

2. Cujus fortis potentiae etc. bis Seite 35:

Qui mane junctum

Celorum pulset intimum.

69 Nrn. nach dem Register auf der letzten Seite.

(Schluss folgt)

Mittellungen.

* Nachtrage zu Ciprian Rore. Herr Dr. Emil Vogel teilt mir folgenden

Titel mit: „Cantvs
|
Di Cipriano Di Kore

| II Terzo Iibro De' Madrigali, | Dove Si

Contengono Le | Veigini, Et Altri | Madrigali.
| Di Nvovo Con Ogni Diligenza Kive-

dvti, Et Ristampati
| Con V Aggivnta Di Alcvni Altri Madrigali, Pvr Del | Mede-

simo Avtore, Novellamente (!) Meesi In Lvce. | A Cinqve — Drkz. — Voci
|| In

Venetia, Per Plinio
| Pietrasanta. MDLVII.

|

5 Stb. in kl. qu. 4° in Bologna und Ferrara (Univ.-Bibl.) Verleger, Jahreszahl

und Inhalt stimmen mit der Ausgabe S. 63 genau (iberein. Eine Anfrage bei Herrn

Prof. E. Pfudel in Liegnitz ergab, daas nur der Titel zum Cantus obigen Wortlaut

trggt, wfihrend A. T. B. u. 5. den auf S. 63 nritgeteilten haben. — Ferner, der Drucker

Rampazetto (siehe S. 64 unter [1566] il 3. lib. Madr.) hat auf dem Drucke von

1563 ein anderes wie dort beschriebenes Druckerzeichen, n&mlich : zwei einander zu-
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1 40 Mitteilungen.

gewendete, auf Wolken schwebende Engel, jeder einen Lorbeerkranz emporhebend.

Darfiber die Worte: „Et Animo Et Corpori." Der Druck selbst betrifft „il 1. libro

de Madrig." von 1563, S. 50. — Wie ich S. 74. bei dem Drucke von 1565 „Le

vive fiamme" richtig vermutete, fehlen am Ende 3 Madrigale, namlich:

22. Qual hor rivolgo (Ma pur in te).

23. Non e lasso.

24. Convien ch
1

ovunque.

Die Motetta 4 voc. von 1563 auf S. 73 beschrieben, besitzt auch das sixti-

nische Archiv in Rom und fehlt in Haberl's Katalog.

* Das Leipziger Tageblatt und danach die Lessmann'sche Musikztg. 1889,

p. 257 bringen 3 Aktenstiicke zum Abdruck. Das erste ist ein Zeugnis des Kou-

sistoriums in Weimar uber Joh. Herm. Scheiria Ftihrung als ^Kapellmeister und

Musikant
u an der Hofkapelle daselbst, datiert Weimar den 11. Sept 1616; das

zweite eine Eingabe Joh. Chrstph. AltnickoVs an den Rat der Stadt Leipzig, ibm

fur geleistete Dienste als Bass-Sanger am Chore von St Thomas eine Gratifikation

zu bewilligen, damit er seine Studien an der Universit&t vollenden konne. Das

dritte ist ein Zeugnis Seb. Backs Altnickol betreffend, dass derselbe seit „Michaelis

1745 dem Choro musico unansgesetzt assistiret habe, indem Er bald als Violiste,

bald als Violoncellists, moistens aber als Yocal-Bassiste sich exhibiret" Gez. Leipzig,

d. 25. Maji 1747. Die Schlussfolgerung des Schreibers dieses Artikels im Lpz.

Tagebl. , der sich Lessmann anschliefst, dass sich namlich Bach im Datum ver-

schrieben haben muss, da die Eingabe AltnickoFs schon vom 26. Apr. 1747 datiert,

ist meines Erachtens falsch. Denn Altnickol sagt noch besonders, dass Bach seine

Leistungen auf dem Kirchenchore attestiren werde, setzt also eine spatere tlber-

sendung des Attestes voraus; demnach ist das Datum 25. Mai ganz richtig. Bach's

Zeugnis kommt allerdings etwas spat und hat gewiss mehrfacher Erinnerung von

seiten A.'s bedurft, doch ist das bei dem vielbesch&ftigten alten Herrn nichts Auf-

falligee.

* Katalog No. 258, 1889, von Theodor Ackermann in MQnchen, Promenaden-

platz 10. EnthaMt haupts&chlich altere und neuere hymnologische Werke, als Agenden,

Psalterien, Antiphonarien, kathol. und evangel. Kirchen- und Choralbucher, ein- und

mehrstim., ferner Kirckenmusik in Hds. in Partitur. Eine Angabe, ob es altere oder

neue Hds. sind, fehlt. Die Bemerkung bei J. H. Stuntz No. 198 „Lithographie —
IncunabeP' ist ein Irrtum, denn schon 1796 lithographierte Senefelder 6 Lieder des

Hofmusikus Gleifsner.

* CXCVI. Katalog des antiquar. Lagers von Albert Cohn in Berlin, W. Mohren-

str. 53, Autographe und historische Dokumente. Enthalt auch einige von Beethoven,

Haydn, Mendelssohn (1 lied), Schumann, Spontini, Yieaztemps, Weber und Zelter.
41 Leo Liepmann88ohn, Antiquariat in Berlin W., Charlottenstr. 63 Katalog 76.

Musik-Manuskripte vorwiegend alteren Datums zum grolsten Teil aus den Nachlassen

von Prof Grell, Graf Redern und Frz. Commer. II. Abteil. Vokal-Musik aller Art,

incl. Opera, 634 Nrn. Enthalt viel Autographe sowie seltene und wertvolle Kopien.

Der Katalog ist mit groiser Sorgfalt hergestellt.

* Hierbei eine BeUage: Katalog der Musik-Sammlung der kgl. offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 4.

Verantwortlicher Bedakteor Robert Eitner, Templia (Uclwnnark).

Druck tod Hermiio Bejer A 80bne In Lftngentftlsa.
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Ho. 9.

Johann Buchner und Hans yon Constanz

werden in den Monatsbeften, S.. 104, nach Carl Paesler's Darstellung

in der Vierteljahrsschrift, Jahrg. 5, p. 1, als eine und dieselbe Person

aufgefasst. Dieser Annahme widerstreitet das dort besproehene Orgel-

Fundamentbuch des Hans von Constanz, in welchem letzterer sich ab-

sicbilich und deutlich von Joh. Buchner unterscheidet. H. von Con-

stanz ist, nach Bonifacius Amerbacb's Zeugniss, der Verfasser des

Werkes, d. h. des theoretischen Teiles desselben. Er beruft sich aber

bisweilen auf Joh. Buchner als einen Gew&hrsmann, benulzt Materialien

aus dessen Nachlasse und nimmt namentlich eine reichhaltige Sammlung
Buchner'achsY Orgelkompositionen in sein Werk auf, so dass letzteres

eine theoretischpraktische Orgelschule wird. Diese Bezugnahme auf

Buchner sind folgende:

In Kap. II bespricht der Verfasser u. a. die Anordnung der Stim-

men in der Orgel-Tabulatur und sagt, dieselbe kdnne nach freiem Er-

messen oder nach Herkommen gehandhabt werden; im vorliegenden

Werke werde immer der Diskant obenan stehen, unter welchem zu-

nftchst der Bass, dann der Tenor, darauf der Alt seine Stelle linden

werde. Er f&hrt dann fort pag. 14: „Videtur quoque mihi hand in-

commode factam, si Bassus Discantui subiiciatur etc. Hunc enim

usum quodammodo sibi peculiarem habuit Johannes Buchnerus."

„Auch mir scheint es nicht unangemessen, unter den Diskant zun&chst

den Bass zu stellen (u. s. w. wie oben). Dies Verfahren n&mlich be-

obachtete Johann Buchner als ein gewissermafsen ihm eigentttmliches.
4 '

Mon»tth. 1 Masikgtooh. Jahrg. XXI. No. 9.

*

11
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142 Johann Buchner und Hans von Constanz.

Am Schlusse der erlauternden Vorbemerkungen za den General-

bass-Tabellen sagt der Verfasser pag. 26: „Sed ipsas potius accipiio

tabalas, quarum author est Johannes Buchnerus, ex qaibus haee

et alia plura petere licebit, multum ad omnem artis ralionem colla-

tura.
u „Doch wolle der Leser vielmehr die Tabellen selbst zor Hand

nehmen, deren Urheber Job. Buchner ist. Aus denselben wird das

N&here sich entnehmen lassen, sowie mancher sonstige wertvolle Bei-

trag, den sie zur gesamten Methode der Kunst des Orgelsatzes liefern."

Die Oberschrift des musikalisch-praktischen Teiles laotet pag. 27:

„Sequuntur cantiones, quas Johannes Buchnerusin liberorum gra-

tiam peculiari commiserat libro.
44

,,Ks folgen nunmehr die Ges&nge

(d. h. Orgels&tze uber liturgiscbe Motive), welehe Joh. Bachner zu

gunsten seiner Kinder in einem besonderen Buche niedergelegt batte."

Buchner hinterliefs demnach bei seinem Tode diese Kompositionen

seinen Kindern, damit sie dieselben in ihrem Nutzen verwerten soil-

ten. Hans von Constanz verleibte dieselben seinem Fundamentbuche

ein und vererbte letzteres wiederum seinen Kindern. Von diesem Werke

liefs Bonifacius Amerbach in Basel (M. f. M. 1875, S. 122) im Jahre

1551 sich eine Abschrift anfertigen, welehe er eigenhftndig mit dem

Titel versah: „Abschrifft M. Hansen von Gonstantz, des wyt beriemp-

ten Organisten fundament buch sinen Kinden verlossen. Bonifacij

Amerbachij Basilien. M. D. L. I." Das ist die Hdschr., welehe unter

F. I. 8 auf der Univ.-Bibl. zu Basel sich befindet (M. f. M. 1876,

S. 23).

Auch in anderen Musik-Handschriften derselben Bibliothek er-

scheinen die Namen der beiden Organisten einigemale; so in der

Hdschr. F. IX. 22, geschrieben von 1513 bis 1532, fo. 72b: M. H.

von Constants (ein Tanz in Orgel-Tabulatur); fo. 75: J. 2?. zu Con-

sta/i^XOrgelsatz tiber ein Liedmotiv); ferner in der Hdschr. F. IX. 58,

geschrieben von Hans Kotter, fo. 6: M. H. von Constants (Tanz far

Orgel); desgleichen in der Hdschr. F. X. 1—4, geschrieben in den

ersten Jahrzehnten des 16. Jahrh., fo. 2: M. Joan., Nit lang by

nacht (4stim. weltl. Lied); in derselben Hdschr., 2. Eintragung No. 28:

M. H. Org. Constant., Entzindt pin ich (4stim. Lied). Die Ab-

ktirzung M. vor den Namen bedeutet Magister.

Beide M&nner waren hiernach Organisten zu Constanz, wahr-

scheinlich ziemlich gleichzeitig; mCglich auch, dass nach Buchner's

Tode Hans sein Amtsnachfolger wurde und so dem literarischen Nach-

lasse des vermutlich alteren Mannes urn so naher treten konnte.

Julius Bichter,

Digitized by V^jOOQlC



Jachet da Mantua 1567. 14g

Jachet da Mantua und Jachet Berchem.
(Bob. Bitner.)

(Schluss.)

1567. (Versal:) Bassvs | Iacheti Mantvae ) Orationes Compares
Ad Officivm

| Hebdomadae Sanctae Pertinenies | Videlicet.
|
(Petit:)

Pafsiones cam qainqoe vocibus. | Lamentationes primo, fecundo &
tertio die cam 4. vocibus. | Oratio Hieremie profete cam quinqae vo-

cibus. | Completorium NVNC DIMITIS SE'rVVM' TVVM Domine. I

Et Salae regina cam quinque vocibas.
|
Drkz. H (Versal:) Venetiis

MDLXV1I. | Apvd Hieronymum Scotvm.
|

1 Stb. in 4°. Bibl. Berlin; ohne Dedik. Bassos 24 S. Btick-

seite des Titels beginnt der Notensatz mit dem Gesange: „Non in

die festo" und schliefst mit „Regina misericordiae."

Aufserdem fiihre ich nor kurz diejenigen Sammelwerke an, auf

deren Titeln Jachet besonders genannt wird und verweise im iibrigen

auf meine Bibliographie. In 1532c tritt sein Name zum erstenmale

auf und zwar als Jaqtiet in Jacob Moderne's Motetten-Sammlung in

Lyon. Die Franzosen nennen ihn stets Jacques, Jacquet und Jaquet.

1540. Quinque Missae Moralis ac Jacheti. Ven. Scotus.

1540a. Excellenti8simi mus. Moralis, Gomberti, Jacheti, Missae. lb.

1541a. Nicolai Gomberti . . . Pentaphthongos Harmonia . . .

Additis . . . Jachetti & Moralis Motettis. lb.

1543 b. Motetta 3 voc. . . . quorum nomina sunt Jachetus Gal-

licus. Morales. Festa. Wilgliardus. Ven. Gardane.

1547 a. Sex Misse . . . Quarum prima Mantue Capelle magistri

Jachetti est, tres sequentes Gomberti sunt, due tamen Jachetti ber-

chem. lb.

(Jachet berchem wird 1547 in den Quinque Missarum, ib., zum
erstenmale namentlich aufgefuhrt.)

1550 a. Di Adriano e di Jachet. I Salmi appertinenti alii

Vesperi. Ib.

1551. Motetta 3 voc. Ib. Sp&tere Auflage von 1543b.

Zum Beschluss teile ich noch die Ges&nge aus Sammelwerken

mit, die nur mit Jachet, Jacquet, Jachet da Mantua und Jaehettus

Gallieus gezeichnet sind.

Jachetus Gallieus.

Agnus Dei, 3 v. 1543 b. (nur auf dem Titel des Sammelwk. bo ge-

nannt, im Buch selbst Jachet)

Ave Maria, 3 v. 1543 b.

11*
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144 Jachet da Mantua.

Benedictus qui venit, 1543 b, 1551.

Cantate Dno. canticum, 3 v. 1551.

Cantate Dno. et benediciter 3 v. 1543 b, 1551.

O clemens, 3 v. 1543b, 1551 (1569a nur Jachet).

O pulcherrima mulierum, 3 v. 1543 b, 1551, 1569 a.

Pleni sunt coeli, 3 v. 1543 b, 1551.

Quam pulchra es, 3 v. 1543b, 1551 (1569a nor Jachet).

Virgo ante, 3 v. 1543 b, 1551, 1569 a.

Jachet da Mantua.

Dam rastos Adriae, 5 v. 1554 p.

Hesperiae ultimae, c 2. p. 5 v. 1554 p.

In illo tempore dixit, c. 2. p. 1539 f and 1562.

In lectulo meo, 3 v. 1543 b, 1551. In 1569 a nur Jachet gez. Im
Buche selbst in alien Sammelwk. nur Jachet.

Missa: Altro non, 5 v. in 1542 und 1547 c. J. Bercbem.

Bex Babilonis, c. 2. p. 1554 p.

Jachet, Jacquet.

Adonay Dne., 4 v. 1538 e.

Agnus Dei, 2 v. 1542 a.

Alleluja surrexit, 4 v. c. 2. p. 1538 e u. ft

Alma redemptoris, 5 v. c. 2. p. 1532 c.

Aspice domine, 5 v. 1532 c.

Audi dulcis, c. 2. p. 4 v. 1538 e.

Ave apertor coelorum, c. 2. p. 5 v. 1540d.

Aye quam colunt angeli, 5 v. 1549 c.

Ave regina, 6 v. 1549 f.

Ave virgo gratiosa, 6t. in 1542 d Jachet (in demselben Werke mehrere

J. Berchem und nur der eine Jachet p. 44. Derselbe Gesang in

1539 k mit Jacquet de Berchem).

Beati omnes, 4. et 5. toni, 1550 a.

Benedictus, 2 v. 1543 a.

Cantate Domino, c. 2. p. 4 v. 1542 e.

„ „ 3 v. 1569a.

Conhrmatum est, c, 2. p. 5 v. 1559.

Confitebor tibi, 1550 a.

Gredidi, 1550 a.

Decantabat populos, c. 2. p. 1541a.

De profundis, 1550 a.

Descendi in hortum, 6 v. 1539 g.

Divitias et paupertatem, 6 v. 1558 b.

Dixit Dominus, 1550 a.

Domine bonum est, 4 v. 1538e.

Domine Deus adonay, 4 v. 1540d.

Domine exaudi, c. 2. p. 1539d, 1542e.

Digitized by V^jOOQlC



Jachet da Mantua. J45

Domine non secundum, c. 2. et 3. p. 6 v. 15341.

Domine secundum actum, 5 v. 1549 c, 1556.

Domini replevit, 5 v. 1541a, 1550.

Emendemus in melius, c. 2. p. 1556.

Enceladi ceique soror, 5 v. 1549 c.

Formoeo vermi, c 2. p. 1544a.

Fratres ego enim, c. 2. p. 4 v. 1538 e u. ff.

In convertendo, 1550 a.

In die tribulationis, 5 v. 1538d u. ff.

In exitu Israel, 1550 a.

In gresso Zacharia, 5 v. 1541a, 1550.

In illo tempore dixit, c. 2. p. 5 v. 1542 b, 1555 b.

In illo tempore stabant, 4 v. c. 2. p. 1555 d.

In illo tempore respondens, c. 2. p. 6 v. 1549f, 1558 b.

In nomine Jesu, 5 v. 1545 a.

In te domine, a* 2. p. 1539 e, 1542 e. (In 1540 p. 42 besonders mit

,,Jachet berchem" gez.)

Jam nova perpetuo, c 2. p. 5 v. 1544 a.

Jubilate deo, c. 2. p. 5 v. 1542 b.

Jucundum mea, 5 v. 1541a.

Laetatus sum, 1550a.

Lauda Jerusalem. 1550a.

Laudato Dnum. omnes, c. 2. p. 5 v. 1542e, 1550a, 1559.

Laudato pueri, 1550 a.

Levavi oculos, c. 2. p. 4 v. 1539 b.

Liberator animarum, 5 v. 1540 d.

Locutus est, c. 2. p. 5 v. I538d, 1549d, e, 1559.

Magna opera 1550 a.

2 Magnificat, 4 v. 1544 b.

Memento Domine, 1550 a.

Missa: Ave prima, 4 v. 1540 a.

Missa: Deus misereatur, 5 v. 1542 mit Jachet, in 1547a mit Jachet

Berchem.

Missa: Dux Hercules dux Ferrariae, 5 . 1540.

Missa: In illo tempore, 4 v. 1540a.

Missa: De mon triiste deplaisir, 4 v. 1540a.

Missa: Quam pulchra es, 4. v. 1542 a, 1554.

Missa: 8i bona suscepimus, 5 v. 1542 Jachet, in 1547 a Jachet da Mantua.

Murus tuus dilecta, c. 2. p. 6 v. 1539 g, 1542b.

Nisi dominus, 1550 a.

Nunquam super terram, 5 v. 1538 d, 1549d, 1549 e.

Nos pueri tibi principi, 2. p. Rogamus 4 v. No. 21 in Gombert's

Musica 4 v. lib. 1. 1541. Muss gegen 1521 komponiert sein (M. f.

M. 10, 65.)

Omnee sancti, 4 . 1549 g.

O vos omnes. c. 2. p. 4 v. 1555 d.
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146 Jachet Berchem 1546.

Ploremus omnes, 5 v. 1540d.

Preparate corda, 4 v. 1539 b.

Puer qui natus, 4 v. 1538 e, 1540 d.

Recumbentibus undecim, 5 v. 1550.

Repleatur os meum, 5 v. 1538 d, 1540 g, 1542 b, 1549 d, I549e, 1559.

Salvum me fac, c. 2. p. 5 v. 1538 d, 1538 f, 1539 e, 1542 e, (In

1542 e urn eine Quart hdher roit 1 1>.) 1549d, e, 1553 i.

Sancta trinitas, 8 v. 1555 c, 1564.

Scindite corda vestra, c. 2. p. 1539 d, 1556.

Se foste vois dal mondo, 5 v. 1542 i (nur hier Jachet, die anderen

2 Madr. mit J. Berchem gez.)

Si bona suscepimua, 5 v. 1549 c, 1559.

Sit nomen Domini, 1550 a.

Si vera inceesu, 5 v. 1541a.

Spem in alium, 4 v. 1539 f, 1556 a.

Surge Petre, c 2. p. 6 v. 1535 a, 1538, 1539 g, 1558 b.

Tribularer, c. 2. p. 5 v. 1544 a.

Unum cole Deum, c. 2. p. 1540 d.

Yado parare, c. 2. p. 5 v. 1555 b, 1556 h.

Viaita que sumua, 4 v. 1538 e, 1539. Scotto, Sammlg. von Jachet.

Vostre dolce parole, 4 v. 1537 a, 1540 L

Jachet Berchem.

1546. GIACHET BERCHEM | MADRIGALI A CINQVE VOCI
|

Di Giachetto de berchem nouamente da lui compofti & pofti in lace.
|

LIBRO PRIMO
|
A CINQVE (Druckerzeichen) VOCI J In Venetia

apreffo di
|
Antonio Gardane. | M. D. XXXXVI. | CANTVS (ALTVS

TENOR BASSVS QVINTVS zu je 16 Blattern) in kl. quer 4°.

Bl. 1 b: AL MOLTO MAG.co SVO SIG.~ IL SIG.°'
|
GIOVANNI

GIA DEL CLA.™ SIG.OT
I HYERONIMO BRAGADINO. | Giachetto

de Berchem.
| Conofcendo quanto piu a V. Magnificentia foglia elTer

grata (merce dell' immenfa fua liberal ita) II
| far beneficio ad altri

che receoerne guidardone alcuno non gli diro, che in ricompenfa di

molti a | me fatti beneficij gli doni quelle mie fatiche ma ufando

qaella parte di lei che fo pin piacerli la pre-
|
garo fi dogni con-

cedermi il fauore deir honorato fuo nome, acio che portandolo fegnato

in fronte
|
poffano co pin auttorita arditamente nfcir in lnce & fi cono-

fcano effer di Giachetto de Berchem | fuo amoreuole domeflico b non

daltri che fo hoggidi al mondo non manchar de i, Corni che fi

uefto-
|
no bene fpeffo la piama del Cygno, uiaa V. M. longamente

felice e mi ferni nella fua buona gratia.
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Jachet Berchero 1546, 1656. 147

Bl. 2 (A ij) a: TAVOLA Delli Madrigali Numero 27

1. Gome del gran pianetta 3.

2. Gofi ii donn' il ciel 6.

Cradel ta par me aedi 11.

Come haura uita amor 20.

Con para bianca neue 23.

Deh come fpenta 7.

Donna che ueramente 16.

Deh eara la mia uita 24.

D1

un' alto foco 29.

10. Fuggite'l fono 4.

11. Hor cruda 13.

Hor mi fcacci hor mi chiani 17

Hor date orecehie 25.

L'infinita belta 16.

Exemplare: Bibl. Wolfenbttttel

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15. L'alto mio amor 21.

16. Ma non me'l tolfe 5.

17. Mai non uo piu eantar 27.

18. feliei occhi miei 18.

19. Poi che tante nemiche 9.

Perche non fono 12.

Qual mort'e ftrana pin 2.

Quel rosfignol 8.

Quefti ch' inditio fan 2.

Qaei bei penfier 26.

Si e debile il filo 15.

26. Scende da bei noilri occhi 22.

27. Voi ch' afcoltate 1.

II fine delta tauola.

5 Stb. — Liceo in Bologna 5-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(Mitteilung des Herrn Dr. Emil Vogel.)

1556. (Versal:) Bez. des Stb.
| Di Jachet Berchem | II Primo

Libro Di Madrigali
|
(Petit:) A quattro Voci, Per lui composti nuoua-

mente, & con ogni diligentia I Da Antonio Gardano Stampati, & dati

in Luce.
|
(Versal:) A Q?attro — Drkz. — Voci | (Petit:) In Venetia

apreffo di | Antonio Oardano
| 1556

|

4 Stb. in kl. qaer 4°, o. Dedik.

Exemplare in B. MQnchen 4 Stb.; Liceo in Bologna: C. A. u. B.

— Marcusbibl. in Venedig: C.

Canzone mit 6 Stanzen:

A qual unque animate alberga in terra, S. 1.

Darauf die 24 Madrigale:

Alma diletta sposa, p. 13.

Al piu cocente raggio, p. 7.

Ben roille volt' al ciel, p. 12.

Chiunqu' in petto d'amoroso foco, p. 23.

Cogliete delle spi ne homai e rose, p. 21.

Deh perche cosi presto, p. 26.

Dolor ch' hai fetto, p. 30.

Donna se voi volete, p. 20.

Giovene donna sott
? un verdo, p. 29.

Glorioso pastore che dagl* hispani, p. 25.

Hor vedi amor che giovinetta donna, p. 8.

lo mi sento per voi, p. 16.

Io non soprei mai dir, p. 15.
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148 Jachet Berchem 1556, 1561.

Nasce dal pensier mio, p. 6.

Nod muto qualita s'io muto stanza, p. 9.

Occhi pianget' e tu rima dolente, p. 22.

O dolci sguardi o parolette, p. 11.

Qaando fra l'altre donne, p. 14.

Se la mia donna miro, p. 17.

Si vario 1 mio pensiero, p, 10.

Sol d'una pens' e se medesm' oblia, p. 24.

Vagh' augelletto che cantando, p. 28.

Vist* ho piu volt
1

in un soffiar, p. 19.

Yoi pur udite & me tra quelli, p. 27.

(In Sammelwk. keine Nrn. davon aufgenommen.)

1561. (Versal:) Canto. | Primo Secondo Et Terzo | Libro Del

Cappriccio Di Iachetto
|
Berchem. (Petit:) Con la Mafica da lai

compolta fopra le Stanze del Furiofo Nouamente
|
Kampati & dati in

Luce.
|

(Versal:) All' 111. Et Eccell. Dvca Di Perrara. | A Qvatro

— Drkz. — Voci I Con Gratia Et Privilegio ( (Petit:) In Yenetia Ap-

preffo di | Antonio Oardano. | 1561
|

4 Stb. in kl. quer 4 °. Dedik. vom Drucker an den Herzog von

Ferrara, aus der bervorgeht, dass die Stanzen von Ariosto sind und

zwar aus dem rasenden Roland.

Anch hier nennt er den Autor Jachet Berchem.

In Sammelwerken ist davon nur die letzte No. „S'io potessi" auf-

genommen, soweit meine Bibliographie die Ges&nge verzeichnet.

1. Bucb. 1. Stanza: Le donne i cavallier, bis 31. Stanza: Qui

riman l'elmo la riman. S. 1—30.

2. Bnch. 1. Stanza: Signor ne l'alto canto io vi dicea, bis 31. Stanza:

Cosi dicendo di morir disposta. S. 31—61.
3. Bach. 1. Stanza: famelice iniqae e fier' harpie, bis 32. Stanza:

S'io potessi donna dir quel che nel miraru' io. S. 62—93. Letzte

Seite der Index.

Jeder Bogen tr&gt die Signatur: II Capriccio di Jachetto Ber-

chem A 4.

Exemplare komplet in Mttnchen and Bologna.

In Sammelwerken tragen seinen Namen folgende Gesftnge:

Acquiesce Dne., 5 v. c. 2. p. 1559.

Alia dole' ombra. Sestina, 5 v. 1555 m.
Altro non el mio, 4 v. 1539 q.

Amar un sol, 4 v. 1548 b.

Apri apri, 4 v. 1548 b. Ausg. 1550.
Aspro cor* e selvaggio, c. 2. p. 4 v. 1566a, in Ausg. 1575.
Ave virgo gratiosa, 6 v. siehe Jachet, 1542 d u. 1539 k.

Digitized byLjOOQIC



Jachet Berchem. 149

CeDe qui est, 4 v. 1540 m, 1541 e.

Che giava saettar, 4 v. 1570a.

Chi vuol veder, 4 . 1548 b.

Consumando mi vo di, 5 v. 1540 k.

Douce esperance, 4 v. 1573 a.

Expurgate vetus fermentum, 5 v. in Gombert's lib. 2, 1552.

Factum est verbum, c 2.* p. 6 v. in 1542 d mit J. Berchem, in 1558b
No. 14 mit Jachet gez.

Hai lass' io me credea. Sistina a* 5 v. 1555 m.

Hodie in Jordane, c. 2. p. 1555 d.

II sol giamai non vidde, 6 . 1541c Ausg. 1546.

Inclina domine, c. 2. p. 5 v. in Gombert's lib. 2 1552.

In te Dne., c. 2. p. siehe Jachet (1540 Sammlung p. 42)

In te signis radians, 6 v. 1542 d.

Ite caldi sospiri, 5 v. 1540 k.

Jehan de lagni, 4 v. 1540 m, 1540 p.

Las que mon dueil, 4 v. 1540 o.

Lasso che desiando, 5 v. 1552.

Madonna poi ch' uccider, 5 v. Lassus 1563.

Madonna se volete, 6 v. 1541 c
Mirabile mysterium, 5 v. 1539 k, 1559.

Misero lui, c. 2. p. 4 v. 1560.

Missa: Altro non e il mio amor 5 v. (in 1542 mit Jachet und in

1547a mit Jachet berchem gez.)

Missa: Dens misereatur, wie vorher.

Missa: Ferdinandus dux Calabriae, 5 v. 1540.

Missa: Mort e merci, 5 v. 1540, 1547. (Der Titel von 1540 nennt

nur Jachet Im Buche aber „Jachet berch." gez.)

Missa super Mors et fortune, 4 v. 1544.

Non piu ciance, 4 v. in Archadelt's Madrig. 4 v. lib. 1. 1539, aber

erst in 1551 genannt (M. f. M. 19, 131).

O amorose mamelle, 5 . 1540 k.

O foelix, 5 v. 1539 k.

O lux et decus, 1539 k.

O quam praeclara, 5 v. 1539 k.

O s'io potessi donna, 4 v. 1539 in Archadelt's lib. 1. Madrig. 4 v. von

1551 mit Namen. In Sammelwerk 1570 d, 1597 h, 1636. Dann
im 3. Buche seiner Capriccio 1561 p. 93.

Peccantem me quotidie, 6 . 1542d.

Poi che 1 fiero destin in 3. lib. Madr. 4 v. von Archadelt, Ausg. 1541

(M. f. M. 19, 141).

Pungente dardo, 5 v. 1589 a.

Pungente dardo, 4 v. in Archadelt (s. O s'io.)

Qual anima ignorante, 4 v. 1548 b.

Qua! iniqua mia, 5 v. 1542 L

Qualis es dilecta me, 6 v. 1539 g.
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Quando son pin, 4 v. 1548 b.

Quanto lachrime, 4 v. 1540 i.

Que feu craintif, 4 v. 1540 m, 15416, 1551 f.

Quell' ardente, 4 v. 1548 b.

Ragion, e ben ch'alcuna 4 v. 1539 in Archadelt'p lib. 1 (s. oben).

S'amor non e, 6 v. 1541c Ausg. 1546.

Sapete amanti, 4 v. in Archadelt (s. oben).
*

Se una fede amorosa, 5 v. 1542 i.

Sur tous amans, 4 v. 1540 p.

Troppo scarsa, 4 v. 1548 b.

Unica apes venetum, 4 v. 1549 b.

TJn lauro mi difese, 3 v. 1561a, 1566 e.

Volgendo gliocchi, 5 v. 1540 k.

Vostra fni e saro, 4 v. im Archadelt 1539 (s. oben).

Der Dresdener Kapellmeister Johannes Baptista

Pinellus.
Unbekanntes Aktenmaterial aus dem Kgl. Hauptstaatsarchiv zu Dresden.

Von Beinhard Kade.

Seite 105 in den Monatsheften dieses Jahrganges hat Herr

Dr. Theodor Distel in Dresden das Interesse wieder auf den Dresdener

Kapellmeister Giovanni Pinellus hingelenkt. Icb gedenke im folgen-

den die kurzen Auszttge liber ihn ans den Akten des Hauptstaats-

archivs zn vervollst&ndigen, in deren Besitz ich dureh meinen Vater

gekommen bin, der ja bekanntlich schon vor 40 Jahren diese Kur-

fQrstl. S&chsische Eapellgeschichte anrfihrte. Das ganze Material liegt

darflber bei ihm nnd es ist recht zu beklagen, dass dieser einzige und

beste Eenner nicht direkt darch Staatsmittel beauftragt wurde, ein

solches wissenschaftliches Unternehmen zu beginnen und zu beenden.

Nun hat ja der selige Pttrstenau auch einen Abriss der S&chs. Hof-

kapelle verfasst: aber — de mortuis nil nisi bene — der Autor war

kein philologisch gebildeter, geschichtlich angelegter Geist. Oberdies

fehlen alle Quellnachweise und es ward allerdings die Neubearbeitung

seiner S&chs. Kantoreigeschichte jQngst mit Recht empfohlen. So

mtissen denn von alien Seiten BtQckweis die BauhOlzer zusammen-

getragen werden. Ich will hiermit versuehen, den Pinellus klar zu

stellen.

Zun0ch8t gehe ich jedoch auf einen Irrtum ein, der von Distel

a. a. 0.*) eingebtirgert zu werden droht. PinellFs Entlassung sei

*) Dieser Zusatz rfihrt von mir her, wie (iberhaupt der betreffende Artikel durch

mich angeregt wurde und Herr Dr. Distel meine Fragen durch die mitgeteilten Doku-
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bisher ftilsehlich im Jahre 1586 angesetzt, da am 10. Mftrz 1586

Forster sein Nachfolger wurde. Distel scheint nan 1584 annehmen

zu wollen, well er von 1584—1587 in den Listen der kaiserl. Hof-

kapelle zu Prag sich verzeichnet findet.

Wenn er aber am 1. Mai 1584 schon wieder in Prag war, musste

ihm sp&testens Anfang des Jahres 1584 gekflndigt sein. Es h&tte dem-

nach der Kapellmeisterposten von Anfang 1584 bis znm 10. M&rz 1586

leergestanden. Das ist nieht recht glaublich bei der sonstigen raschen

Erledignng fthnlicher Gesch&fte. Denken wir nur an Bogier Michael,

den Nacbfolger Forster's. Forster starb nach 10 Monaten im Sep-

tember 1587 and schon am 12. Dez. desselben Jahres, also nach

3 Monaten, ist die Stelle schon wieder in fester Hand. Man denke

nor an die schnelle Besetzang nach Scandellus' Tode! Und dass man
fiber 2 Jahre lang das Institat unter einem Vicekapellmeister belassen

babe, klingt aach sehr anwahrscheinlich. Man hatte ja 1584 schon

den Georg Forster, den man 1586 znm Direktor maehte; warum ge-

schah dies nieht gleich 1584, wo. man doch wissen konnte, dass

Pinellas — vorausgesetzt er ging 1584 — niemals wiederkehren

wfirde. Dazu kommt, dass in den Prager Listen aach nieht Pinellus

geschrieben ist* sondern Pin olio. Joh. Baptist konnte aach ein Pinollo

heifoen. Es mass erst erwiesen werden, dass Pinollo = Pinellas ist.

Aafeerdem maehe ich darauf aofmerksam, dass er sich nar in der

lateinisehen Form: Pinellas genannt hat and auch nur in dieser in

den Akten erseheint.

Distel sagt dann: er sei am 15. Juni 1587 gestorben. Aber auch

zagegeben, jener Pinollo sei immer Pinellas, so bleibt es doch wunder-

bar, dass er noch 1588 seine Motetten zu 5 Stimmen in Prag heraus-

giebt Wohlan, wird Distel sagen, die sind nach seinem Tode heraus-

gegeben. Nein! Die Vorrede (s. a.) in lateinischer Sprache schreibt

offenbar der lebende Pinellas. Und eine Neaaafiage ist es ebenfalls

nieht, der Titel giebt dazu nieht den geringsten Anhalt: „impressa

Prague/ 4

*)

Wir werden also bei den alten Zeitangaben stehen bleiben mtlssen,

nach denen Antonio Scandellus 1580 stirbt, ihm folgt Pinellas einige

Monate darauf, — die Unterhandlungen scheinen in den Oktober 1580

mente beantwortete, die ich dann mit Erlaubnis des obigen Herrn in den Monatsh.

veiOffentlichte. Ich behalte mir vor, das dort Gesagte mit Beweisen zu belegen,

die keinen Zweifel aufkommen lassen. Eitner.

*) Die 5 Stimmen liegen auf der Berl. Bibl.
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za fallen — ; 1586 geht er, 10. Mftrz 1586 folgt Georg Forster;

12. Dez. 1587 tritt Rogier Michael aof. Wann Pinellas gestorben,

wissen wir nieht.

Nan aber zu meinem wirklichen Vorhaben, alle Akten aof Pinellas

bezflglich, hier zum erstenmale zu verSffentlichen. Ich thue dies in

gleicher Weise wie kflrzlich mit Rogier Michael (Vierteljahrssehrift

fdr Musikwiss. V. S. 272) und verfahre ganz ehronologiseh. Wieder

fttge ich aach hier eine kleine Zasammenstellang seiner Werke an.

Ich schicke nur noch einige Bemerkangen Qber das Bild des

Pinellus vor seinen „deutschen Magnificat
4
' voraus. Es stellt einen

gedrungen aassehenden Mann dar mit reichem, gewelltem Haapthaar

and starkem Bartwuchs, der besonders aaf der Oberlippe voll erscheint

Die Stirn ist hoch and von zwei Fatten durchzogen. Eine Halskraose

amgiebt den Kopf, der eng aaf den Schaltern ansitzt. Ein italienisches,

gestepptes Warns von geraastertem Stoff tr&gt er. Vom Halse herab

h&ngt ein Band, daran sich eine Medaille mit Kopf befindet. Viel-

leicht eine Auszeichnung vom 5sterreichischen Hofe her. Heram l&aft

im Oval eine Inschrift:

„Johannes Baptista Pinellas De Gerardis Vir Nobilis Genuensis

Ducis ac Electoris Saxoniae Ghori Musici Magister Aeta(tis) Suae 39."

Da das Werk 1583 erschien, so war demnach Pinellas 1544 geboren.

Das (ibrige Blatt wird ausgeftillt von Engeln, rechts and links oben,

die aaf Krammhdrnern blasen. Die unteren zwei Engel halten an

dem Lorbeerkranz , der den Rand des Portraits umgiebt Cber dem
Kopfe steht: „Soli Deo Honor et Gloria, 1583." Unten folgende

2 Distichen:

Ecquis hie est? Rogitas: Janus Baptista Pinellus

Cui nomen claram musica pulchra dedit.

Gloria nobilium simul hunc oxornat avorum

Ensifer Augustus nunc fovet arce sua.

Der Eopf selbst hat eine gewisse Ahnliehkeit mit den bekannten

Shakespeardarstellungen; er verr&t einen leidenscbaftlichen Ausdruck.

Schon allein die stechenden Augen unter den buschigen Brauen er-

kl&ren solche Scenen, wie sie unter ihm in Dresden vorkamen.

Dresden, 11. Oktober 1580.

(4. Buch der gomeinen Schreiben an Kurf. Aug. S. 311, Loc. 8524.)

Darchleuchtigster, Hochgeborner ffirst, Ewrer Churf. Gnaden
seindt meine unterth&nigste gehorsame und ganz willige Dienste jeder-

zeit mit treuem Fleifs zuvor. Auf Ew. Churf. gnedigsten Rnfehlieh
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babe ich dem Musikum Johann Baptistam Pine Hum, der seines Ge-

scblecbies einer von Adell von Genoa sein soil, and sicb vor einen

Capellmeister bei Ew. Ghurf. Gn. pr&sentirt und angegeben, zu anfs

erfordert und mich allerley Gelegenheit balben mit ihme unterredet

and ibme erstlich fQrgehalten, Ob er auch verhofifte von Ihrer Kaiserl.

Maj. mit Gnaden abzakommen und erlaubniss zu erlangen, Was Beli-

gion er wehre, wen er vermeinte gewis anzuzieben, and ob er ihme

auch getrauete diesen Dienst nicht allein mit Singen und Componiren,

Sondern mit Begierung der Capell und der Musikanten und Instru-

mentisten zu versorgen and vorzustehen ; darauff er sich erkleret, das

er der Kais. Maj. nichts mehr als ein ander Musicus verpfliehtet

wehre, and ihme frei stehe seine Dienst, wann es ihm gelegen, auf-

zukandigen, verboffte auch einen gnedigen Absehied zu erlangen, Da
es aber uber seine Zuvorsieht nicht geschehen kdnnte, wollte er gleich-

wohl einen gebiihrlichen Absehied nehmen and sich je ehe je besser

allhier wiederamb einstellen, dorauf Ew. Ghurf. sich gewis vorlassen

mdchten.

Seiner Beligion halber wehre er ein Bapist und sonst bei keiner

andern Beligion herkommen. Er wolte aber unsre Beligion and Pre-

digt htiren and Gott bitten, das er lnen auf den rechten Weg leuthen

wollte, dan der Hofprediger gefiehle ihm in der Lehre nicht libel.

Was dan sein Ambt anlanget, wehre er nun kein Kindt mehr,

Sondern bey der Sengerey bis in 30 Jahren in Italien an Erzherzog

Ferdinand und Ihrerer Maj. Hoff herkommen, hatte auch weib and

Kindt, wollte sich gegen manniglich frSmblich und der gebuhr ver-

halten, auch keine Unordnung einreissen lassen, Sondern sich be-

fleissigen, Ew. Churf. Gantorey Ordnung za erhalten und zu erfttllen,

and darin gegen Welschen und Deutschen keinen Unterschiedt halten.

Darauf ich mit Ihme gehandelt, ob er auch mit Scandelli Unterhalt

ersettigt sein wollte, damit er Ew. Gharf. Gn. hernach nicht ferner

anlangen mOehte, hat er sich erkleret, wan er In allermaassen wie

Scandellu8 unterhalten werde, wehre er zufrieden. Allein wehre sein

underthenigste Bitt, weil er sich besorgte, die Kais. Maj. mflchte In

mit der Bezahlung auffhalten, Er aber bis die 50 Thaler zu Prag

schuldig und gerne erhlich abscheiden wollte, zudem er von Prag

heraus gezehret und allbereit 8 Tage allhie in der Uerberge gelegen,

Das Ew. Ghurf. Gn. Ime 100 Thlr. zum Anzuge und das er sein Weib
and Kindt anhero bringen mflchte, filrsetzen lassen wollten. Was dan

Ew. Churf. Gn. Ime an solchen Anzuge aus gnaden nicht erlassen woll-

ten, das sollte man Ime an seiner Besoldung wiederumb abziehen und
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inne behalten. Weil ich mich aber hierinnen nichts m&chtigen k&n-

nen, noeh wollen, hat er mich gebethen, solehes an Ew. Churf. Gn.

von seinetwegen unterth&nigst gelangen zu lassen, So wollte er auflF

gnedigsten Bescheid allhie vollent warten. Die welschen Instrumen-

tisten loben In sehr and sagen: Ew. Churf. On. werden mit Ime gar

wohl versehen sein. Fdrster aber, der jetzige Vice-Capellmeister,

wie ich vermerke, der sehe lieber, das Ew. Churf. Gn. einen deutschen

Capellmeister, sonderlich den Cantor zu Suiza*) annehme. Was nun

Ew. Churf. Gn. gnedigst gesinnet sein, das bitt ich unterthenigst mich

wissen zu lassen, dan ich die abrehde dahin geriehtet, wan er sich

allhier einstellen wirdet, das Ime desselben Tages seine Besoldung

und unlerhaltung angeben solle. Und bei Ew. Churf. Gn. In diesen

und anderen Sachen underthenigst und gehorsamblich zu dienen sehul-

dig und geflissen. Datum

Dresden, den 11. Oktobris anno 80.

gez. Hans Jenitz.

Zeddel: Gnedigster Churftlrst und Herr. Es berichtet mich auch

der Vice-Capellmeister Fflrster, er habe gewisse Kundtschaft, dass

es Reinaldum, der zuvorn Ew. Churf. Gn. vor einen Capellmeister

fttrgescblageu worden und sich durch die Jesuwitter davon habe wen-

dig machen lassen, fast gereuen habe, und do Ime wieder geschrieben

werden sollte, wtirde er diesen Dienst gerne annehmen. Darumb

steht bey Ew. Churf. Gn. gnedigst gefallen, was sie hierinnen gethan

haben wollen.

Hans Jenitz.

1. 18. Juni 1581.

Copial466. S. 63 b.

An Cammermeister: Lieber Getreuer; ufi unsres Capellmeisters

Johann Baptista Pinelli inliegend unterthanigst Suppliciren haben wir

ihm zu Bestellung seiner Haushaltung 100 Gl. fiirsetzen zulassen

bewilligt, befehlen dir derhalben, du wollest ihn bemelte 100 Gl. aus-

zahlen . . . Dresden, den 18. Juni 1581.

(SchluBs folgt)

Mitteilungen.

* Bruyck, Carl van: Technlscbe und asthetische Analysen des wohltempe-

rierten Klaviers nebst einer allgemeinen, Sebastian Bach und die sogenannte kontra-

*) Monatahefte XXI. S. 106 ist „Salza" falsch. Gemeint ist Georg Otto.
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punktische Kunst betreffeDden Einleitung verfasst von . . Zweite Auflage. Leipzig,

Breitkopf & Hartel 1889. 8°. IV u. 188 Seiten. Im Jahre 1867, als die erste

Auflage dieses Buches erschien, mag es wohl den damaligen Anspruchen genugt

haben, dasselbe aber nach 22 Jahren unverandert abdrucken zu lassen ist ein mehr

wie kiihner Gedanke. Was damals bei der noch herrschenden Unwissenheit auf

dem musikhistorischen Felde in gutem Glauben hingenommen werden konnte, lasst

sich heute als unrichtig beweisen. Wenn Herrn van Br. die Werke Palestrina's

and seiner Zeit als Rechenexempel und reine Verstandesarbeit erscheinen, bar jeg-

lieher Gemutsstimmung und Gemiitsbewegung, so mag er das fur sich behalten,

denn wir konnen ihm heute schwarz auf weife beweisen, dass sie gerade das Ent-

gegengesetzte von dem sind, wie er sie schildert. Schon um 1560 neigte die Musik

zu Klangfulle und schwelgte im Wohlklange der Harmonie und dass hierbei das

Gemlit nicht leer ausging, kann ihm jede gute Auffuhrung heute beweisen. Freilich

ist der Eindruck ein anderer als der einer Beethoven'schen Sonate oder Sinfonie.

Da der Yerfasser so gern die Malerei in Vergleich zieht, so mag er einen Rafael

mit einem Makkart vergleichen und wird bei vorurteilsfreiem Urteil zugestehen

mussen, dass Palestrina zu Beethoven in ahnlichem Verhaltnisse stent, wie die beiden

obigen Maler. Was uns ferner in Verwunderung setzt ist die Nichtachtung von

Phil. 8pitta% Biographic Bach's und der KrolVwhen Ausgabe des wohltemperierten

Klaviers. Dass er nur Bitter als Gewahrsmann anfiihrt, ist hinreichend bezeiohnend

fiir ibn. Herr van Bruyck weifs weder in welche Zeit die Abfassung des 1. und

2. Teils des wohltemperierten Klaviers fallt, noch weils er inwiefern sich der 2. vom
1. Teil unterscheidet. Er kennt keine Quelle, aus der Bach zum Teil den 2. Teil

zusammenstellte, kurz er weifs vom Historischen nichts. Dafur qualt er sich asthe-

tisch ab fiber jeden Satz etwas Geistreiches sagen zu wollen, wobei er manchmal
gewaltig aus der Rolle fallt, wie Seite 92, wo er das Cmoll-Praludium des 1. Teils

(No. 2) als eine „rasselnde Tonmalerei" bezeichnet (zugleich ein Beweis, in welcher

Weise der Verfasser Bach zu spielen gewohnt ist). Das Buch bietet so viel An-

griffepunkte, dass man Seite fur Seite ihn abweisen konnte, doch sei es genug mit

dieser kurzen Charakteristik.

* Friedrich des Qrofsen Musikalische Werke. Erste kritisch durchgesehene

Ausgabe. Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig. 4 Bande in Fol. 1. Band.

Vorwort von Philipp Spitta (wieder abgedruckt in Vierteljahrsschrift 1889 p. 350),

thematisches Verzeichnis von 121 Sonaten ftir Flote und Bass, darauf 12 Sonaten

fiir Flote und Bass mit ausgesetztem Generalbass. XXII und 115 Seiten nebst

Flotenstimmen. 2. Band. Sonate No. 13—25 fur Flote und Bass (ausgesetzt)

S. 117—211. 3. Band. 4 Konzerte fiir Flote, Streichquartett und Be. Partitur

93 Seiten. 4. Band. Dieselben 4 Konzerte im Klavierauszug, 86 Seiten. — Die

Ausgabe entzieht sich eigentlich einer kritischen Besprechung, denn sie ist ent-

standen als ein Akt der Yerehrung Friedrich II., KSnigs von Preufsen. Jeder ist

aber jetzt im stande in seinem Studierzimmer sich ein Bild von des Konigs Musik-

macherei zu bilden. Jetzt ist es erklarlich, wie Quantz, der strebsame Jiinger der

Kanst, dessen op. 1 und 2 so vielversprechend waren, im Dienste des Konigs er-

schlaffte und verknocherte. Wer Tag fiir Tag gezwungen ist mit seiner Kunst

Hofdienste zu leisten, uber eine gewisse Grenze nicht hinweggehen darf, dabei

ein gutee Einkommen und bequemes Leben hat, dem schlaft der Pegasus sehr bald

ein. Friedrich des Grolsen Erfindungskraft bleibt nur wenig hinter denen seiner

Zeitgeno8sen zuriick, denn man begniigte sich in der Schaffenszeit Friedrich's mit
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den kleinsten Motivchen, setzte aber der Oberstimme einen kontrapunktisch ge-

arbeiteten Bass entgegen, welcher der Komposition erst Leben einhauchte nnd zum
Kunstwerke gestalten konnte. Dies ist der Punkt, woran Friedrich's KompoeitioneD

strauchelten. Die Oberstimme machten viele seiner Zeit nicht besser, aber an der

Erfindung eines kraftigen gegenarbeitenden Basses fehlte es and das drtickt seinen

Werken den Stempel des Dilettantenhaften auf. Von den 25 Sonaten — und der

Herausgeber hat sicherlich die besten ausgesucht — geniigt nur ein einziger Satz

den maf&igsten Anspriichen und das ist in Sonate 3 der 3. Satz Seite 20. Wie
ernst es aber Konig Friedrich als Kronprinz mit seinen Musikstudien nahm, erkennt

man an der festen und sicheren Form, die er seinen Satzen zu geben weifs und die

sich genau der von Quantz beniitzten Sonatenform anschlieisen (siehe M. f. M. 20,

166). Es herrscht darin ein Fluss und eine Sicherheit, die in Erstaunen setzen

und den Dilettanten nirgends verraten. Ebenso sicher sind seine Eonzerte in

der Form, die sich in der von Vivaldi begrundeten bewegen und die auch Quantz

benfitzte. Jedem Historiker wird die Ausgabe eine Quelle der Belehrung sein und

manche Erscheinung am Berliner Hofe erklaren. Die Ausstattung der Ausgabe ist

eine ganz vorzugliche.

* Stiehl, Carl: Zur Geschichte der Eonzertmusik in Lfibeck bis zum Jahre

1850, in „Lubeckische Blatter", 1889, No. 50-54. Eine auf Quellenstudien be-

grftndete sehr eingehende Arbeit.

* Kade, Beinhard: Der Dresdener Kapellmeister Bogier Michael c. 1550 bis

1619. Unbekanntes Aktenmaterial fiber ihn aus dem Kgl. Sachs. Hauptstaats-

archiv. Vierteljahrsschrift 1889, p. 272. Eine fur den Historiker sehr wertvolle

Veroffentlichung.

* Ftinfzehnter Jahresbericht der K. Musikschule in Munchen. Schuljahr

1888/89. Die Programme der t)bungs-Abetide in Earamermuaik, Orchester- und

Chor-Werken legen das beste Zeugnis von der vielseitigen und allseitigen Bildung

der Schiller ab; da sind die Meister des 16. Jahrhunderts bis zur Neuzeit zu linden.

Wir empfehlen der Direktion hierbei die franzbsische Kammermusik des 18. Jahr-

hunderts, die manches interessante und belehrende Work enthalt.

* Hedomataria bedeutet das Amt eines Domvikars wie Herr Dr. Emil

Vogel der Bedaktion mitteilt. Hedomatario ist falsche Schreibweise fttr Heddo-

madario; dieses ist die jungere Form von Hebdomadario, heute Ebdomadario oder

Eddomadario, und kommt von Ebdomada = Settimana = Woche. Hedomatario

hehst also eigentlich „W6chner", in iibertragener Bedeutung „Domvikar.u

* Richard BerUing's Lager, Katalog No. 9. Dresden -A., Johannesplatz 3.

Enthalt 235 litterarische und praktische Musikwerke aus alien Zeiten. Herr Bert-

ling wiirde den Musik-Bibliographen zum Danke verpfiichten, wenn er stets den

Verleger bei den Werken verzeichnete.

* Gesucht wird Jahn's Mozart, erste Ausgabe in 4 Banden, zum billigen

Preise.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik - Sammlung der kgl. offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 5.

Yeimntwortllober Bedaktenr Robert Bitner, Templln (Uokertnark).

Druok too Himtiio Beyer a SOhne in LAngeiiseiMk.
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Ho. 10.

Der Dresdener Kapellmeister Johannes Baptista

Pinellus.

Unbekanntes Aktenmaterial aus dem Kgl. Hauptetaatearchiv zu Dresden.

Yon Beinhard Xade.

(Schluss.)

Prag, d. 3. Jali 1581.

Bomische Kais. Rudolph II. Schreiben an Churf. August zu Sachsen, 1578—1586.

Rudolph der Andere von Gottes Gnaden, Erwahlter Bftmischer

Kaiser, zu alien Zeiten Mebrer des Beicbs. Hochgeborner lieber

Obeim and ChurfUrst. Wiewohl wir in Zweifeln, Ew. Churf. Capell-

meister Johann Baptista Pinello werde derselben ohne des wohl

bevohlen sein, so haben wir doeh der gn&digen Zuneigang nach, die

wir zu ihm, von wegen seiner uns geleisteten unterth&nigen , treuen

Dienste tragen, nit umgehen wollen, Ew. L. ihm Pinellum hiermit

za recommandiren, freandlich and gn&diglich gesinnet and begehrend,

D. L. wolle ihm von solcher anserer Beffirderang wegen amb soviet

mebr za gnedigem Bevehlich haben, and ihm derselben za fttrfallen-

der Gelegenheit erspriesslich geniessen lassen. Das reicht uns von

D. L. za sondern angenehmen Gefallen, Der wir mit Freundschaft

Gnaden and alien guten jede zeitt gantz wol zagethan sind. Gegeben

auf Unserm kflnigl. Schloss zu Prag den dritten Tag des Monats Jali

anno im 81. Unsrer Beiche des Bftmischen a. 8. w.

Monfttsh. t MntikgMob. Jahrg* XXI. No. 10. 12
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158 Be* Dreedemer Kapellmeister Johannes Baptists Pinellas.

Juli 1581.

Koroisch KaiserL Rudolph Schreihen an Churf. August z. Sachsen, 1578—1586.

Loc 8500.

„Pinellus berichtet vom Jali 1581*': Nach etliehen nunmebr ver-

wichenen Monaten nach seiner Anstellong als Kapellmeister,*)

dass ihm die Enaben, nachdem sie ihm erst tibergeben worden sein,

in der Eost zu halten and in masicalibas za instrairen and za er-

ziehen, gleichwohl doch wieder genommen and ohne einige angezeigte

Ursache nicht allein aus meinen Handen and iibergebener Gewalt ge-

nommen, sondern ist mir auch auf Befehlich Ew. Churf. Durchlaucht

sie weder mit Schl&gen noch anderer Gestalt za strafen aaferlegt

worden.

23. Januar 1582.
' Copial 476. Abteil. II. & 15.

Wir haben unserm Gappellmeister Johann Baptista Pinello**) yf

sein fleissigs Bitten 200 Gl. sonderlich aber za Abholung seiner Toch-

ter aus Italia aus anser Gammer fttrsetzen zu lassen bewilligt, der-

gestalt, dass er dieselben innerhalb dreier Jahre wieder an seiner

Besoldang jedes Quartal 25 Gl. inne lassen and bezahlen soil. —
Datum den 23. Januar a. 1582.

11. Jan. 1583.

Copial. 484.

An Doctor Paul Vogel: Hochgeehrter Bath, Lieber Getreuer.

Auf inliegend unsers Capellmeisters ***) Supplication haben wir gn&-

digst gewilligt und seindt zufrieden, dass man ihm die Noten und

Linien, soviel er deren zu Druckung seiner Ges&nge beddrfe, aus

unserer Druckerey auf eine gewisse Zeit leihen mtige, Bevehlen des-

halben Euch hiermit gnadigst, Ihr wollet Ihme auf sein Ansuchen

Gimel Bergen, den Drucker, solche Noten aussuchen, ihm dieselben

hernach zurechnen und zuz&hlen lassen, auch aufzeichnen, was er vor

Sorten zu sich genommen und ihm ein Bekenntniss darQber fertigen

zu lassen, das er dieselben in bestimmter Zeit vollkommlich an der

Zahl und Gewicht in unserer Druckerey wiederumb tlberantworten

wolle. Dresden, d. 11. Januar 1583.

*) Die Anstellungsurkunde besitzen wir leider nicht. Im Hauptstaatsarchiv

liegt sie nicht. Yielleicht noch im Geh. Finanzarchiv

.

**) Ist der lat Dativ.

***) Gemeint kann nur Pinellus sein.
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Der Dresdener Kapellmeister Johannes Baptista Finellus. 159

19. Pebruar 1583.

Hofbuch, darinn die Sachen verzeichnet sind, so sich am Churf. Hofe zugetragen

and welcher gestalt dieselben von rair Dietrich Marschall anf Herrn-Gosserstadt vor-

getragen and beigeleget, a. 1582. Loc. 8684.

Zwischen Magister Georg Listhenius und Magister Balzer Eade-

mann El&ger an einem and Johann Baptista Pinellum Capellmeistern

Beklagten andern Theils.

Die beiden Hofpredicanten baben den 15. Februar eine Elage-

sehrift wider obigen Ctpellmeister angebraeht, wie dass er den Tag

zuvor, im Anfange der Vesper, den Cantoreyknaben Fischer anf

dem Ghor in der Schlosskirchen ohn einige Ursach, niedergeworffen,

denselben j&mmerlich geschlagen, anf ihn wie auf einen Hand mit

Fflssen getreten, aoeh endlichen den Dolch gezflckt und also ein

j&mmerlich Zetergescbrey in der Eirchen angerichtet Zudem halte

er mit den Oantoribns in der Eirchen keinen Frieden, sondern ein

states Gebeiss und treibe unter ihren Predigten allerley Gel&chter und

Muthwillen, verspotte und betrfibe sie in ihrem Ambt etc. Derowegen

b&ten, gemelten Capellmeister zu untersagen, das er sich solchen erger-

lichen Muthwillens, Verspottens und Verlachens hinfdro enthalten

wolle. — Hierauf ich Jn&mlich der Hofhausmarschall] die Partheien

gegen einander zu verhftren den 19. dieses in der Hofstuben allhier

vorgenommen, bei welchem VerhOr gewesen ist: Hanns von Eytscher,

Hausmarschall Dr. Martinus Mirus, Magister Georg Listhenius, Magister

Balzer Eademann, und hat Fischer, der Eantoreiknabe, seine Elage

mtindlich, wie folgt, eingebracht: Nemblichen: Er habe den 14. dieses

zur Vesper aufgewartet und aufgesucht, was er schlagen wollen. Da
habe ihn der Capellmeister zu sich ins Ghor fordern lassen, ihn greu-

lich gescholten und ausgemacht, einen Schelmen, einen Dieb, Juden

und Hund geheissen und gesagt, er wolle einen Strick kaufen und ihn

selbst benken, ferner ihn tiberseit gefilhrt, zu Boden geworfen, ttbel

geschlagen, auch letzlichen den Dolch gezflckt; da er dann derhalben

erschrocken, angefangen j&mmerlich zu schreien. Solches alles wolle

er mit der ganzen Gantorey beweisen, zudem habe er ihn heute nach

gehaltener Vesper, wie hie bevor geschehen; das hetten die Trabanten

uff der Wachen gehSrt.

Darauf der Capellmeister folgende seine Gegenantwort gethan,

und sagt: Fischer sei der grOsste Schelm, der uf der Welt gelebet,

er verffthre ihm die andern Knaben, halte sie zu aller Schelmerei und

Buberei und wenn er ihn darumb strafet, so verlache er ihn und

spotte seiner. Sonderlichen habe er stets mit den andern Enaben ein

12*
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160 Der Dresdener Kapellmeister Johannes Baptista Pinellas.

gross Gew&sch, beides in den Kirchen and off der Gassen, gestehe,

dass er ihm eine Maultasche gegeben, dass er ibn aber zu Boden

geworfen and den Dolch gezfickt haben solle, das gestehet er nicht eio.

Damit man aber zum Grunde der Wabrheit kommen mdgen, hat

man den Calcanten, welchen Fischer zum Zeagen vorgestellet, exa-

minirt. Der saget: Er habe wohl gesehen, dass der Gapellmeister

den Knaben hinter ein Ohr geschlagen, dariiber er in einen Winkel

gelaufen, and sei ihm der Gapellmeister gefolget and den Knaben

geschlagen, das er zu Boden sinken wollen, ti&tte aber keinen Doleh

zttcken sehen.

Dem ist, wie folget, zum Abschiede gegeben worden. Erstlicben

babe ich den Knaben im Ernst eingebunden, weil aas diesem Verh5r

befunden, and man das aach zuvor berieht, dass er alles Mathwillens

voll ist, soil er fttrder fromm, dem Gapellmeister and denen so er

antergeben billigen Gehorsam leisten und da ferner dergl. Klage kom-

men wtirde, solle das Alte mit dem neuen gedacht werden. Dem
Gapellmeister ist gleichfalls eingebunden and auferlegt, dass er sich

solchen argerlichen Benehmens hinfort enthalten, das Gew&sch unter

den Predigten abstellen, solches auch bei den andern in der Capelle

abschaffen soil.

Solches hat er za halten mit handgebenden Treuen za halten

angelobet. Dasjenige so er beiden Herren Listhenio and Eademann

zuwider gethan, ihnen urn Gottes willen abgebeten. Es ist ihm aach

antersaget, wann sich dieser oder andere Enaben so in der Kapellen

sich ungebtihrlich verhielten, so soil er sie mit Bescheidenheit straffen

oder dem Inspector! Doctor Miro anzeigen.

Signatum, Dresden den 19. Februar 1583.

26. April 1583.

Copial. 484.

An Gammermeister. Wir haben uff inliegend unsers Capell-

meisters Johann Baptista Pinelli unterthanigst Suppliciren gn&digst

gewilligt ihm die vorgesetzten 200 Gl. noch ein Jabrlang gn&digst

stunden za lassen. Bevehlen derohalben ....
Dresden d. 26. April a. 1583.

13. Juni 1583.

Copial. 484.

Der Churftirst zu Sachsen, anser gn&digster Herr, hat Seiner

Churf. Gn. Gapellmeister Joannes Baptista Pin ell us, welcher Sr.

Churf. Gn. etliche teutzsche Magnificat dedicirt, 20 Gl. zu gn&-
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Der Dresdener Kapellmeister Johannes Baptista Pincllus. 161

digster VerebruDg bewilligt. Derbalben wflrdet Sr. Churf. Gn. Cammer-
meister ihm dieselben zu entrichten wissen, dieselben ihm in Redl-

ining passiren, und gesehieht daran Sr. Churf. Gn. Meinung. Datum
d. 13. Juni 1583.

Werke.
1582. Sei Messe, a 4 voci. Dresda, fol.

1583. Magnificat omnitonum. Dresdae. 1583. fol.

1583. Teutsch Magnificat mit 4—5 Stimmen durch Pinellnm Churf. SaechB.

Capell-Mstr. Dresden 1583. (Cassel, Bibliothek.)

1584. Madrigali a piu vocL Dresda. 1584. foL

1584. Neue kurzweilige deutsche Liedlein mit 5 Stimmen, aus welscher

Sprache verdeutscht, welche nach Neapolitanischer Art zu singen

und auf Instrumenten zu gebrauchen. Dresden. 1584. 4°.

1584. Cantiones octo, decern et plurium vocum. Dresdae. 1584. fol.

1585. Libro primo de Napolitane, a 5 voci. Dresda. 1585. 4°.

1588. Mutetta Quinque vocum a Joanne Baptista Pinello Italo, Nobilique

Genuensi S. C. M. Musico composite, (Discantus) Impressa a Pragae

Per Georgium Nigrinum. Anno 1588. (D. A. T. B. V. Ber-

liner Bibliothek.)

[Die Vorrede an Popellius Freigraf in Lobkowitz lautet in ffber-

setzung:

Wie ich schwankte, wem ich vorzQglich diese Motetten, die

ich neulich urn der Mufse zu pflegen und der Erholung wegen

komponierte, dedicieren sollte, kam mir unter den andern Deine Durch-

laucht in Sinn, der ich scbon langst all mein Sein, Leben, Gltick und

Leben vollig gewidmet babe. So hielt ich es fttr angemessen Dir

auch diese kleinen FrQchte meines Geistes darzubringen, nicht weil

ieh das Werk eines solchen Mannes fttr wttrdig hielt, sondern damit du

meines Sinnes Ergebenheit gegen Dich erkennest, indem ich nicht im

geringsten zweifelte, Deine Durchlaucht warden dies Zeichen meiner

UnterwOrfigkeit mit der ihr eigenen Huld entgegennehmen. So bringe

ieh denn dir dem allertflcbtigsten und gn&digsten Schtltzer und ein-

zigem Maecen dies Werkchen dar und empfehle es, wie es auch sei,

deiner Rticksicht mit der Bitte, du mdgest dartlber deine Hand aus-

strecken und mehr die Gesinnung als das Geschenk wagen, nach der

Sitte des Artaxerxes, des Perserk5nigs, der von einem armen Teufel

einen prachtvollen Apfel geschenkt erhielt und mit Eidschwur ver-

sicherte, er werde ihn hSher schatzen als wenn er ihm eine gauze

Stadt gegeben h&tte. So will ich nicht ruhen deiner hoben Gesin-

nung, will's Gott, noch grdfsere und sttfsere Dinge vorzulegen. Lebe

wohl.]
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162 Discantus, Fauxbourdon und Treble.

Discantus, Fauxbourdon und Treble.

(Dr. Herm. Eiohborn.)

Im Eapitel „Der Discantus and Fauxbourdon" im zweiten Buche

seiner Musikgeschichte (S. 339) sagt Ambros, nachdem er das Ver-

h&ltnis der verschiedenen Singstimmen jenes Zeitalters unter einander,

des Tenor, Discantus, Triples, Motetus, Quadruplum u. s. w. weit-

Iftufig erftrtert: ,,Das Triplum, die bohe Oberstimme, hat vielleicht

dem Treble den Namen gegeben, einer Art Trompete, die man um
eben diese Zeit in Frankreich beim feierlichen Gottesdienste anwen-

dete. So heifst es in den Annalen Ludwig's IX. (des Heiligen): comme
devotement il fit chanter la messe et tout le service & chant et a

dechant, a ogre (das ist orgue) et a treble. Ein deutliches Bild der

damaligen solennen Eirchenmusik in Frankreich : Gesang (chant) mit

verzierendem Diskant (dechant) nebst Begleitung der Orgel und jener

Trompete, welche die hOchste Stimme (das Triplum) verdoppelte oder

vielleicht selbst&ndig ausfflhrte; wie es denn gar nicht unm5glich ist,

dass umgekebrt das Triplum, das (wie bei Machault) auch in vierstim-

migen Satzen vork5mmt, nicht so viel heifst als dritte Stimme, sondern

nach der dreir5hrigen Treble benannt worden ist.
44

Ambros
1

einzig dastehendes Werk hat im einzelnen doch schon

mancbe Berichtigung erfahren mOssen, und es ist dies um so besser,

als die grftfste Autoritftt gerade durch ibre kleinen oder grOfseren

Fehler zur Quelle unaustilgbar sich hinschleppender Irrttlmer werden

kann. Die obigen Ausfilhrungen Ambros' von der dreirohrigen Trom-

pete Treble, die sogar der dritten Stimme, dem Triplum, den Namen
gegeben haben kOnne, diese etwas phantastischen AusfQhrungen von

der Begleitung einer hoben Singstimme im Eirchengesange durch eine

Trompete, oder gar selbst&ndiger AusfQhrung dieser Stimme durch

genanntes Instrument nach Analogie des Brauches im 16. und 17. Jahr-

hundert, hier also um drei Jahrhunderte frflher, haben wirklich schon

den Anstof8 zu einer falscben Tradition in der Musikgeschichte ge-

geben. Man liest in SittartfB Compendium der Geschichte der Eirchen-

musik (S. 73) das, was Ambros halb vermutungsweise aufstellt, als

Gewissheit: „In Frankreich wurde zur Verst&rkung der Oberstimme

(Triplum) bei feierlichen Gottesdiensten die sogenannte Treble (eine

Art Trompete) angewendet. (Folgt die Stelle aus den Annalen

Louis' IX.) Der damalige franzftsische Eirchengesang bestand hier-

nach aus dem einfachen Gesange (chant) mit verzierendem Diskant

(dechant) mit Begleitung der Orgel und der die Oberstimme ver-
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Discantus, Faoxbourdon und Treble. 163

doppelnden Trompete." Eine solche Darstellung kann nicht ale bare

Mflnze genommen werden; der Gegenstand rechtfertigt wohl eine

n&bere kritische Untersuchung. Zu dieser ergeben sieb mehrere Fragen,

die zu erOrtern sind, bevor man sich ein Urteil iiber die Auffassung

von Ambros bilden kann. Es w&ren diese Fragen: 1. Was bedeutet

Treble? 2. Welche Bolle kann es, als Instrument genommen, in der

Kirchenmusik der fraglichen Periode gespielt haben?

Ambros beantwortet die erste Frage durch die Anmerkang:

„Carpentier meint, sie (die angebliche Trompete Treble) sei ein In-

strument mit dreifacher B5hre und schon bei den alten Galliern in

Gebrauch gewesen." Cber die Bedeutung von Treble im Sinne eines

Instramentes habe ich vergeblich die mir zu Gebote stehende Lite-

ratur durcbforscbt. Ebenso vergeblicb babe ich mich naeb Carpentier

umgesehen, den Ambros bier, leider obne jegliehe n&bere Angabe,

als Gew&hramann eitiert hat. Prflft man die gegebene Auskunft ob-

jektiv, so bleibt es allerdings ziemlich unbedenklich, zu glauben, dass

Treble in jener Zeit in Frankreich eine Trompete bezeiehnet hat.

Was aber das angeblich dreifache Bohr des Instruments betrifft, so

liegt die akustisehe UnmOglichkeit vor, dass ein Spieler ein Instrument

mit dreifachem Bohr intonieren kann, denn die schwingende Luft-

s&ule eines offenen Bohrs teilt sich eben nur unter der Voraussetzung

in die dem gewfinschten Ton entspreehenden Abschnitte, dass der

den Anstoft gebende schwingende E5rper (Blatt oder Lippen) gerade

im richtigen Tempo oder Verh&ltnis vibriert, dieses kann natQrlich

nur auf einen Ton gerichtet sein (ebenso wie beim S&nger, bezw.

beim Sprecher auf ein Wort), mehr als ein Bohr kann also nicht

zugleich von einem Bl&ser zum Ertdnen gebracht werden. Das An-

blasen eines dreirdhrigen Instrumentes ist akustisch unmdglich, an

eine Absperrung der einzelnen Rohren durch Ventile oder einen &hn-

lichen Mechanismus, also ein kompliziertes Tonwerkzeug im Sinne

unsrer Zeit ist ftir jene Periode gar nicht zu denken und auch keine

Spur einer derartigen Einrichtung von Blasinstrumenten aus alten

Tagen Hberliefert. Es bleibt daher nichts fibrig, als „dreifaches Bohru

ftir eine ungenaue Ausdrucksweise anetatt dreifach gebogenes, dreifach

gewundenes Bohr zu nehmen. Geben wir also zu, dass das Treble

eine Trompete gewesen sei, so war es eine Trompete, wie jede andere,

denn die Windungen des Bohrs sind akustisch ohne Einflufe, weil die

Lufteftule nach alien Seiten gleich elastisch ist und sich im gewun-

denen Bobre ganz ebenso teilt, wie im geraden. Dergleichen Instru-

mente haben die Gallier, wie die Griechen, BOmer und alle altep
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VOlker gehabt, im Wesen and auch im Elange ziemlich Qbereinkom-

mend, nar verscbieden durch Form, Material and Namen. Dass letz-

teren das Treble von seiner dreifachen Windang gehabt, Triplam, ist

wahrscheinlich; ebenso wahrscheinlich aber, dass zwischen dem Namen
der Sing8timme Triplam, den diese jedenfalls bekam, weil sie ur-

sprtinglich (vergl. dariiber Ambros a. a. 0.) als dritte Stimme zum

Tenor and Discantus hinzutrat, and dem der in Frankreich (iblichen

Trompete gar keine Beziehung obwaltet. Die hierauf bezflglichen Ver-

mutungen bei Ambros fufsen auf der Annahme, dass das Treble, das

Instrument, die Gesangstimme, das Triplum, verst&rkt and zaweilen

ersetzt babe; wenn diese Annahme nicht nachweisbar ist, und sie ist

es nicht, wie wir sehen werden, so ftllt aach die weitere Vermutang

flber die Beziehangen der Namen des Instruments und der Singstimme.

Der geringe Tonumfang der alten Trompete ist allbekannt, an ihn

war natttrlich keine Singstimme gebunden, auch der Triplus nicbt,

der sich, wie man aus den von Ambros selbst (siehe z. B. den Ton-

satz auf 8. 329 a. a. 0.) gegebenen Beispielen ersehen kann, fiber

den ganzen Eaum der diatonischen Skala bewegt, mithin eine Anzahl

auf der Trompete unmftglicher Intervalle berfihrt. Dafflr, dass Treble

ein anderes, im Zeitalter Ludwig's IX. in Frankreich gebrftuchliches

Instrument bedeutet habe, fehlt jeder Anhaltspunkt. Bei F&is (Histoire

g6n6rale de la Musique, T. V. p. 7) findet sich gelegentlich der Schil-

derung der Jongleurs, Spielleute, teils selbst&ndig, teils in Begleitung

der Troubadours wirkend, ein Beim, welcber eine Aufz&hlung der da-

mals Ublichen Instrumente enth&lt:

cil jongleurs de pluisors tons

cantent et sonent lor vieles,

muses, harpes et organons,

timpanes et psalt6rions,

gigues, estives et frestians

et buisines et calemiaux.

Wohl das umfassendste Material liber alio im Mittelalter tiblich

gewesenen Arten von Instrumenten ist zusammengetragen in einer

Abbandlung von 22. van Rettberg (in „Anzeiger fQr Eunde der deut-

schen Vorzeit," Organ des German. Museums, 7. Jahrg., 1860). Auch
dort ist keine Spur eines Instruments mit Namen Treble zu linden.

George Eastner (Manuel g£n6ral de Musique militaire, 1848, Paris,

Firmin-Didot
t

S. 76 ff.) citiert und excerpiert in eingehender Weise

die Historiker und Gbronisten der Ereuzzfige, also des Zeitalters Lud-

wig's des Heiligen, mit Beziehung auf seinen Gegenstand, die damals
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gebr&achlichen Kriegsinstrumente und die Art and Gelegenheit ibrer

AnwenduDg. Jedoeh wissen weder Villehardonin, Join vj lie, noch

spftterbiii Commines and Froissart etwas von einer Trompete oder

einem &bnlieben Instruments Treble zu melden. Das Resultat ist bei

Kastner zusammengefasst in der Stelle: „Les diflferentes sortes de

trompettes se trouvent sonvent d6sign6es, dans les vieux chronicears

et romanciers, qui ont 6crit en fran^ais, sons les noms de tubes,

trompe8, trompettes, core, cornets, buisines, buccines, clarins, claron-

ceaux.
44

H. Lavoix fils in seiner auch bezfiglich der Rlasinstrumente

recbt eingehenden Histoire de Instrumentation (Paris 1878) erw&hnt

nichts von einem Instrumente treble. Wenn man an das „dreir5hrige"

Bohr des angeblichen Tonwerkzeuges denkt, kann man leicbt auf die

Vermutung geraten, es handle sicb vielleicht bier urn eine Art Posaune,

zumal deren vollst&ndige Tonreihe ja wirklich die Unterstfltzung oder

selbst&ndige Ausffihrung eines Gesanges zulassen wflrde.

Bei n&herer Erwfigung drftngt sich indessen eine Reihe von Grtin-

den gegen diese Vermutung auf. Die in Frankreich und anderswo

gebr&uchlichen Namen far die Posaune sind erstens estive (estive

mesnable), zweitens buisine oder buccine, drittens saquebute, der in

frOheren Zeiten gangbarste, endlich der erst in neueren Zeiten all-

geroein gewordene Name trombone. Unter der Bezeicbnung estive

(aucb mit dem Zusatz mesnable) erscheint das Instrument in der ftlte-

ren Epoche der m6n6triers oder jongleurs. (So auch in dem oben an-

gefQhrten Reime bei F6tis.) Etymologisch Iftsst sich das Wort alien-

falls von dem Zeitwort estiver herleiten, welches in der Bedeutung

von zusammenpressen, zusammenschrauben von Waren vorkommt, also

auf die in einander gepressten Rflhren der Posaune wohl hatte An-

wendnng finden kftnnen. Der Zusatz mesnable (menable von mener)

in der Bedeutung von verstellbar, beweglich, ausziehbar, setzt den

Cbarakter des Instruments aufser Zweifel. Aus buisine, buccine, offen-

bar von dem lateinischen buccina herkommend, bat sicb unzweifelhaft

das deutsche Posaune entwickelt, doch ist es sehr streitig, ob in

ftlterer Zeit das Wort buisine gerade eine Posaune bezeichnet habe,

weil sich das Wesen dieser, der Auszug des Rohrs erst ftir eine viel

sp&tere Periode, mindestens nicht vor dem 15. Jahrhundert sicher

nacbweisen Iftsst. Der Ausdruck saquebtde for die Posaune war in

Frankreich und England im 16. Jahrhundert der allgemein tibliche

und herrschte auch noch im 17. Jahrhundert, wie die Stelle bei Pfere

Mersenne (Harmonicorum libri XIL Propos. XXI.) zeigt: „harmonicae

tubae tractilis, quam Galli Saquebnte vocant, figuram partes et systema
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explicare et artem ea canendi trader© etc." Die Ableitung von sam-

biwa, welches Wort in der Bedeutung einer ganzen Anzahl von In-

strumenten sehr verschiedenen Charakters vorkommt, ist immerbin

plausibel, obwohl die beiden Stammworte, aus denen saquebute ge-

bildet ist, oder gebildet za sein scheint, die Zeitworte saquer and

buter, beide darch ihre Bedeutung: nach aufsen stofsen, in Bewegung
setzen, auf den Vorgang beim Spiel des Instruments hinzuweisen

scheinen. Der Name treble, angenommen, dass er von triplus her-

kommt, auf die Posaone angewendet, giebt'nun abergar keinen Sinn,

da hier das Ineinanderscbieben zweier Rdhren cbarakteristisch ist and

eine Dreiteilung des Rohrs sich in keiner Weise bemerklich macbt.

Zudem kommt, dass*wir aua der Zeit der Kreuzzuge niehts von der

Po8aune kennen, als ihren Namen, der neben anderen Blasinstrnmenten

erscheint. Der vielsagende Zusatz menable neben estive rechtfertigt

an sich nicht einen Schloss auf die Technik des Instrumentes and

seine erst in viel sp&terer Zeit nachzuweisende Leistungsf&higkeit ist

auch nur vereinzelt, und wenn in den Werken der mittelhochdeutschen

Literatur von trumbin, horn, herehorn, bwinen, pusunen u. 8. w.

gesprochen wird, so kann man sich bei der ungenauen Terminologie

und der Simplicit&t der Tonwerkzeuge der damaligen Zeit gar nicht

darauf verlassen, dass es sich um strong gesonderte Formen handelt,

am weDigsten aber darauf, dass die Posaune damals das war, was

wir heute darunter verstehen. Der Kuriositftt wegen sei hier auf die

Abbildung aufmerksam gemacht, welche der grofse Katalog der Musik-

Instrumente im Londoner Sad -Kensington-Museum (S. 107) enth&lt

und die als Sackbut des 9. Jahrhunderts und einem Boulogner Mann-

8kript entnommen, bezeichnet ist. Dieses fragwfirdige Instrument

sieht allerdings ziemlich genau einer Posaune, jedoeh einer solchen

nach Abnahme des oberen Stlickes mit dem SchalTbecher gleich,

wiirde also, wenn es wirklich eine Posaune in unserem Sinne vor-

stellte, absolut klanglos sein ; aus solchen und &bnlichen alten Bildem

l&sst sich niehts musikhistorisob Sicheres feststellen. Posaunen in

unserem Sinne lassen sich erst aus den jeden Zweifel aussohliefsenden

Darstellungen bei Virdung in der Musica getutscht feststellen und

gleichzeitig aus vielen anderen Quellen. Das Holzschnittwerk: Triumph

Kaiser Maximilian's I. (nach des Kaisers eignen Angaben von seinem

Hofkaplan Marx Treitzsaurwein abgefasst) bringt unter den Darstel-

lungen der vielen im kaiserlichen Solde stehenden Musikanten mit

ihren namhaft gemachten FQhrern ein Ochsenfuhrwerk, auf dem neben

S&ngern ein Zinkenist und ein Posaunist musizieren mit der Erl&uterung:
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„Masica Cantorey. Item herr Jorg Slakony (Bischof zu Wien) solle

Kapellmeister seyn. Item onter den Posaunen solle der Stewdl maister

sein, nnter den Zinken der Augustin", ferner einen yon Ocbsen ge-

zogenen Wagen, besetzt mit einem Po9auisten, zwei Erummhorn-

und zwei Sehalmeiblftsern and der Erl&uterung: „Und der Neyschl

salle Maister (Pnsaunenmaister) sein/
4

Der soeben genannte Neyschl, aoch Neuschel gesehrieben, war

der erste Posaunenmacher and Posaanenblftser seiner Zeit and es teilt

von ibm Johann Neudftrfer, Schreib- and Recbenmeister za Nttrnberg,

in seinen „Nacbrichten von ECknstlern and Werkleuten" daselbst aus

dero Jabre 1547 (nebst der Fortsetzong des Andreas Golden naeh

den Handsehriften and mit Anmerkungen beraasgegeben von Dr. G.

W. E. Lochner, Wien 1875, bei Braamfiller) folgendes mit: „Hanns

Neuschel, Posaanenmaister and Stadl-Trommeter. Was Zier and Lobs

in dieser Stadt, aach Ruhras in alien St&dten, darin man die masika-

liseben Instramente braacbt, dieser Neuschel hat, aueh was man seiner

Arbeit mit Posaanenmachen in maneher Stadt hat, das wissen alle die

so in kftnigliehen und farstlichen H6fen mit Posaunen umgehen, dann

er nicht allein dieselben zona besten za maehen geiibt, sondern auch

dieselben za blasen, za d&mpfen and za stimmen, auch mit aller Lieb-

liebkeit ins Gesftng za riehten, kflnstlich gewest ist. Papst Leo, dem

er silberne Posaunen gemacht bat, liefa ihm seiner Eunst halb gen

Bom fordern and h5ret ihn gern, ward aach von Walhen (W&lschen)

bochgelobt, and von ermeltem Pabst mit einem goldnen Stflck und

gnidig8ter Bezahlang wiederam gen Nflrnberg abgefertigt. Ist im

Sterben, ao. 1533 mit noch zweien Toten Babren and 12 Eerzen auf

8. Boehas Eirehhof za Grabe getragen worden.
u Es zeichneten sich

in dieser Eanst zwei Neuschel, Vater and Sobn, beide mit Vornamen

Hdhins geheifeen, aos, flber welche die arkandliehen Aafzeiehnangen

1486 beginnen. Man sebeint anzunehmen, dass man diesen Meistern

and vielleieht anderen ibnen voraafgegangenen in Nflrnberg die tech-

nisebe Aosbildong der Posaane za verdanken babe, welche es sp&ter

diesem Instramente gestattete, in der Instramentalmasik des 16. and

17. Jabrhanderts eine so grofee Bolle za spielen.

Anfoer den NeuscheVs bat in Nflrnberg aach am jene Zeit „8ig-

mund Schnitzer, Pfeifenmacher und Siadtpfeifer" (starb 5. Dez. 1578)

in Behandlong der Posaane sich hervorgethan. NeudSrfer meldet

fiber ihn: „Als meine Herren, ein erbarer Bath, ein ansehnliche An-

zahl Pfeifer and Posaunen far and far pflegen za halten, ist dieser

Sebnitzer nicht allein auf flfttisehen Pfeifen, sondern auch auf der
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Zwerchpfeifen und Posaanen kfinstlich, aber fiber das alles ist im

Pfeifencnachen dieser Zeit meines Wissens Niemand ttber ihm, sonder-

lich aber in grofsen flberm&fsigen Pfeifen, rein zq drehen, dieselben

zu stimmen and sonderlieh mit Instramenten ihrer H6he halb za

blasen, sehr kUnstlich, wie dann za Rom, and allenthalben in Italien,

auch Frankreicb and hie aaf dem Bathhaus seine Arbeit genugsame

Beweisung geben.
u

Fiir das dreizehnte Jahrhandert ist nicht im ent-

ferntesten an das Vorhandensein einer Posaune za denken, welehe im

stande sei, einem Oesange za folgen oder dessen Stimmfthrung za

ttbernehmen und mit der Orgel einzastimmen; das Instrument war damals

bestenfalls eine Trompete mit einem karzen, gewiss sehr schwer be-

weglichen Aaszage, die aufser ihren Naturtflnen noch einige unterhalb

derselben gelegene Intervalle geben konnte. Naeh alien Vermutungen

wird man immer wieder za der plaasibelsten zarttckkehren, dass das

Treble die gew5hnliche Trompete war, ffir die aasnahmsweise dieser

seltene, yon ihrer dreifach gebogenen Form herriihrende Name ge-

braucht wurde. Diese in dem Artikel „Die Einflibrung des Horns

in die Masik" besehriebene Form, von Virdung „Thurner-Horn" ge-

nannt, ist darch das Ungeschick der alten Herstellang bedingt, die

e8 noch nicht daza gebracht hatte, die Abteilangen des Rohrs bei

der Biegung in Verbindang zu setzen and za einem festgefQgten

Ganzen za vereinigen, sondern sich begnfigte, das Bohr schlangen-

artig in 3 Krttmmungen aaseinander za zerren. Eine bemerkens-

werte Stfltze findet meine Ansieht dareh die wundervollen, hdchst

sorgf&ltigen Miniatarmalereien in dem aaf der Breslaaer Stadtbiblio-

thek befindliehen handschriftlichen Pracht-Exemplar der Cbronices

de France Dangleterre Descoce Despaigne de Bretaigne de Gas-

cogne de Flandres et lieux circonvoisins, von Jehan Froissari (1337

bis 1411), mit Miniaturen von David Aubert, geschrieben im Aaf-

trage des Anton Bastard von Bargund, Orafen de la Roche en Ar-

dennes (1421—1504). Die Entstehung der Handschrift f&llt in die

Jahre 1468 und 1469, sie gehttrte einmal der prachtvollen burgun-

dischen Bibliothek an. Unter den zahlreichen Masik-Miniatoren kom-

men nur zwei Formen von Trompeten vor, eine grade und jene

dreigebogene, aufserdem finden sich noch Abbildungen von Positiv-

Orgeln, Bauernleier, Harfe, Laate, Viola, Sackpfeife and Schalmei.

Ich kann mich nan der ErGrterung der zweiten oben aafgeworfenen

Frage: Welehe Bolle kann die Trompete in der Eirchenmasik des

13. Jahrhanderts in Frankreicb gespielt haben? zuwenden. Dass sie

ibrer Tonarmnt wegen eine Oesangstimme nicht wiedergeben konnte,
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ist scbon oben erw&hnt, aber auch aos anderen Oriinden musste ibr

dies unmoglich sein, denn erstens waren diese Instramente in jener

Zeit gewiss sebr anrein (man muss wissen, welcbe Mtihe es heate

noch vielen Instrumentenmachern verursacht, ein Blechblasinstrument

rein stimmend herzostellen) and konnten mit anderen lnstrnmenten, hier

der Orgel, wobl kaum in Obereinstimmung gebracht werden, zweilens

schliefst die Natur der Trompete, welche rascbe Ermtidung der

schwingenden Partie der Lippen und der mitbeteiligien Backenmuskeln

bedingt, die AusfUhrung einer einigermafsen ausgedehnten Gesang-

stimme, im langsamen Tempo mit langgehaltenen Mensural-Noten voll-

si&ndig aus. Wenn es nun biernach den Anschein bat, als sei eine

Mitwirkung dieses Instruments in der Kircbenmusik der &lteren Zeit

iiberhaupt nicht denkbar, so bleibt doch immer die Moglichkeit einer

Bcteiligung in anderer Rolle, als Fanfaren-Instrument zur Untersttttzung

des gottesdienstlichen Prunkes besteben. Fasst man die Stelle: il fit

chanter la messe etc. a chant et a dSchant, a orgae et a treble ganz

natUrlieh auf, so lauft sie ungef&hr auf den Sinn binaus: er liefs den

Gottesdienst mit aller Art Gesang, Orgelspiel, Pauken and Trompeten

celebrieren, ahniich dem Zasatz in za besonders feierlichen und prunk-

haften Gelegenheiten komponierten kirchenmusikalischen Partitaren

des 17. Jabrh. „cum tubis, tympanis et tormentis", mit Trompeten,

Pauken and Kanonendonner. Ladwig der Heilige von Frankreich

war kirchlich gesinnt and zugleich prunkliebend, er hielt einen grofsen

Apparat yon Sftngern, Musikanten, Trompetern a. s. w. and glaabte

darch Entfaltung desselben im Gottesdienste ein Gott wohlgef&lliges

Werk zu verrichten. Er zog also den ritterlichen Pomp der Trom-

peter mit zur Messe heran, nicht im Sinne. einer musikalischen Mit-

wirkung, sondern zur AusfUhrung von Fanfaren und Intraden bei beson-

ders feierlichen Momenten, eine Sitte Obrigens, die sich in der katho-

lischen Kirche hier and da bis heate erhalten hat. Damals war sie

jedenfalls etwas ganz Ungew5hnliches, und deswegen nahm der Chro-

nist Veranlassung, sie besonders nambaft za macben. Louis IX. nahm
seinen musikalischen Hofstaat sogar auf seine Kreuzztkge mit und als

er sich zum Zwecke eines solchen 1248 in Aigues-Mortes einschiffte

erz&hlt Joinville: quand les clercs et les trouv&res furent entr^s dans

la nef, le maitre nautonier leur cria: Chantez, de par Dieu! et ils

entonnirent tous h, une voix: Veni Creator spiritus." Wenn es sich

um eine instrumental Begleitung der Gesangstimmen in der kirch-

licben Musik gehandelt hfttte, so wftren in jener Zeit andere Instru-

mente dazu viel geeigneter gewesen, als die ganz primitive Trompete.
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In derselben Weise wie Ambros, irrt v. Bettberg in seiner oben nam-

baft gemachten Abhandlung, wenn er meint, man habe sich zur Zeit

der Earolinger in der Eirchenmosik namentlioh der Tuba bedient, ver-

mutlich jenes langen and geraden Horns (? Trompete), in dessen Elang

der Oborgesang einstimmte, mox tuba Theutonis dare dat rite boatum,

quam sequitur clerus protinus atqae cbori (E. Nig. 4, 435).
u Bald

giebt 8cbmetternd heraus Theuto's Trompete ihr Brtlllen, ihr folgt

naeh der Gesang, Priestcr- and weltlicher Ghor. Die Qualit&t des

Instruments ist durch den Aasdruck boatus, Ochsengebriill, genugsam

geschildert, es scheint nach dem citierten Distiebon das Zeichen zum

Beginne des Gesanges gegeben za haben, vielleicht auch die TpnhOhe

markiert zu haben. Eine musikaliscbe Verwendung der Trompete ist

(vergl. auch v. Wasielewski, Gescb. d. Instrumentalusik im 16. Jahrb.)

vor der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts nieht anzunehmen, am
allerwenigsten in der Eirchenmusik. Bei der Volksmusik, in den

H&nden der Spielleute mag sie allerdings immer im Gebrauch ge-

wesen sein. Bemerkenswert sind die Stellen im Syntagma des Prae-

torius, betreffend deutsche und lateinische Cantiones „doselbsten man
ad placitum die Trommeter und Heerpauken in denen Eirchen, da

es zu verantworten, darzu adbibiren und gebrauehen kann", ferner

die Stelle von der Aofstellung der Trompeter „an einem sonderen Ort

nahe bey der Kirchen, damit, wenn sie in der Eirchen stehen, der

starke Scball und Hall der Trommeten die ganze Musik nicht uber-

sehreye und ubert&ube." Diese Ausdrucksweise l&sst wohl vermuten,

dass es sich urn einen neuen t noch mit alien mftglichen Einschr&nkungen

umgebenen Braucb gehandelt habe.

Instrumentalmusik ist wohl im Mittelalter vielfach in die Eirchen

eingedrungen, aber nicbt als Bestandteil des Gottesdienstes, sondern

misbr&uchlieh im Gefolge von Darstellungen der Mysterien, Passionen,

geistlichen Spiele oder zur Ausschmttckung besonderer festlicher Ge-

legenheiten. Jedenfalls haben sich die geistlichen Behttrden energisch

gegen die EinbQrgerung dieses Brauches aufgelehnt; schon aus dem
Grande, weil die Instrumentalmusik fast ganz in den H&nden der

wegen ihrer Lebensweise und ihres Gewerbes als bescholten gelteoden

Spielleute lag, denen man gewiss die Austibung ihrer Eunst in den
Eirchen nur sehr ausnahmsweise erlaubte. (Es ist bier an die be-

kannte Mitteilung des Engelbert von Admont bei Gerbert Script III.

zu erinnern, dass im 13. Jahrb. die Instrumente mit Ausnahme der
Orgel ,,propter abusum histrionum

u
aus den Eirchen verbannt worden

seien.) Die Gepflogenheit des E6nigs Ludwig, die Trompeten car
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VerzieruDg des Gottesdienstes anzuwenden, blieb gewiss nicht ver-

einzelt, kann aber schon aus dem Grande nicht sebr h&ufig geworden

sein, weil das Spiel der Feldtrompeten and Heerpauken Jahrhanderte

hindareh and bis in das 18. Jahrh. hinein, ehedem auf Grund uralten

Herkommens, spater im deutschen Eeiche aaf Grand immer erneaerter,

jenes Herkommen best&tigender kaiserlicher Privilegien der Bilterschaft

and dem Adel als Vorrecbt (Iberlassen war. Und in dem Sinne

eines soleben scheint mir aueb nor die Nachricht in den Annates de

Louis IX. aufzufassen, welebe bei Ambros za der Annabme einer

instramentalen Eirchenmasik im 13. Jahrh. geftthrt hat

Anzeigen mnsikhistorischer Werke.

11. W. A. Mozart, von Otto Jahn. Dritte Auflage. Bearbeitet

and erganzt von Herm. Deiters. In zwei Tbeilen. Erster Theil : Mit

drei Bildnissen und vier Facsimiles. Leipzig. Drack and Verlag

von Breitkopf & Hartel. 1889. gr. 8°. XLIV and 853 Seiten

nebst den angezeigten Beilagen.

Die 3. Auflage dieses wabrhaft klassischen Werkes schliefst sich der

zweiten vom Jahre 1867, die bereits eine Umarbeitung der vierbandigen

ersten Auflage ist und von Jahn selbst herruhrt, eng an. Sie unterscheidet

sich yon der ersten Auflage durch eine gedrangte Zusammenziehung des

Materials und war .besonders auf ein grofseres Pablikum berechnet, welches

sich mit den weitlauftigen historischen Darstellungen der Zeit und Zeit-

genossen Mozart's der ersten Ausgabe nicht befreunden wollte. Sie gewann

aber aufser der gedrangteren Darstellung nicht nur an Qaellen- Material,

sondera ganz besonders an innerer Einheit und schonerer Form. Der Er-

folg hat sich demnach auch bewahrt und die zweite Auflage ist schon seit

einiger Zeit vergriffen. Herr Deiters hat sich der durch die neueren

QueUenforschungea ergebenen Erganzungen und Berichtigungen bedingte

Umarbeitung mit freudiger Hingebung gewidmet. Wenn auch die Dar-

stellung Jahn's im grofsen und ganzen geblieben ist, so hat die Bearbeitung

dennoch an Fluss und innerem Zusammenhange sehr gewonnen and ist nicht

nur als biographisches Werk von hohem Wert, sondern uberhaupt eine Perle

unserer Literatur.

12. Johannes Zahn: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchen-

lieder, aus den Quellen geschOpft and mitgeteilt von . . . Erster

Band. (Zweizeilige bis ftinfzeilige Melodien.) Gtitersloh. Druck

and Verlag von G. Bertelsmann. 1889. gr. 8°. 552 Seiten mit

2047 Melodien.

Ein wahrhaft monumentales Werk, wie es eben deutscher Keifs, deutsche

Ausdaaer and Willensstarke erzeugen kann. Das Yorwort giebt in ge-
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drangter Form den Plan des Werkes an. Der Herr Verfasser sagt: Die

Kirchenliederdichtung, wie sie sich in der evangelischen Kirche Deutsch-

lands entwickelt hat, ist sowohl in ihrer Bedeutung for die deutsche

National-Literatur, als auch bezuglich ihres Wertes fur das religiose Leben

der evangelischen Christen allgemein gewurdigt, und darum hat auch die

Entwickelung derselben in weiteren Kreisen Interesse erregt und zu Nach-

forschungen, sowie za historischer Darstellung Anregung gegeben. Weniger

ist bis jetzt in Bezug auf die Melodieen der deutschen Kirchenlieder ge-

scbehen. Vor allem fehlt es noch an dem Nachweise, wie dieselben ur-

sprunglich gelautet, fur welche Lieder sie erfunden, wo und wie lange sie

in Gebrauch gewesen sind. Auch sind uber die Erfinder der Melodieen

und uber die Zeit ihrer Entstehung viele irrige Angaben im Umlauf.

Weiterhin teilt er den Plan mit, was in seinem Werke enthalten sein soil:

1. Samtliche Melodieen der deutschen evangelischen Kirche, von 1523 an

bis zur neuesten Zeit, sowohl die aus fruheren Jahrhunderten uberkommenen

oder aus anderen Kirchen entlehnten, als auch die in derselben neu entstan-

denen und zwar in genauer Notieruug ihrer ursprunglichen Form, bezuglich

ihres melodischen Ganges und ihres Rhythmus, und mit uutergelegter erster

Strophe des Liedes. 2. Die Angabe ihrer fruhesten bis jetzt bekannten ge-

druckten oder geschriebenen Quelle. 3. Die Namen der Erfinder der Melo-

dieen, soweit sie mit Gewissheit oder mit Wahrscheinlichkeit als solche bezeich-

net werden konnen. 4. Die Notierung wesentlicher Varianten, die sich im

Laufe der Zeit geltend gemacht haben. 5. Die Angabe derjenigen Bucher,

durch welche die Melodieen auf langere oder kurzere Z«it bekannt geworden

sind. 6. Ein chronologisches Verzeichnis aller von mir, benutzten Gesang-,

Melodieen- und Choralbiicher und anderer Schriften, in welchen die mitge-

teilten Melodieen aufgezeichnet sind, mit Angabe der offentlichen oder Privat-

bibliotheken, in denen sich diese Bucher befinden, und derjenigen Melodieen,

welche in denselben erstmals vorkommen. Die Reihenfolge der Melodieen

ist nach dem Versmafs der Iiedertexte eingerichtet. Hoffentlich giebt aber

der Herr Verfasser am Ende ein alphabetisches Verzeichnis der Lieder-

texte, denn wer die erste Text-Strophe nicht auswendig weifs, der soil wohl

schwerlich das betreffonde Lied finden. Die Melodieen sind in der ver-

kleinerten Notengattung: halbe, Viertel- und Achtelnoten ohne Taktstriche

wiedergegeben, ein Verfahren, welches das allein richtige ist. Fur den

Hymnologen und fur jeden, der fiir das geistliche Lied Interesse bat, ist

die Sammlung von unberechenbarem Wert, und bei der Sorgfalt, mit wel-

cher der Verfasser auch die kleinste Abweichung notiert, ersetzt es die

Quellenwerke in einem bisher noch nicht erreichten Grade.

Das Werk erscheint in Lieferungen zu je 5 Bogen zum Preise von

2 M. Bis jetzt sind 11 Lieferungen erschienen. Lieferung 1— 7 bilden

den 1. Band. Die Vollendung desselben verspricht der Herr Verleger im
Jahre 1892. Die Zeitfolge der Lieferungsendungen ist bisher streug inne

gehalten und steht zu erwarten, dass derselbe sein Wort halt, denn das

Manuskript liegt druckfertig vor.
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13. Oswald Roller: Klopstoekstudien. 1. Elopstoek als musikalischer

Aesthetiker. 2. Klopstock's Beziehongen zo zeitgenOssischen Musikern.

Von . . . (Sonderabdruck aus dem Jahresbericht der Landes-Ober-

Realschule in Kremsier 1889). Selbstverlag. Druck von G. Gusek

in Kremsier. gr. 8°. 55 Seiten.

Klopstock, der Bcforderer des Wohllautes in der deutschen Sprache,

deesen Verse schon an und fur sich wie Musik klingen, stand dennoch der

Mnsik selbst sehr fern, nicht nur der Musikausiibung selbst, sondern auch

der Musik als Kunst Erst vom Jahre 1764 an zeigt sich bei Kl. einiges

Interesse an musikaliscnen Dingen, schreibt der Herr Verfasser S. 23 und

zwar durch den Umgang mit Gerstenberg, (Heinrich Wilhelm von G.,

Gerber sagt falschlich Hans . . .) der zwar selbst nur Dilettant war, doch

dabei ein feionlhliger Musiker und dessen Frau, Sophie, von nicht gewohn-

licher musikalischer Begabung war. Von hier ab beginnt fur den Musik-

historiker ein noch wenig untersuchtes Gebiet, welches der Verfasser mit

grofsem Fleifs und Quellenkenntnis durchforscht hat. "Wir lernen hier die

Leistungen von danischen und deutschen Musikern kennen, die in Kopen-

hagen in der Zeit lebten und iiber die bisher noch wenig Quellenforschungen

stattgeranden haben. Die Versuche Kl.'s, die Musik seinen Ideen gemafs

dienstbar zu machen, sind zwar sehr aufsergewohnlich, haben aber doch

der Kunst Dienste geleistet, indem sie den Deutschen auf das rhytmische

Element der deutschen Sprache hinwiesen und die gedankenlose Beniitzung

des Textes bekampften. Gluck, ein grofser Verehrer Kl.'s, hat seine musi-

kalische Deklamation zum Teil, wenn nicht ganz, ihm zu danken. Den
Schluss bildet ein Verzeichnis von Kompositionen uber Klopstock'sche Texte.

Eine stattliche Beihe von 62 "Werken hat der Verfasser aufgefunden, leider

aber nicht in Wirklichkeit, sonst wiirde ein Fundort angegeben sein, son-

dern wohl nur aus Anzeigen und literarischen Werken. Wir empfehlen

die anregende Schrift unseren Fachgenossen.

Mitteilangen.

* Rudhart in seiner Geschichte der Oper in Munchen (Freising 1865, p. 21)

teilt aus den Akten des kgl. Reichsarchivs eine Begebenheit aus dem Jahre 1564

mit, welche beweist, dass man schon 1564 Knaben kastrierte, nm sie fitr kirchliche

Masikanffahrungen in Bom zu gebrauchen. 1593 gab es an der Hofkapelle in

Mtinchen schon einen Aufseher fiber die 6 kastrierten Buben, Namens Hannfs Landt-

schieber, der 40 fl. Gehalt and fur jeden Knaben taglich 5 kr. erhielt. Von da ab

finden sich in den Akten fortlanfend Eapellkastraten verzeichnet und zwar meistens

deutschen Namens. Erst in sp&terer Zeit verdrfingten die italienischen die deutschen

Kapaunen, wie man sie in Deutschland nannte. In Munchen traten erst 1684

Tier Frauen in einer aus Venedig berufenen Gesellschaft als Buhnens&ngerinnen auf,

bis dahin sangen nur Kastraten die Frauenrollen , die aber auch verhangnisvoller-

weise zu Heldenrollen verwandt warden.

MonaUb. f. MatikgMoh. J»hrg. XXL No. 10. 13
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174 Mitteilungen.

* Ungedruckte Briefe Bcethoveria an A. Schindler. Mitgeteilt and erlautert

von Alfr. Chr. Kalischer. Sonntags-Beilage zur Vossischen Ztg. Berlin 1889.

No. 347, 359, 371 (oder No. 30-32.) Die kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt 73

Briefe, eigentlich nur Zettel, an Schindler, dessen sich B. bei alien seinen Be-

sorgongen als Berater und Heifer bediente. Man hatte bisher geglaubt, L. Nohl

h&tte in seinen Briefsammlungen von 1865 und £7 diese Quelle vol 1standig aus-

genutzt. Dies hat sich bei naherer Priifung als unrichtig herausgestellt. Auch

hat Nohl ungenau und fluchtig kopiert, aelbst Slitze weggelassen. Dies holt

nun Herr Dr. Kalischer in obiger Verbffentlichung nach und giebt jedem Briefe,

bezw. Zettel, eine nahere Erl&uterung. Neues Material bieten sie nicht, dennoch

sind sie von Wert, wie alles, was von Beethoven koramt uns teuer und lieb ist,

auch wenn man nur den eigensinnigen Querkopf erkennt. Schindler war fur inn

damals und bis zu seinem Ende sozusagen die rechte Hand; ohne Schindler ging

es nicht. B. bedurfbe stets jemandes, der ihm die fcufserlichen Lebenasorgen und

Be8orgungen abnahm und er hatte das Gluck, stets Einen zu finden, der sich ihm

so ganz widmete und Freund wie Diener in einer Person darstellte.

* Leo Liepmann8sohn, Antiquariat in Berlin W., 63 Charlottenstr. I.

Katalog 78. Instrumental-Musik vorwiegend altere, darunter viele seltene und ver-

griffene Werke. 646 Nrn. Eine auserlesene Sammlung Drucke und Hds. dee

16.—19. Jahrh., wie man sie wohl selten vereint findet, in vorzuglicher Besohreibung.

Darunter auch Erstlingsdrucke unserer Klassiker.

* Richard Bertling. Lager-Katalog No. 11. Dresden-A., Johannesplatz 3.

Enth&lt 109 Autographe von Musikern in Briefen und Musikwerken filterer und

neuerer Zeit, darunter Beethoven, Galdara, Gade, Mich. Haydn, J. A. Hiller, Liszt,

Mendelssohn, Mozart, Salieri, Schumann, R. Wagner, Weber u. a.

* Kirchhoff & Wigand in Leipzig, Marienstr. 19. Katalog No. 834. Enthalt

1267 Nrn. historische, theoretische, asthetische und praktische Musikwerke. Opern

und Oratorien in getrenntem Verzeichnis. Darunter manches Wertvolle, auch Hand-

8chriften. Die Titelwiedergabe ist sehr anerkennenswert und erstreckt sich bis auf

den Verleger. Eine Neuerung, die sehr dankenswert ist.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik- Sammlung der kgl. offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 6.

Verantwortllcher B*dakt«nr BobertBitner, Tempiio (Uokermark).

Drack tod Hermaan Beyer A SOhne in LangensaU*.
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K0MfgBiff8
fur

MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

der Gesellschaft fUr Mnsikforsohnng.

IE Jaltreui

1889.

Preii dei Jabrgangee 9 Mk. MonatUeb erioheint
eine Nammer von 1 bis 8 Bogen. Inaertionegebtlbren

fUr die Zeile 30 Pfc

Kommiitionirerlag
Ton Breitkopf 6 Hartel in Lelpilg.

Beatellnngen
nimmt jede Bnob- nnd Mnsiknandlnng entgegen.

So. 11.

Der Dresdener Kapellmeister Giovanni Battista

Plnello.

So dankenswert die Verftffentlicbangen des Herrn Beinhard Kade

ans der Mappe seines Vaters Otto Eade sind — obgleich sie kein

neaes Moment hinzu bringen, sondern nor das Bekannte darch den

Wortlant der Aktenstttcke best&tigen — so wenig zutreffend sind die

einleitenden Worts, denn sie enthalten falsche and irrige SchlUsse.

nnd falscbe Namenslesung. Ich lasse erst meinen Vordermann reden,

Herrn Tbeodor Distel, der eine sebr ergrimmte Karte sehrieb fiber

die Zumutung, dass er als Archivrat nicht einmal ricbtig lesen kflnnen

soil. Das Aktensttick, worauf sieh E. junior Seite 154 Anmerkung

bezieht, trftgt ganz deutlicb den Stadtnamen Saltza (seil. Salza) und

nicht Suiza. Da aueh Georg Otto selbst in seinen Drucken nur sich

einen Salzenser nennt, und er das doch am besten wissen musste,

denn Salza und Suiza sind zwei sehr verschiedene St&dte, so wird

wohl Herr E. senior falscb gelesen baben. — Ferner, wie ist es mflg-

lich, dass ein italieniscber Name auf ,,us
u

endigen kann? Pinello

maebte es wie sein Vergftnger Scandello und verwandelte die ita-

lienisehe Namensendnng in die damals in Deutschland gebrfcuchliche

lateinische. Wie kann man daber die Behauptung aufstellen wollen,

diss Pinellas und Pinello zwei Personen sein mflssen. Wer das nicht

glaubt, der branch t sich nur ein klein wenig urn die Bttcherknnde

zu kflmmern, Bibliographie genannt, und da wird er lesen: „I1

MouUb. 1 Mneikgetoh. Jabrg. XXL No. 11. 14
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176 £ter Dresdener Kapellmeister Giovanni Battista Pinello.

seeondo libro delle Canzoni napolitane h, tre voci. Di Gio. Battifta

Pinello di Ghirardi nobile Genouefe, Cantor nel domo di Vicenza.

Nuouamente da lui compofte, & date in luce. In Vinegia, Appresso

Girol. Scotto MDLXXI. 3 Stb. in kl. hoch 8°. Die Dedikation ist in

Venedig nochmals vom Autor gezeichnet und mit dem 10. Okt. 1571

datiert. Ahnlich lautet der Tite! zum „I1 terzo libro delle Canzoni
4
',

gez. vom Autor in Venedig am 25. April 1572 and zum dritten Male

in: „Quarto libro delle Napolitane a 3 voci. Yinegia 1575." Dedi-

kation ohne Datum. Diese drei Werke liegen im lieben Vaterlande

Sachsen (in Zwickau) leider inkomplet und das 2. Buch komplet auch

noch im Conservatoire zu Paris. (Gedruckter Katalog.) Das sind die

ersten Werke Pinello's. Die n&chsten fallen erst in die Jahre 1583,

1584 und 1588, wo er anfanglich in Sachsen angestellt war. Ob da-

zwischen Werke verloren gegangen sind, oder P. nur ein zeilweiser

Eomponist war, ist vorl&ufig unbestimmbar. Wir haben also jetzt fest-

gestellt, dass Pinellus und Pinello eine Person ist. Pinellas tritt urn

1580 den s&chsischen Kapellmeisterposten an (AnstelluDgsdekret nicht

vorhanden) und verschwindet aus dem Aktenmaterial nach dem 13. Juni

1583. Das wird uns Herr Eade nicht bestreiten, da er selbst nicht

mehr gefunden hat. (NB. ein Aktenstuck, Loc. 8500, Bl. 165, Rftm.

Keyser Rudolph II. pp. 1578—86, ist ihm doch entgangen. La Mara

ver5ffentlicht es in ihren Musikerbriefen I, 33 nebst Facsimile in

halb italienischem und halb lateinischem Wortlaute.) Wir wissen aus

dem Aktenmaterial, dass er von Prag aus als kaiserl. Sanger 1580 nach

Dresden kam und aus KocheVs ksl. Hofmusikkapelle erseben wir unter

No. 234 einen Joh. B. Pinello (Pinollo) am 1. Mai 1584 als Tenorist

mit monatl. 15 fl. angestellt, der am 15. Juni 1587 starb. Nun fol-

gert Herr K. aber, weil in obiger Liste Pinello (Pinollo) und nicht

Pinellas steht, so muss dies eine andere Person sein. Das ein-

geklammerte Wort Pinollo bedeutet aber nur, dass die monatl.

Register, worin die Zahlungen eingetragen wurden, einmal den Namen
Pinello und dann wieder Pinollo aufweisen. Wer da weifs, wie die

einstigen Sekretftre in der Namenschreibung ungenau und sorglos

waren, dem wird eine so geringe Abweichung kaum als beachtens-

wert erscheinen, denn andere Listen, wie z. B. die pftpstlichen, zeigen

noch ganz andere Namenverdrehungen. (Siehe Haberl : Die r5mische

„schola cantorum", Vierteljahrsschrift III, 189.) Ferner sagt Herr

E., wie kann obiger Tenorist, wenn er wirklich derselbe wie der

sachsische Pinellus ware, am 15. Juni 1587 sterben und 1588 noch

ein Werk herausgeben? Zur Beantwortung beider Punkte hilft uns
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Sigmund Salminger. J77

wieder die Bflcherkunde. Herr E. teilt selbst anf 8. 161 den Titel

mit, der obiges Amt am ksl. Hofe bestfttigt: „Mutetta 5 vocura . . .

8. G. M. Muscio composita. Pragae 1588." Dieses „8. G. M. Musico"

heifst auf deutsch: Musikus Sr. Majest&t des Kaisers. Wenn also

Pinello Herrn Eade selbst mitteilt, dass er, naehdem er den sftch-

sischen Hof verlassen hat, wieder in seine Stellung als ksl. S&nger

eingetreten ist, so kOnnte es docb Herr E. glauben. Wenn nun aber

Herr K. als zweiten Punkt anftihrt and sagt, wie kann dieser ksl. S&nger

Pinello (Pinollo) 1587 sterben und 1588 noch ein Werk heraasgeben,

so sollte man doch meinen, dass dies anf sebr erkl&rliche Weise ge-

scbehen ist. P. maehte das Werk druckfertig, scbrieb die Dedikation,

die er nicht datierte, and tlbergab sie dem Verleger Nigrinus in Prag,

der sie 1588 heraosgab. Der Verleger hielt sich an den ibm vor-

geschriebenen Wortlaut des Titels und fflhlte sich durch irgend wel-

ehen Grnnd nicht veranlasst, denselben durch einen Zusatz auf den

w&hrend der Zeit eingetretenen Tod zu ver&ndern. Einen ahnlichen

Fall kann Herr E. in den M. f. M. 18, 15 bei dem Komponisten

Blasius Ammon finden, der die Dedikation seiner „Sacrae cantiones

4—6 voc.
u 1590 am 1. Juni unterzeicbnete, sich hinlegte und starb.

Hier liefs aber der Verleger auf einen Teil der noch nicht abgesetz-

ten Exemplare einen anderen Titel nebst anderer Dedikation setzen,

die mit dem 21. Juni 1590 gezeichnet ist, woraus wir den indessen

eingetretenen Tod Amnion's erfahren. Von beiden Titelausgaben haben

sich einige wenige Exemplare erhaiten. Von Pinello's Muteta dagegen

kenne ich nur 2 Exemplare und das in Brieg ist noch ununtersucht.

Sollten noch irgend welche Zweifel herrschen, so bin ich zu jeder

Auskunft bereit. Bob. Eitner.

Sigmund Salminger.
(Dr. H. M. Sohletterer).

Cber diesen zu seiner Zeit sehr angesehenen Musiker finden sich,

aufser in verschiedenen mus. Encyklopftdien, in P. v. Stetten's Augs-

burger Eunstgeschichte, Bd, I, p. 536 und in den Monatsheften ftr

Musikgeschichte, Bd, IV, p. 249 kurze Notizen; auch in G5deke's

Grundriss I, 179 wird er erw&hnt und zwar hier als Dichter der

Lieder: „In trtlbsal herr suchen wir dich.
u — „Ain lobgsang

haben wir ghOrt." — ,,0 Zion frolock mit begir." — „So h(Jret

nun all in gmain." (Im neuen Gesangpsalter von Jac. Dachser
14*
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178 Sigmund Salminger.

1538.*) Als ebenfalls von Salminger herrtlhrend giebt Wackernagel

in seinem Deutschen Kirchenlied, Bd. Ill, p. 807—811, als in dem-

selben Gesangbuch stehend, noch folgende Lieder an: „Bi& mir gn&-

dig, Got, mit deiner gab" (Ps. 57. Im thon, Rosina, Oder nan welche

hie jr) „Wolt jr dann nit reden ain mal" (Ps. 58. In der weifs, der

torecht spricht.) „Vermerkt all, die jr in dieser zeit lebe. (Maister

gsang Aafs Jeheskiel am 13. Im thon, Wer in aller maister sehal

gewesen). Man wird wobl nicht fehlgehen, wenn man die genauen

Melodieenangaben dieses Gesangbachs als Salminger' s Anteil an diesem

interessanten Psalter bezeichnet. Er und Daehser waren s. Z. treae

and entschiedene Anh&nger der Taafgesinnten; beide teilten dann am
ihres Glaabens willen darch Jahre harte Kerkerhafl; beide waren

einst Klosterbrttder and wohnten nan wieder in Aagsbarg zusammen.

Waram sollte Salminger den alten Glaabens- und Leidensgenossen bei

seiner Arbeit nieht unterstfltzt haben?

Die beiden noch auf dem st&dtisehen Archive in Augsburg vor-

handenen Aatographen (die wir nachstehend mitteilen) haben die

Unterschrift: Salminger. In den Bats- and Kriminalakten wird der

Name Salbinger, Salblinger and Saiblinger geschrieben. Wir ent-

scheiden ans ftkr die erstere Schreibart.

Salminger, ein dem Eloster entlaafener M5nch, kam am 1526

oder 1527 mit seinem Weibe, Anna Hallerin, von MQnchen nach

Augsburg. Ob er in Mtinchen geboren war oder in Aagsbarg, wo
er viele Jahre wohnte und etarb, l&sst sich nicht nachweisen.

Im Mai 1526 nahm einer der eifrigsten Anh&nger der neaen

Lehre, Hans Denk, entlassener Schalmeister von NQrnberg, an

Hans Hutt aus Hain in Franken, die erste Wiedertaufe in Augsburg

vor. Darch letzteren, der bald eine nngemeine Th&tigkeit entwickelte,

warde in karzer Zeit Aagsburg der Mittelpankt des stiddeatschen

Wiedertliufertums. Er taafte im Marz 1527, wahrend der Fasten zeitt

neben vielen andern, den Patrizier Eitel Hans Langenmantel (der

*) Der eigentliche Titel heifst: Der gantz psalter Dauids, nach ordnung vnd

anzal aller Psalmen, deren 150 seind Durch Jacoben Daehser. Augsb.

Ph. Ylhart. 1538. J. Daehser, ehemaliger Augustiner-Monch bei St Anna in

Augsburg, war, wie Salminger, einst Wiedertfiufer und gleichzeitig mit ihn in mehr-

jahrige Untersuchung deshalb verwickelt. „Er ist ebenfalls bus an das 3 iar in

eysen gelegen." Ubrigens sagt der Chronist noch von ihm: „er hat seine iunger

gelernet die armut zu halten, und nachdem man in gefangen hat, hat ain rat aein

hauls gesuchen laussen; da hat man ain volls hauls gefunden, mit allem dem das

darein kert und mit klaydungen, kleinoten und silbergeschirr gantz reich."
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Sigmund Salminger. 179

am 12. Mai 1528 samt seinen Knechten in Weifsenhorn enthauptet

wurde, wfthrend man seine Magd ertrfinkte; einer der ersten Martyrer

fQr die Lehre der Wiedert&ufer) und Sig. Salminger und dessen

Ehefran. Da die BrQder ihre heimlichen Zusammenkflnfte gewObnlich

in Garten hielten, nannte man sie auch GartenbrQder. Ihre Zahl

soil sieh bald auf mehr als 1000 belaufen haben; namentlich schw&rm-

ten die Frauen fQr die neue Lehre. „Wann sie getanft wurden,

legten sye nider Wadt an, wie die man, dafs man ihre scham nit

seeh, sunst wassen sye gantz nackent." Endlich, August 1527, ergriff

der Bat, der das Treiben der zahlreichen Sektierer l&ngst aufmerksam

verfolgt hatte und bei dem tftglich Denunziationen einliefen, die ersten

Mafsregeln gegen sie. Er Hbertrug die peinliche Untersuchung

dem damals bertthmtesten Augsburger Bechtsgelehrten, Dr. Gonr.

Peotinger, der, ein sonst wohlwollender und ehrenhafter Mann, sich

nur ungern dieser schweren und schmerzlichen Pflicht unterzog, aber

zuletzt dureh den Trotz der Abf&lligen erbittert, mit aller Strenge gegen

diese ,,b0se faction
44

vorging. Gefenglich eingezogen wurden zuerst

Hans Riefs ling, ein Maurer von Friedberg, dann aber die H&upter

der Gemeinde: J. Daehser, Jak. Grofs, Ktirschner aus Waldshut

und S. Salminger. Im Uerbst gelang es auch, sich des H. Hutt zu

bem&chtigen. (Er starb im Geftngnis, an den Folgen eines Versuches,

sich selbst zu verbrennen. Noch an seinem Leichnam glaubte die

zeitliche Gerechtigkeit ein Exempel statuieren zu mlissen, indem sie

ihn, 7. Dez. 1527, verbrennen und seine Asche in die Wertach streuen

liefs.) Salminger war bald nach seiner Bekehrung durch das Los

zum Vorsteher gew&hlt worden und liefs sich das ihm tlbertragene

Ehrenamt denn auch ei frigst angelegen sein.*) Die Kriminalakten

weisen ihm 74 Taufhandlungen nach; besonders scheint er auf

Frauen grofsen Einfluss gedbt zu haben, da die meisten der von ihm

Getaaften, Eheweiber und Mftgde waren. Die incarcerierten Tauf-

gesinnten wurden zahlreichen VerhOren, auch peinlichen, unterzogen.

Anfangs bebarrten sie mit grofser Standhaftigkeit auf ihren sogenann-

ten Irrlehren, daher der Bat, 18. Jan. 1528, beschloss, sie auch ferner

im Geftngnis zu halten und sie gebflhrender Straf nicht zu entziehen.

Ihre Lage wurde versch&rft, als man sie, 22. Jan. 1528, aus den

*) H. Hutt sagt in einer am 16. Sept 1527 abgegebenen Urzicht: „er kenne

Sigmunden nit anders, dann wie er bei den bruedern gesehen ; als er umb vaasnacht

bie gewesen, hetten die brueder einen voreteer wollen erwelen, der in vor were, wie

sy zq der apostel zeiten gebabt, also hetten sy got gebethen und das loos gelegt,

were das auff Sigmunden gefallen, das er ain vorsteer sein solt" —
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180 Sigmund Salminger.

vorderen in die hinteren KerkergewOlbe des Rathaases transferierte.

Salminger's Fran, die der Stadt verwiesen war, schlich sich am Oster-

tag (12. April 1528) ein und wohnte einer grofeen Gartenbrttderver-

sammlung in einem Hause am hintern Lech bei; sie warde geseben

und erkannt und dem Bate angezeigt, der nun ein scharfes Auge auf sie

hatte. Als sie am letzten April Gleiches wagte, warde sie festgenom-

men und dann ,,mit Euten aus der Stadt geschlagen." In einer „Ur-

gicht", die um diese Zeit Salminger abgab, erkl&rte er nocb: „Er

halt auf seinen ersten tawf nichtz, dann der sey von got nit eingesetzt

und gepflantzt; man hab auch kain buehstaben davon; aber sein

jetziger tawf der sey recht und von got eingesetzt, darumb er die

schrift darthun ra6ge.
u

Allein die unerbittliche Strenge, mit der der

Bat gegen H. Hutt und E. Langenmantel, welch letzterer doch

einem der angesehensten Patriziergeschlechter angehOrte und trotzdem

er, wie der Chronist sagt, zuletzt widerrufen hatte und im rechten

Glauben starb, vorgegangen war, sowie die lange, harte Kerkerhaft,

welche Salminger erdulden musste, mOgen allmfthlich doch eine Sinnes-

&nderung bei ihm angebahnt haben und nachdem die Batsakten mehrere

Jahre seinen Namen nicht mehr nennen, begegnen wir ihm pldtzlich

wieder in einem an den Bat gerichteten SchriftstQck, das seinen voll-

st&ndigen Widerruf enthftlt.

1530, 17. Dez.

Herr, in Deinem namen. amen.

Der herr ain gott alles flaysch, der da gibt verstand seines willen

den klainen, well mir Sigmund Salminger aufthun meinen mund zu

bekennen, was mein herz fur unrecht erkent und glaubt, zu seinem

breys, alien bekumerten und verwirten herzen zu trost, mir aus seiner

gnad durch Jesum Gristum zur sftlikayt. amen. Der Herr ist's, der

weyl und zeyt verendert nach dem wolgefallen seiner gnaden oder

aus verhenknus, wie dann auch vor augen ist, daryn die mensehen

hin und wider laufen zu suchen das wort gbttes und nit finden und

doch nachet ist, nemlich im herzen, das sie es hdren und thun. Der

bin ieh auch layder ainer gewesen, auf die mensehen gesehen, also

angelofen und in yrthumb gefallen und ander mit mir darein ge-

zogen. Das hat mich der herr auf das grofs mOr der trdbsal lasaen

kumen, in walfisch geworfen, daryn drey iar verhalten, bifs sein wrn
zum tayl furubergieng. also in mittler zeyt erfaren und zu herzen

gefast, ains und das ander wol erwegen und dem herren mein herz

dargeraycht, das er mir verstand geb nach seinem wolgefallen. also

hat sich die antwurt in meinem herzen bevestigt, das got den wider-
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1

taaf nit erfordert, auch daran kain wolgefallen hat darumb ich in

meinem gewissen verursacht bin worden, dasselbig zu erdffnen und

selbswilliklich zu bekennen, waryn mein herz vor dem herren zufrieden

ist. Derhalben ich auch freywilliklich demand zu lieb noch zu layd

bekenn, das ich geyrt und unrecht hab thon und also mifsgehandlet

wider gott und wider ain obrikayt, die weyl als vil verwirrung ver-

fflrung und verslrickung der gewissen dardurch einwurzlet, on das, das

als vil zank neyd hafs widerwillen secten emporung und vil ander

unrad daraufs entsprungen ist und noch entspringen mflcht, obwol

mir darzu weder herz noch will taylhaftig ist worden noch werden

soil mit gottes hilf. Derhalben ich iederm&nn und ieden insunder-

hayt gebeten ermant und abgefordert wii .haben, der von mir getaufl

ist worden oder der auf mich gesehen het und sich taufen lassen,

also mich zu aim exempel stellen, mit gottes kraft zu thun was ich

vor gott und ainer obrikayt schuldig bin zu thun, mein leben richten

und schlichten, wie ich dann an het gefangen, das es yedermann

dienlich und unanstdfsig sey, nach gottes willen, und mein brot in der

still im schwayfs meines angesicht essen; wo es aber die not erfor-

dert und gott zulest, weytere erkl&rung in geschrift auslassen gehn

und mit geschrift darthun dieweil alle welt die geschrift erfordert und

der vol ist, das der widertauf darmit ich geyrt hab nit aus dem rat

gottes kumpt, sunder aufs dem buchstab der da todt, der gayst aber

macht lebendig, in welchem wir gott sollen dienen und nit im buch-

stab. Darneben auch will ich iederman gebeten haben, das er sich

nit erger. Dann dieweyl die erkenntnufs gottes und seines crist als

hoch und weyt erschollen ist, das ain iedlicher erkennen mag was

gut und bSfs ist, das er das gut thu und das b5fs lafs, so wird in

gott sein himlischer vater wol weyter layten und weysen durch seinen

gayst in alle warhayt; dann kain mensch den andern im glauben der

allain ain gab gottes ist versichern mag. darumb darf es des zanks

oder sunder versamlung nit, da cristus dort oder da wirt gezaygt,

dieweyl gnugsam an ist gezaygt, was gut sey und was der herr von

dem menschen erfordert, nemiich gott lieben von ganzem herzen und

seinen n&chsten als sich selbs, daran hangt das ganz gesatz und pro-

pheten. das well gott in die herzen schreyben, die im still halten

sein stym zu hDren, durch Jesum Gristum. amen.

Dazu findet sich am gleichen Tage in den Akten die Bemerkung:

„S. Salminger, so des Wiedertaufs halben 3 Jahr in ftngnus gelegen

war, ist vor Bat erschienen freiwilliglich und auf sein Selbstansuchen

den Eid wie andre Wiedert&ufer gethan, widerruft und solcbs alles auf
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der uDtern und ftufsern Ratsstieg offentlich bekennt and dass er solchs

obgemeldermafsen gehandelt and vollftihrt hab, offentlicb angezeigt

hat, auf dass ihme ein Ebrb. Bat and dass er bis auf die vier Tag

n&chstktlnflig allhier sein and bleiben moge, vergDnnt, erlaabt and

naeh Verscheinang der 4 Tag sich aus der Stadt than and nit mebr

herein kommen solle.
u

Der von Salminger geleistete Eid hatte folgenden Wortlaut:

„Ich bekenne aus freier selbsteigner Bewegnos ungendt and an-

bezwangen von Mund und rechtem Herzen, dass ieh micb mit dem

Wiedertaufen and desselben Lehren Unreeht wider Goto and mein

ordentlich Obrigkeit gethan bab. Widerruf aueh denselben Wiederiauf

und sein Lehre, gered und versprich, dass ich derselben gegenw&r-

tigen und ktinftigen Yorstehern und Anh&ngern, aueh derselben Ver-

sammlung und Bottirung ibrer Lehren und was daran bangt in alleweg

mfifsig und abstehen, die mein Lebenlang meiden, sie weder heim-

lich noch Ofifentlieh besuchen, noch halten, ihnen aueh nit anhangen,

zu ibrer samt und sondern Unterhaltung kein Geld noeh ichte anders

bezahlen, geben noch darstrecken soil noch will, weder fflr mich selbst,

noch jemand Anderen als mir Gott helf der Allm&chtig."

Sofort nach seiner Befreiung richtete er an den Bat die naeh-

folgende Bitte, nun aueh seinem Weibe die RQckkehr in die Stadt zu

gestatten. Ihr fflrmlicher Widerruf erfolgte am 17. Jan. 1531.

Pursichtig ersam weifs gunstig lieben Herren. nachdem mich

der barmherzig gott erleucht hat, meinen yrthumb zu erkennen and

bekennen vor gott and den menschen, dardurch von e. f. e. w. der

band entiedigt bin worden, aufs gnad and ganst bifs auf die vier tag

erlangt hie zu sein, ist mein underthenig und diemutig bitt an e. f.

e. w., meinen elichen gemahel Anna Hallerin vergunnen bey mir za

sein, die weyl uns gott zusamen hat versugt, in meiner not am dienst-

lichisten wer; die sich gehorsamlich erbeut dasjhenig zu than, das

ander and ich gethon haben, die weil sie gleichformig gesynnet ist

mit mir and langst gewesen and dises yrthumb abgestanden ist. Das

wirt gott nach seiner barmberzikayt erstatten an e. f. e. w., so e. f.

e. w. nach barmherzikayt handlet. wo ich mich dann auf die be-

stympt zeyt hinthun oder ziehen wirt, will ich sie mit mir nemen,

also das e. f. e. w. uns bayde mit aller undertbenikayt sollen erfinden.

hiemit bevelchen wir uns e. f. e. w. in aller gehorsam und undertbenikayt.

E. f. e. w.

undertheniger

Sigmund Salminger.
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Die peinliche Verfolgang and das lange Gef&ngnis, was beides

fiber Salminger verh&ngt war, vermochten das Anseben nicht zq

schm&lern, das er als Mensch and Kflnstler genoss. Das Volk im

allgemeinen war den Taafgesinnten im Herzen eher zagetban als ab-

geneigt and nar die Angst vor graasamer Strafe bielt viele zarQck,

sich ihnen anzaschlieisen. Ihr exemplarischer Lebenswandel, ihre auf-

riehtige FrOmmigkeit, ihre seltene Opferwilligkeit, wie die Standhaftig-

keit, mil der sie jeder Bedr&ngnis, ja selbst dem Tode trotzten, er-

warben ihnen nieht nnr in den onteren Schichten der Bevdlkerang,

sondern aueh in den hOchsten Kreisen Sffentliche and viele heimliche

Anh&nger. Bekanntlich ist es nie gelangen, die Sekte der leider in

der Folge sich in zahllose Parteien spaltenden Wiedert&afer za ver-

tilgen. Wo einzelne ihrer Gemeinden heate noch existieren, zeichnen

sieh ihre Angehdrigen darch Rechllichkeit, Ordnungssinn , Fleifs,

Friedensliebe and strenge Sittlicbkeit aus. Anders als die grofse Masse

des Volkes, das in Verehrung za den Lehrern and in Begeisterang

za den zahlreichen M&rtyrern der Wiedert&afer aofblickte, belracbtete

die Obrigkeit diese Angelegenheit. Seit 1521 zu Zwickau die ersten

Gegner der Kindertaafe das Wort ergriffen hatten and im Fortgang

der Reformation jeder nenen Meinang freier Laaf gew&hrt schien,

arteten die wirren, schw&rmerischen Anschaaungen, die sich anter ihnen

allm&hlich Geltang za verschaffen sachten, gar bald aus. Grundsfttze,

die aller ebristlichen and blirgerliehen Ordnung widersprachen, weder

das kirehliehe Lehramt noch eine obrigkeitliche Gewalt anerkennen

wollten, vielmehr vOllige Gleichheit aller Christen erstrebte, besonders

aber das von Laien verrichtete Wiedertaufen Erwachsener, riefen den

heftigen Widersprnch einer m&chtigen weltlichen and geistlichen Gegen-

partei hervor and die h&rtesten Mafsregeln seitens der Obrigkeiten er-

schienen fortan nicht zu strenge. Vorl&ufig verhielten sich jedoch

die Taafgesinnten noch still and bescheiden. Die Verfolgangen, die

man gegen sie ins Werk setzte, erschienen daher Vielen als hart,

nngerecht and graasam; als aber die Vorfelle in Mlinster hinzukamen,

J. Bock hold von Leyden, dort das neue KOnigreich Zion gegrUndet

(1534) und die Stadt zum Schaoplatz aller Ausschweifangen wilder

Schw&rmerei, viehischer Wollast and anmenschlicher Grausamkeit ge-

macht hatte, durch EinfQhrnng der Vielweiberei and Aafhebang jeder

gesetzlichen Ordnang die Massen vOllig za demoralisieren suchte, da

erscbien den Besonnenen doch die Zeit gekommen, allwo Einhalt ge-

tban werden mosste. Yon diesem Momente an erfolgte aber aach

die Umkehr za Ordnang, Bahe and bOrgerlicher Sitte seitens der
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Anabaptisten. Anfangs dor dreifsiger Jahre bereits schien fiufserlich

die Unterdrtickung ihrer Lebre ziemlich gelungen, aber das Feuer

gltihte im Verborgenen fort und griff iramer mehr nm sich.*)

Salminger diirfte schon nach kurzer Zeit die Erlaubnis wieder

bekomioen haben, nach Augsburg zurttckzukehren. Er nennt sich

jetzt deutscher Schulmeister and Musicus und konnte nan seinem Be-

rufe and seiner Kunst ruhig und erfolgreich nachgehen. Auch der

Bat erwies sich ihm nun wieder gflnstig; seine frOhere Ausschreitung

schien man vergessen zu haben. Unterm 12. Pebr. 1544 vergSnnt

und lftsst er ihm auf sein Supplicieren zu, einen Tisch ttber das gesetzte

Mafs vor seinem Hause aufzustellen und ihn zu laden und zu besetzen.

(Vielleicht betrieb seine Frau einen kleinen Kram oder er selbst einen

Bucbhandel). Im Jahre darauf durfte er sogar seinen gn. Herren

ein (iesangblichlein, das er im Druck hatte ausgehen lassen, dedicieren

und ihnen ein jetzt leider nur noeh defekt vorhandenes Exemplar des-

selben verehren. Darumb erkannte ein ebrb. Bat, dass ihme der Herr

Baumeister (der damals den Stadtsackel fflhrte) eine kleine Verehrung

thun solle. Wie viel dieselbe betrug, war leider nicht festzustellen.

Besonders wohlwollend erwies sich ihm stets die Familie Fugger.

Dem berQhmten Kunstmficen, J. Jac. Fugger (1516—1575) widmete

G. FrOhlich**) eines der Salmingerschen Sammelwerke, wie einige

Jahre sp&ter der k. Hofkapellmeister, P. Massenus, der KOnigin

Marie von Qngarn, Statthalterin der Niederlande und deren Neffen,

dem Erzherzog Maximilian, nachmals Max II., eine fthnliche Dedi-

kation machte. Diese Vorkommnisse sprechen gewiss ebenso flir seine

vOllige blirgerliche Behabilitierung, wie fttr sein musikalisches Ansehen

und seinen kQnstlerischen Buf.

Von eigenen Eompositionen Salminger's ist nichts bekannt ge-

worden; es ist aber moglich, dass die ohne Namensangabe in seinen

Sammlungen aufgenommenen Tons&tze von ihm herrtthren. (?) Seine

Verbindungen mit deutschen und aufserdeutschen Tonsetzern mlissen

*) Einiges fiber Salminger's Beziehungen zu den Taufgesinnten findet sich in

einer eingehenden Darstellung des Wiedertaufertums in Augsburg aus der Feder

des seinerzeitigen Archivars Christian Meyer im ersten Jahrgang, Heft II der Zeit-

schrift des hist Vereins fttr Schwaben und Neuburg. Augsburg 1874.

**) Rechtsgelehrter und Kanzleidirektor in Augsburg, geb. zu Lannitz urn 1500,

Verfasser einer Schrift: „Vom Preis, Lob und Nutzbarkeit der lieblichen Kunst

Musica/' Augsburg 1540. Von dem spater genannten Pet r us Massenus lasst

sich, da sein Name sonst nirgends zu finden ist, nur mitteilen, was in der Dedi-

cation gesagt wird ; P. M, Moderatns Begiae Romanorum a sacra Musica praefectua.
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sehr weitreichende und intime gewesen sein; auch mit den Sftngern

der kaiserlichen Kapelle unterhielt er anunterbrochene Beziehungen.

Wer damals ein Sammelwerk edieren wollte, konnte und durfte nicht,

wie dies heute in der Kegel geschieht, aus 100 sehon vorhandenen

Sammlungen eine 101 te herstellen; er musste sich vielmehr mit den

betreffenden Tonsetzern in direkien Yerkehr zu setzen wissen und

seine Verbindungen, zumeist auf die Achtung sich statzend, in der

sein Name stand, mussten sozasagen die ganze musikalische Welt

amfassen. Salminger's sehr reichhaltige Kollektionen enthalten Ge-

sftnge von niederl&ndischen, franzSsischen and italienischen Kompo-

nisten, wie Satze der besten deutschen Meister. Man mag ihm gerne

nachsehen, dass er persflnlich auf die Ehren eines Tonsetzers ver-

zichtet hat, im Hinblick auf die Wiehtigkeit seiner Arbeiten, die zu

den sch&tzbarsten ihrer Zeit gehftren und sehr viele ohne ihn voraus-

sichtlieh spurlos verloren gegangene Kompositionen einer sehr wich-

tigen musikalischen Periode auf unsere Tage gerettet hat. Glticklicher-

weise haben sich komplette Exemplare seiner schatzbaren Publikationen

in Wien, Miinchen und Augsburg erhalten. FUr die Wertsch&tzung

und das Ansehen, in dem Salminger bei seinen Zeitgenossen stand,

sprechen auch die zahlreichen Ehrengedichte, die von hervorragenden

Gelehrten und Ktinstlern (darunter auch Erasmus von Rotterdam) an

ihn gerichtet warden und die sich in seinen Sammlungen vorgedruckt

finden. Die eingehende Beschreibung derselben (alle in Augsburg ge-

druckt) mag man bei A. Schmid: Ott dei Petrucci, Wien 1845, und

R. Eitner: Bibliographic der Musik-Sammelwerke des 16. u. 17. Jahrh.,

Berlin 1877, nachsehen. Hier sei zur nOtigen tTbersicht nur eine

kurze Zusammenstellung der Titel noch angefflgt:

1. Selectissimae nee non familiarissime Cantiones, ultra

centum . . . Besonder Aufserlefsener, kQnstlicher, lustiger Gesanng,

mancherlay Sprachen mehr dann hundert Sttick . . . M. Eriesstein

1540 (105 Motetten und deutsche, franzOsische, niederlandische und

italienische Lieder zu 2—6 Stimmen).

2. Ooncentvs octo, sex, quinque & quatuor vocum, omnium

iucundissimi nufpiam antea fie aediti. Ph. Vlhard 1545. (Dem Augs-

burger Bat gewidmet. 36 Motetten.)

3. Cantiones septem, sex et quinque vocum. M. Kriesstein 1545.

(J. Jac. Pugger von Georg FrOhlich gewidmet. 32 Motetten.)

4. Cantiones selectissimae. Quatuor vocum. Liber primus.

Ph. Vlhard 1548. (Dem Hause Fugger gewidmet. 17 Motetten.)
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5. Cantiones selectissimae. Quatuor vocam. Liber secandus

Ph. Ulhard 1549. (Von P. Massenas, der Kttnigin Marie von Ungarn

gewidraet. 11 Motetten von Clemens von Papa,)

Zu Leonhard Lechner.*)
77 ioviv ilrftit*.

Nealich stiefs icb im 20. Heft der „Mitteilungen des koniglich Sachsischen

Vereins fur Erforschung uud Erhaltung vaterlandischer Geschichtsdenkmale"

vom Jahre 1870 auch auf eine Arbeit des verstorbenen Prof. M. Furstenau:
„Kurfurst August von Sachsen, Graf Eitel Priedrioh von Hohenzollern-

Hecbingen und der Kapellmeister Leonhard Lechner." (S. 55— 69.) In
den Monatsheften fur Musikgeschichte J. Jahrgang 1869 Nr. 11 und 12
veroffentUchte ich unter der tJberschrift: „Leonhard Lechner und sein Streit

mit dem Grafen Eitel Friedrich von Hohenzollern im Jahre 1585" einen

auf Qaellenforschung beruhenden Artikel mit zahlreichen Aktenstucken. Die
gleiche Art der Titel machte mich stutzig, und ich beschloss, die Sache

zu untersuchen. War jeder von uns beiden von selber auf die Aktenstiicke

des kgl. Geheimen Staatsarchivs gekommen und hatte die Sache selbstandig

behandelt? Wareu etwa wichtige Nachtrage beizubringen gewesen? Leider

traf keine der beiden Vermutungen zu. Aber wie? Konnte Furstenau

seine Arbeit, die 1870 erschien, nicht schon vor dem November 1869, vor

meinem Aufsatze vollendet haben? Leider ist auch dieee dritte Vermutung
fur den aufmerksamen Leser hinfallig. So blieb denn nur der vierte Fall:

Furstenau kannte den Aufsatz von mir, der ihm ja auch kaum entgehen

konnte, da er Mitarbeiter der Monatshefte war, und benutzte ihn unter

ehrenwerter Nennung des Namens. Aber er gedenkt seiner Quelle nicht
mit einem Worte, ja erregt sogar den Schein, als biete er „ganzlich

unbekanntes" dar. Furstenau hat das ofter so mit meinen Arbeiten gethau,

die er entweder gar nicht citiert oder totschweigt Man vergleiche z. B.
den Artikel Rogier Michael in der allgemeinen deutschen Biographic,

wo alles nach meinen erstmaligen Aktennotizen erzahlt, aber nur „Monats-
hefte II, lu verraten wird.

So nun auch bei Lechner. Ich werde nirgends erwahnt, in alien

Punkten zu Grande gelegt und stellenweise wortlich ausgeschrieben. Man
sehe selbst:

Kade S. 180 (1869).

Weder von seinen Eltern, noch von

seiner Lehr- oder Studienzeit ist una et-

was bekannt. Er selbst bekennt nur in

der Vorrede zu seinen Messen von 1584,

das8 er seit seiner frtlhesten Jugend der

Tonkunst ergeben gewesen sei.

Furstenau S. 55 (1870).

Yon der Schule, die er durchlaufen,

oder von den Studien, die er getrieben,

weifa man nichts. In der Vorrede zu

seinen Messen 1584 bemerkt er, dass er

von fruher Jugend an der Tonkunst ge-

nu ldigt habe.

*) Die Bedaktion verofifentlicht die folgende Abwehr auf besonderen Wunsch
des Herra Verfassero.
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Kade S. 183.

Schon die ersten Arbeiten Lechners

erregten dieAufmerksamkeit seiner Kunst-

genossen . . . und sie bildeten die erste

Veranlaasung zu einer Bekanntschaft mit

dem Grafen Eitel Friedricb, wie Lechner

una 8eH>8t in der Yorrede zu den Messen

1584 erzahlt. Der Graf hatte . . . ihn

durch seinen Rat und Rechtsanwalt

Johann Drezel zu sich auf sein Schloss

. . . einladen lassen . . . und reicb be-

schenkt wieder entlassen.

Kade S. 185.

. . . , am den Scbutz des Herzogs

von Wurtemberg in dieser yerdrieislichen

Angelegenbeit in Anspruch zu nehmen.

Ftirstenau S. 56.

Bereits vor dem Jahre 1584 war Graf

Eitel Friedrich aufmerksam auf Lechner

geworden, wie dieser selbst in der Dedi-

kation zu seinen Messen 1584, die dem
Grafen gewidmet sind, erzahlt Letzterer

hatte ihn durch seinen Rat und Rechte-

anwalt Johann Drezel an seinen Hof be-

rufen und reich beschenkt wieder ent-

lassen.

Ftirstenau S. 57.

. . . , um . . . dort den Schutz des

Herzogs Ludwig yon Wurtemberg in An-

spruch zu nehmen.

Dann folgen die Aktenstucke in genauerer Orthographic, doch alle

wie bei mir; es iehlt auffalligerweise aus einera Versehen Furstenau's

nur der Brie/ Ludwig's von Wurtemberg, der in der Beilage VI stehen

sollte. Hinzugekommen ist der kleine Brief des Kurfursten Johann Oeorg

an Kurfurst August, den ich nur auszog. — So lernen wir aus dem
ganzen Aufeatze Furstenau's fast gar nichts Neues hinzu. Meine Arbeit

bietet dem Forscher grundlicheres, zuverlassigeres und reicheres Material.

Nur die eine Notiz ist wertvoll, dass ein 15st. Psalm ,^Laudate Dominum"
von Lechner im kgL Finanzarchiv liegt mit der (jungeren) Aufschrift:

„Leonardus Lechnerus Athesinus Wirtembergici Obori Musici (piae memoriae)

quondam rector."

Fern sei es von mir, uber Tote herzufallen. Das ware geroein!

Der Mann hat genng Verdienste. Aber die Wahrheit, fur die wir alle

kampfen, vertragt kein geschlossenes Visier. Und diese gait es neben der

Ehre.

Schwerin. Prof. Dr. Otto Kade.

Mitteilungen.

* Kleine Nachiichten uber Johannes Stollius, Kapellmeister zu Weimar (1608).

Im 20. Jahrg. der M. f. M. p. 59 und 61 erw&hnte ich Kompositionen desselben,

darunter eine fiir 18 Stimmen vom Jahre 1607, deren Originalbds. das K. S. Haupt-

staatsarchiv in Dresden besitzt Weitere Nachforschungen nach Stolle in Weimar
sind leider ohne jeghches Ergebnis gewesen. Ich teile daher hier wenigstens noch

mit, was obiges Archiv (HI, 21, Fol. 18, No. 89, Bll. 140—143) fiber ihn darbietet.

Unterm 1. Mai 1606 lud er den Kurfursten Christian II. zu Sachsen und dessen

Gemahlin Hedwig, geb. Prinzessin zu Danemark, nebst deren Schwager, Herzog August

zu Sachsen, zu seiner am 23. Mai 1608 zu Weimar stattfindenden Hochzeit mit

Kaspar Schlevogt's, Bfirgers and Ratswagenmeisters verwittweten Tochter, Christine,
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ein. Der Eurftirst verordnete hierauf unterra 14. Mai 1608 an seinen Eammer-
raeister, dem Biautigam einen Becher im Werte von 20 Gulden als Hochzeits-

geschenk zu senden.

Dresden. Theodor Distel.

* Dr. Hermann Eichborn, Dber das Oktavierungs-Prinzip bei Blechinstru-

menten, insbesondere bei Waldhornern. Musikgeschichtlich-akustische Studie. Leip-

zig, Paul de Wit 1889. 8°. 58 Seit Die Abhandlung ist ein Separatabdruck

aus der Zeitschrift fur Instrumentenbau , Lpz. bei P. de Wit, auch ein teilweiser

Abdruck der Abhandlung „Die Einfuhrung des Horns in die Eunstmusik" (M. f.

M. 21, 80). Der Verfasser, praktisch, theoretisch und historisch im Facbe der

Blecbin8trumente vortrefflich bewandert, giebt uns hier ein Bild der Entwickelung

der Blechinstruraente, stets vom praktischon Standpunkte aus beurteilt, wie weit die

uns uberlieferten Abbildungen, die oft die einzige Quelle bilden, uberhaupt beruck-

sichtigenswert erscheinen. Beachtenswert und die Fertigkeit der alteren Trompeter

erklarend, die wie auf einer Elarinette bis in die dreigestrichene Oktave spielen

konnten, ist die auf Seite 25 u. f. sich befindende Erklarung, dass namlich die Hohe
desto leichter anspricht, je mehr sich der Winkel im Mundstiick dem Rechteck

nahert, je geringer dagegen der Winkel, desto besser sprechen die mittleren und tiefen

Tone an. Bei der ersteren Art verliert die Trompete aber vollig ihren Elang-

charakter und nahert sich dem Ton einer Klarinette. S. 52 wird die Beobachtung

in einem Nachtrage nochmals an einem jungst aufgefundenen alten Trompetermund-

sttick erortert

* Herr Erich Prieger hat soeben eine Broschiire veroffentlicht: Echt oder

Unecht? Zur Lucas-Passion (scilc. von Seb. Bach.) Berlin, E. F. Conrad. 1889.

gr. 8°. 28 Seit. Preis 80 Pf. Die obige Frage besch&ftigt schon seit Mendels-

sohn's Zeit die Bachkenner und sie ist noch bis heute mit fur und wider beant-

wortet worden. Obige Schrift spricht sich ganz entschieden gegen die Autorschaft

Bach's aus. Der Verfasser erwagt anfanglich die Grande derjenigen, welche die

Lucas-Passion fur echt halten und seine Widerlegung derselben muss man als sehr

zutreffend bezeichnen. Nur einer der Beweise sei hier erwabnt, er betrifft die von

Bach gebrauchliche Oberschrift „J. J." (Jesu Juva), die er, den Verteidigern der

Echtheit zufolge, nur auf seinen eigenen Kompositionen gebraucht haben soil. Herr

Prieger weist aber S. 24 nach, dass sie sich ebenso auf den Eopieen fremder Werke
befindet und zwar auf den 12 Kantaten von Joh. Ludw. Bach (Kgl. Bibl. Berlin)

elfraal und die Buchstaben S. D. Gl. sechsmal. Auch Rust giebt in der 1. Liefg.

des 11. Jahrganges der Bach-Ausgabe ein Verzeichnis von Eopieen, die mehrfach

die Buchstaben J. J. tragen. Der Verfasser giebt zwar zu, dass es sich nicht leugnen

lasst, Zeichen Bach'scher Autorschaft scheinbar zu finden (er fuhrt sie einzeln an),

erklart dieselben aber dahin, dass die Eomposition entweder von einem Nachahmer

Bach's herrtihre, oder von einem Schtiler, dem Bach die Wege vorschrieb. Dunkel

bleibt immer noch der Grand, warum Bach ein Werk abschrieb, welches so grolse

Mangel aufweist. Die Broschure ist reichlich mit Beispielen versehen, die den Be-

weis liefem, dass Bach so etwas nie geschrieben haben kann. — Ganz besonders

erw&hnenswert ist der feine rein sachgemafse Ton, in welchem sich der Verfasser

bewegt. Die Gelegenheit war so verfiihrerisch in der bekannten Weise des Berliner

Kezensenten-Triumvirat8 iiber die Gegner herzufallen, dass es wahrhaft wohlthnend

und desto uberzeugender wirkt, einen gebildeten nur auf wissenschaftlicher Grand,

lage sich bewegenden Ausdrack zu finden.

Digitized byGoogle



Mitteilungen. 189

* Herr Dr. A. Ch. Kalischer hat in den Hamburger Signalen, einer leider

wenig sachgemafsen Musikzeitschrift, eine sehr umfangreiche und auf Quellenstudien

beruhende historische Abhandlung iiber „K6nig Friedricb Wilhelm II. Verdienste

urn die Musik" verofFentlicht. Derselbe zieht sich leider nach Art der feuille-

tonistischen Unterhaltungsblatter durch zwolf Nrn. hindurch (Nr. 13—24). Man
sollte doch bei der Wahl einer Zeitschrift etwas vorsichtiger handeln, wenn man
Arbeiten (iber historische Quellenstudien veroffentlicht. In der jfingsten Zeit ist

obiges Thema mehrfach behandelt worden und wir mussen Herrn Dr. Kalischer den

Vorzug einraumen, dass er dasselbe am grundlichsten und ausfiihrlichsten bearbeitet

hat. Die Quellen iiber den Violincellisten und spateren Intendanten Duport mussen

aufserst sparsam fliefsen, dass wir auch hier nicht mehr ale wie das bereits Be-

kannte erfahren. Beachtenswert ist auch die Losung der Frage, wer der von Mira-

beau erwahnte „Kalikan" sein kann. (Siehe S. 280 und 290.)

* Herr Dr. Bob. Hirschfeld in Wien hat vom osterreichischen Unterrichts-

Mini8terium eine jahrliche Unterstiitzung zugesichert erhalten, um seine historischen

Konzerte in Wien, die er schon seit 1884 in Geraeinschaft mit Herrn F. Ktistinger

alljahrlich veranstaltet, auch ferner fortsetzen zu konnen. Bisher wurde jahrlich nur

ein einziges Konzert zu stande gebracht, vielleicht ermoglicht die Staats-Untersttttzung

eine oftere Auflfiihrung, denn nur dadurch konnte das Publikum vertrauter mit den

alten Meisterwerken werden.' Herr Dr. Bohn in Breslau giebt z. B. jahrlich drei

historische Konzerte und durch sein mannhaftcs Vorgehen haben dieselben bereits

soviel Boden gewonnen, dass er auf das gebildete Publikum sicher rechnen kann.

Das dsterreichische Cnterrichts-Ministerium geht alien anderen Regierungen mit

gutem Beispiele voran, denn die Wiederbelebung der alten Kunst bedarf vorl^ufig

noch sehr der Staatsuntersttitzung, und nur dadurch kann sie wieder lebensfahig

werden.

* Der Dresdener Tonkiinstler-Verein versendet den 35. Jahresbericht. Seine

Mitgliederzahl ist bis auf 623 gestiegen, die Bibliothek hat sich um 83 Nrn. ver-

mehrt und besteht jetzt aus 2117 Werken. Ein Nachtrag zum Hauptkatalog soil

in nachster Zeit erscheinen und die seit 1879 angesrhafften Werke umfassen. Zum
Voraitzenden ist an 8telle des verstorbenen Moritz FUrstenau Herr F. Griitzmaoher

gewahlt worden.

* Geschichte des Musik- und Konzertwesens in Hamburg vom 14. Jahrh. bis

auf die Gegenwart, von Josef Sittard. Altona und Leipzig. Verlag von A. C.

Beher. Pr. geheftet 6 M, elegant geb. 8 M. Erscheint anfangs November. Wir

kommen auf*das Work selbst spater zu sprechen.

* In Payne's kleiner Partiturausgabe sind soeben 3 Streichquartette von Karl

Ditters von Dittersdorf erschienen, a 40 Pf.

*
1fCh. A. B. HuWs Erklarung des farbigen Notensystems. Mit kleinen

Obungsstucken. Beweis, dass ein Spielen nach farbigen Noten in ungeahnt kurzer

Zeit, event in einigen Minuten, sowohl von Spielern wie Nichtspielern zu erlernen ist.

Hamburg und Leipzig. Verlag der Aktiengesellschaft, 1888." gr. Fol. Pr. 60 Pf.

Es ware schade, wenn obiger Titel im Gedrange der Zeit verloren ginge. Neben

Hoff, Daubitz u. a. Wundermannern verdient Huth unbedingt genannt zu werden.

Hubsch sieht so eine farbige Seite aus, man glaubt ein Spielzeug fur Kinder vor

sich zu haben.

* Camille Vyt in Gent (Gand) hat soeben einen antiquarischen Katalog ,^Le

bouqainiste beige" herausgegeben, der Werke fiber Musik und Theater alterer bis
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neuester Zeit verzeichnet and viel Wertvolles enth&lt. Der Katalog ist darch jede

Buchhandlung unter der Nr. 328 zu beziehen.

* Mitteilungen der Musikalienhandlung Breitkopf & H&rtel in Leipzig. Sep-

temb. 1889, Nr. 27. Jos. Lanner'% Walzer. Gesamtausgabe v. Ed. Kremser, mit

Biogr. u. Verz. in 5 Bd. a 5 M. — Kirchenkomp. von Julius von Beliczay (neu)

auf Subscription. Mit Verz. 17 Nrn. in 4 Liefg. — Frz. Schubert's Oper Fierrabras,

Part., Klav.-Ausz. u. Stim. — Seb. BacK% 36. Jhg. Klavierwerke. — A. E. M

.

Ghritry's Werke in P. u. Kl.-A.: Les Evenement imprevus. P. — Palestrina's

Werke, Bd. 21, 12. Buch der Messen. — Frz. Schubert'b Gesamtausgabe, Tanze
f

Serie 12. — Heinr. Schiitz
1

samtl. Werke, Bd. 8, Geistl. Chormuaik, P. — Aufser-

dem Anzeige neuer Werke in Musikliteratur und Musikalien. — Volksausgabe u. a.

* In Moritz Schauenburg's Verlage in Lahr ist ein Abreifskalender ffir 1890

in grofsem Format und bunter Ausstattung erscbienen, der neben anderen histo-

rischen Notizen auch ftir je einen Tag die Daten eines beriihmten Musikers alterer

und neuerer Zeit mitteilt. Am Schlusse des Jahres befindet sich ein Register fiber

die betreffenden Musiker.

* Von Joh, Zahris Melodieen der deutscben evangel. Kirchenlieder (s. S. 171)

ist soeben das 12/13. Heft ausgegeben, welches bis zur 3713. Melodie reicbt —

-

Vom Kataloge in Bologna bleibt die Fortsetzung lange aus. Anfanglicb erschien

jeden Monat eine Lieferung, jedoch in der letzten Zeit wurde schon ein Vierteljahr

daraus und nun sind es bereits 6 Monate seit dem Erscheinen der 5. Liefg.

* Hierbei eine Beilage: Katalog der Musik-Sammlung der kgl. offentlichen

Bibliothek in Dresden. Bog. 7.

Joseph Baer & Co., Frankfurt a. M,

Soeben erschien und wird auf Verlangen versandt:

Lagerkatalog 248:

Musik, Theater, Volkslieder.
(Bibliothek eines bedeutenden Musikgelehrten.)

VcriujtworUichcr Bedaktear Robert Bitner, Ttniplia (Uokermark).
Draok von HermaiD Beyer A 80hne in LftDgeneeisa.
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MUSIK-GESCHICHTE
heraasgegeben

von

der Geseltechaft ffkr Musikforsohnng.

IE Jalirpi.

1889..

Preii det Jahrgangei 9 Mk. Monatlich ertoheint
eine Nommer von 1 bis 8 Bogen. IniertionsgebtLbren

fur die Zeile 30 PI

y(i KommlBsionaTerlftg
Ton Breitkopf A Hftriel In Leipsig.

Beitellungen
nlmmt jede Buch- and Matikhandlang enftgegen.

So. 12.

Nochmals Johann Buchner and Hans von Constanz.

Seit ich die Bemerkungen zu diesen beiden Autoren in den M.

f. M., Seite 141 schrieb, habe ich die betreffende Abhandlung von

Karl Poster in der Vierteljahrsschr. f. Musikwissensch. selbst gelesen.

Die Aasftihrungen des Verfassers haben mich jedoch von der Richtig-

keit seiner Annahme, dass beide Orgelmeister identisch seien, noch

nicht iiberzeugen kOnnen. Der Yerfasser verwickelt sieh S. 8 and 9

in erhebliche Schwierigkeiten, and sein Versach, dieselben zu ldsen,

befriedigt nicht. £r sieht sich gentttigt, einen Interpolator anzanehmen,

welcher diejenigen Stellen eingefdgt habe, in denen das Fundament-

buch auf Joh. Bachner als einen Gew&hrsmann sich beruft, oder

Uberhaupt in der dritten Person von ihm redet. Herr P&sler denkt

sich hierunter einen musikalisch gebildeten Abschreiber, etwa einen

der Sehne Buchner's. Doch ware zu erg&nzen, dass dieser Abscbreiber

aach klassisch gebildet gewesen sein muss, denn er schreibt, gleich

Hans von Constanz, ein verh&ltnism&fsig gates Latein. Dass nan ein

Mann dieses Bildangsgrades seine Zus&tze in so angeeigneter and

missverst&ndlicher Woise angebracht haben sollte, ist kaura glaablich.

Er vers&amt es, dieselben als solche, als von andrer Hand kommend,

irgendwie kenntlich zu machen, so dass es ganz den Anschein hat,

als spreche der Yerfasser, Hans von Constanz. Oder er hat die Ab-

sicht gehabt, seine Bemerkungen in den Context der Abhandlung zu

verweben and sie dem Yerfasser derselben in den Mund zu legen.

Dabei aber ftllt er aas der Bolle; er vergisst, wen er iprechen l&sst.

Monfttah. I MnaikgMob. Jahrg. XXI. No. 12. 15
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192 Manuscript mus. theoret, 4°. 57 der kgl. Bibliothek zu Berlin.

Er l&sst den Hans von Constanz, d. b. Job. Bachner, Folgendes sagen

(S. 35 u. 36 der P&sler'schen Schrift): „Die Beihenfolge der Stimmen

magst da nach deinem Ermessen und nach deiner Qewohnheit an-

ordnen, Hier in onserer Tabulatur soil der Disk, auf Notenlinien

geschrieben werden, wird daber naturgem&fs die oberste Stelle ein-

nehmen. Dass dem Disk, zun&chst der Bass untergestellt wird, dem

Basse der Alt, dem Alt der Tenor, dem Tenor die sonst etwa vor-

bandenen Stimmen, erscheint anch mir nicht unangemessen. Diese

Praxis n&mlicb befolgte Joh. Bachner als eine gewissermafsen ihm

eigentiimliche." Dabei kommt also der wanderliche Sinn beraus:

„Ich
y

Job. Buchner, acceptiere dieses Yerfabren yon Job. Bucbner."

Und nicht nur einmal, sondern dreimal musste der Interpolator diesen

seltsamen Schnitzer gemacht baben; denn aoch die beiden anderen

Stellen,' in denen auf Bachner Bezug genommen wird, ergeben diese

tible Logik. Es ist scbwerlich anzanehmen, dass ein Eopist, der mehr

ist als dies, der den Stoff selbst&ndig beberrscht, der sprachliche

Bildang besitzt, nicht imstande sein sollte, sich verstfcndig auszadrttcken.

Die Entscheidang der Sache wird wesentlich davon abb&ngen, ob in

Constanz einschlagende archivalische Qaellen sich auffinden lassen.

Fails dieselben ergeben, dass Job. Bachner und Hans von Constanz

verschiedene M&nner waren, so sind die betr. Stellen des Fundament-

baches durchaus klar. Sollte es sich herausstellen, dass beide Namen
einen and denselben Mann bezeichnen, dann wflrde es an der Zeit

sein, za yersuchen, jene auffallenden Stellen irgendwie erkl&rlich zu

machen. Bei meiner gegenw&rtigen r&amlichen Entfernang yon dem
Forschungsgebiete mass ich diese Untersachung anderen H&nden fiber-

lassen und micb damit begnflgen, die Frage angeregt zu haben.

Julius Bichter.

Manuscript mus. theoret. 4°. 57 der kgl. Bibliothek

zu Berlin

wird seit Kiesewetter's Nachricht daruber, die sowohl dem Ms. hds.

angehfcngt ist, als 1831 in der Allgemeinen musikalischen Zeitung

erschien Arnolt Schlick dem Jttngeren zugeschrieben. Das Ms.

trftgt keinen Titel, sondern beginnt mit den Worten ,JExplicatio Com-

pendiosa doctrinis etc. signis musicalibus
u

. . . Herr Carl Paesler

citiert das Ms. in seinem Fundamentbuch yon Hans yon Constanz

(Viertelj. 5, 1 ff.) sehr oft nur mit der kurzen Angabe „A. Schlick

jon.
<( und wurde ich dadurch veranlasst, das Ms. selbst einer genaueren
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Manuscript mus. theoret 4°. 57 der kgl. Bibliothek zu Berlin. 193

Prtifung zu unterziehen. Eiesewetter schreibt das Ms. dem Arnolt

Schlick (anfenglich schreibt er sogar Andreas Schliek) zu, weil zahl-

reiebe Beispiele mit den beiden Bachstaben „A. S.
u

gezeiebnet sind

und da Herr Pdlchau, der frtlhere Besitzer des Ms., unter alien drei

Autoren des 16. Jahrhunderts , deren Namen mit A. S. beginnen,

n&mlich Andreas Sylva, Andreas Schwartz and Arnolt Schlick, dem
letzteren den Vorzug giebt, auch Ornithoparchns dem blinden Orga-

nisten Arnolt Schlick in Heidelberg 1517 seinen Micrologas widmet,

so musste der A. S. dorchans Arnolt Schlick sein. Da aber POlchan

nnd Eiesewetter nur eine Aasgabe von 1535 des Micrologas kannten

and A. Schlick's Haaptth&tigkeit in die Jahre 1511 und 1512 fltflt

(siehe die Abdracke des Spiegels der Orgelmacher and die Tabalaturen

f. Orgel in M. f. M. Jhg. 1), so glaabten wieder andere den Sohn

als Yerfasser heranziehen zu mtlssen, von dem wir aber im iibrigen

weiter nichts kennen als einen Brief, den er an seinen Vater richtete

and der den Tabulataren von 1512 vorgedrockt ist. Eiesewetter

spricht von einem Schlick junior nicht. So ist Arnolt Schlick junior aaf

die merkwtirdigste Weise zam Verfasser eines Werkes gelangt, dessen

Autorschaft ihm gewiss sehr fern liegt. Die Handschrift selbst ist

aufserdem entschieden in die Mitte selbst in die 2te Hftlfte des 16. Jahrb.

zn setzen and die in der Abhandlang angeftihrten Theoretiker, die

einer alteren Zeit angehOren, sind gar nicht mafsgebend ftir die Zeit

der Abfassung derselben. Zieht doch Glarean 1547 den Qafor mit

Vorliebe an, dessen Werke von 1480—1518 erschienen. Ferner ist

bisher ganz tlbersehen worden, dass kein einziger Theoretiker dieser

Zeit seine eigenen Musikbeispiele mit seinem Namen zeichnet, w&hrend

er bei fremden nie die Autorangabe vergisst und wenn sie auch nur

aas den Anfangsbachstaben besteht. Mir ist kein einziges Beispiel

bekannt, wo dies nicht zatr&fe. Selbst Glarean, der selbst zugesteht,

dass er kein Tonsetzer ist, sich aber gern zu den „Phonascen" ge-

rechnet s&he (Seite 174, neue Ausg. S. 127), bemerkt nor ganz be-

scheiden, dass die folgenden Melodien zu den Oden ein eigener Ver-

such seien. Obige Buchstaben A. S. kOnnen daher den Yerfasser der

Abhandlung gar nicht bezeichnen. Wer nun dieser A. S. sei, liefse

sich nur feststellen, wenn man Tons&tze vergliche, die den oben ge-

nannten Autoren bestimmt angehOren and mit einem der im Ms. mit-

geteilten iibereinstimraten. Hierza gftbe die Bibliographie der Musik-

Sammelwerke das Material in die Hand. Um nun diesen von Pdlchau

and Eiesewetter angebahnten 1 rrtum zu vermeiden, ware es unbedingt

notwendig das Ms. kttnftig nur mit seiner Bibliotheksnummer, die ich

15*
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194 Die Leipziger Stadtpfeifer.

an den Kopf dieses Artikels gesetzt babe, zu bezeicbnen und nicht

mit A. Schlick jun.

Bob. Eitner.

Die Leipziger Stadtpfeifer.

(Mitgeteilt von Dr. B. Kade in Leipzig.)

Das alteste st&ndige Musikchor in Leipzig waren die Batspfeifer

oder Stadtpfeifer. Zu welcher Zeit dieses Institut eingerichtet worden

ist, l&sst sich mit voller Sicherbeit angeben, es geschah 1479. In

diesem Jahre findet sieb im Leipziger Batsbuch folgender Eintrag:

,,Uf sonnabendt nach Eiliani (10. Juli) anno 1479 baben alle drey rete

eintrechtiglicb zu eren der stadt and alien biirgern zu nutz and from-

men za spielleuten and dynern ufgenommen meister Hansen Nagel

mit zweyen seinen s5nen, and baben im zu jarsolde geredt und zu-

gesagt ierlieb 40 alte sehog zu gaben und ydem (= item) eyn hofe-

gewant gleieb den reitenden Knechten, und yn gesatzt, das sie von

keynem burger, deme sie zu seyner wirtechaft (= bochzeit) ader an-

dern seynen eren pfieffen werden, nicht obir 40 groschen fordern

und nebmen sollen, und wo sie gemeynen biirgern und armen leiten

pfieffen wQrden, von den sollen sie nicht mehr haben, widder (weder)

herberge noch holtzgeldt, auch umbe das nawe Jahr zu keynem bdrger

gehen ungeverlich (= unverbrtichlich). Das haben sie dem Bate also

zu halden auch geredt und gelobt und die wapen (= Stadtwappen),

die yn der rat wil machen lassen, sollen sie dem rate widder ant-

worten, wanne sie von des rats dinste scheiden werden."

Schon gegen Ende des 15. Jahrbunderts wurde jedoch zu den

ursprtinglichen 3 Batspfeifern ein vierter hinzugenommen, auch wurde

ihnen alien freie Wohnung gegeben, und daftir ibr bisheriger Lobn

etwas verkiirzt und da sie sich fortw&hrend Vorschuss „uff ihren

Solt
u

geholt hatten, so wurde von 1499 die Einrichtung getroffen,

ihnen ihren Lohn wOchentlich auszuzablen. Seit diesem Jahre sind

regelm&lsig in den Stadtkassenrechnungen 40 Groschen wdchent-

lich fQr die 4 Batspfeifer gebucht. Erst unter dem Bttrgermeister

Lotter, 1556, wurde der Qehalt von 10 auf 12 Groschen erhflht und

von 1597 an bekamen die Pfeifer w5cbentlich 15, von 1599 an sogar

18 Oroscben. Bei dieser Einrichtung blieb es aber dann das ganze

17. Jahrhundert bindurch und weit bis in das 18. hinein. Erst 1738

erscheinen die „Kunstgeiger". Bei ihrem Antritt hatten die Pfeifer

einen Eid zu leisten, der uns zwar erst aus dem Jahre 1613 erhalten
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Einige Dokumente fiber die englischen Instrumentisten. 195

ist, der aber doeb aaf eine vie] ftltere Zeit zurttckzugehen seheint.

Er lautet: „Dem Dicnst, darzu ich mieh begeben hab, dem will iob

getrealieh und vleissig vorstehen, des Bathes Ehren fordern, and

Schaden, ob ieh den erfahren wtirde, melden, warnen and offenbahren,

der Masica in der Eirchen, sowobl dem Abeblasen von dem Rath-

hause vleissig abwarten, diejenigen so mich und meine Gesellen zu

Ehren, es sei aaf Wirthschaften oder Gastereien erfordern, mit dem
Lohn nicht Qbersetzen, sondern an dem, was verordnet, begntlgen and

im Aaffwarten mich willig and anverdrossen erfinden lassen. Treu-

lich und uagefehrlich, als mir Gott helfe."

Das Abblasen vom Turm warde im Aagast 1599 eingeftthrt,

nachdem bei einer Renovation des Bathauses der nech jetzt bestehende

eiserne Aastritt zu diesem Zwecke angebracht worden war.

Leipzig konnte stolz sein auf diese 4 Stadtpfeifer. Die Haopt-

stadt Dresden begndgte sich bis 1572 mit einem einzigen Stadt-

musikanten, dem „Kreaztiirmer". Za grOfseren Festlichkeiten, wie

zur Johannisprocession, liefs der Dresdener Bat wiederholt die Leipziger

kommen. In den Dresdener Stadtrechnungen findet sieh 1522 die

Notiz: „42 groschen den Pfeifern von Leipzig geseh&nkt of des

SchBssers Hochzeit, dass sie vor dem Sacrament gepfiffen." Die

Leipziger Akten bergen noch reiches Material.

Einige Dokumente fiber die englischen

Instrumentisten.

1. Konigl. Sachs. Geheim. Staatsarchiv. Gopial 535.

„An Hansen Thilo, Haasvogt. Lieber Qetreaer. Unser gn&digster

Befehlich ist, da wollest ansern Englischen Instrumentisten von

ansertwegen auferlegen, sich alsbald nach deiner Anmeldang mit

ihren Instramenten anhero bei Tags and Nachts za uns za begeben

and die Traaerkleider, so wir ihnen machen lassen, mitzabringen,

damit sie allhier darinnen aafwarten kOnnen, und damit sie der Fuhre

halber nicht gehindert werden, wollest da ihnen ansrer Eatscher

einen, so die Sachen pflegen zu ftthren, welcher enter denselben am
besten fortkommen kann, verordnen, der sie bis gegen der Gasse

fflhre bei Tags and Nachts; allda sie za ihrer Ankunft Ambtsfuhre

bekommen werden, auch demselben Eatscher befehlen, dass er nach ihrer

Ankunft gegen der Gasse folgenden Tages vollendts ledig hereinfahren

soil and solches alles dermassen mit Fleiss bestellen, damit berUhrte
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196 Zur Totenliste 1888.

Instrumentisten je eher, je besser allhier sein mfigen. Berlin, den

25. Oktober. anno 1586.

2. Ebenda. Copial. 535.

An Se. EOnigl. Majest&t zu D&nemark. Ew. EBnigl. Majest&t

Einspftnniger, welehen sie den Engl&ndiseben Instrumentisten zu-

geordnet, bat ans Ew. E. M. Schreiben, zu einer Ankanft bei ans

zn recbt tlberantworten lassen. Dass nan Ew. E. M. nns auf anser

freandlich Bitten nns niebt allein diese Instrumentisten freundlich

haben zukommen, sondern sich auch mit denselben zuvor uff eine

gewisse Dnterhaltung vergleieben and ihrer Abfertigung balber so

fleissige Yorsehung haben tbun lassen und also derhalben sich so

oft und vielmals unsertbalben bemiihet, dessen thun wir uns gegen

Ew. E. M. ganz dienstlich und freundlich bedanken. Weidenheim,
d. 19. Oktob. anno 1586.

Dazu vergleiche Siebenkees, Materialien zur Nfirnbergischen

Geschichte: ,,1612, d. 20. —23. Oktober baben etzliche Englender

des Landgrafen zu Eassel bestellte Eomedianten" etc. . . Engell&ndi-

sche Eomedianten spielten im Mai 1597 wahrend 7 Tagen am Hofe

zu Stuttgart und erhielten 300 Gulden. Im Jahre 1603 tlbersandte

EOnigin Elisabeth von England dem Herzoge Friedrich von Wflrtem-

berg durch ihren Oesandten Spencer den Hosenbandorden, der eine

„Gesellschaft ausgezeichneter englischer Musiker, Eomedianten, Tra-

goeden und Histrionen" mitbrachte unter denen auch der Sage nach
der Dicbter des Sommernachtstraumes sich befunden babe. Vgl. Adolph

Palm, Briefe aus der Bretterwelt zur Geschichte des Stuttgarter

Hoftheaters. Stuttgart 1881.
B. Kade.

Zur Totenliste 1888.
Zus&tze und Verbesserungen von Bd. Frieae and C. Ltlgtner.

Brzowski, Jos., Nestor der polnischen Eomponisten, geb. 1805, st.

8. Nov. in Warschau. (N. Z. f. M. 1889, 10. — Siehe auch

Schumann's gesammelte Schriften II.)

Cftbu, Edmond, geb. 1832, nicht 1843. (Guide 329.)

Gonte, Jean, nicht Contl.

Greith, Karl, ist zu streichen, da er schon 1887 starb, siehe M. f.

M. 20, 115.

Herold, Rudolf, st. in St. Francisco, nicht in Philadelphia. (Guide

218. — Signale 647.)
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Lysehine, ftregor, geb. 23. April 1854 in St. Petersburg, st.

27. Juni ebd. (Nekrolog in Mas. Rundschau No. 29/30.)

Meyer, Pater Ambrosias, Organist an der Stiftskirche zu Luzern,

st. 21. August ebd. (Wochenbl. 71. — Signale 106. — Lessmann

99 von 1889.

Parlow, Albert, Milit&rmusikdirektor, geb. 23. Dez. 1823 zu Torge-

low, st. 27. Juli zu Wiesbaden. Der im Jahrg. 16, 111 aufgefdhrte

Wilhelm Parlow war sein Bruder und ebenfalls Milit&rmusik-

direktor (Mitteilung seiner in Wiesbaden verheirateten Toebter).

Reed, Thomas German, Sanger, Dirigent und ausgezeicbneter

Pianist (siehe Riemann's Lex.), st. 21. Pebr. in St. Croix (Surrey).

N. Z. f. M. 234.

Sachs, Julius, ist zu streichen, da er schon 1887 st und in M. I

M. 20, 131 verzeichnet ist

Schnblger, Anselm, MOnch in St. Einsiedeln in der Schweiz, der

bekannte Musikhistoriker, st. dort am 14. M&rz.

Sehwalger, Ernst, Liederkomponist, schrieb auch die Oper: Die

letzten Tage von Pompeji, Dirigent eines Qesangvereins in Mdnchen,

st daselbst am 14. Okt. (Musik. Tagesfragen No. 8.)

Anzeigen musikhistorischer Werke.

14. Gollectio musiees organicae ex operibus Hieronymi Frescobaldi

Ferrarensis (nat. 1583 + 1644) quondam Organistae ad S. Petrum

Bomae. Sammlung von Orgelstucken. . . Herausgegeben von Fr.

X. Haberl. Leipzig u. Brttssel, Breitkopf & H&rtel. Preis 10 M.

hoch fol. X und 99 Seiten nebst Portrait Fr.'s.

Der Herausgeber hat ganz recht, wenn er im Vorworte behauptet

dass alle neueren Ausgaben der Orgelwerke Frescobaldfs bisher ungenugend

waren, urn ilin ganz zu kennen und zu beurteilen. Wenn man die vor-

liegende Sammlung von 68 Tons&tzen in den manigfaltigsten Gharakteren

studiert hat, so muss man dem Herausgeber vollig beistimmen, wenn er

die Kompositionen Fr.'s als bedeutend und epochemachend bezeichnet und

ihn ebenburtig eines Seb. Bach's halt Auch Fr. kann neben zarten und

weichen Tonsatzen machtig in die Harmonien greifen und oft so herbe

und hart werden, dass man eine Zeit bedarf, urn die Schonheiten seiner

ErfindoDgskraft nach und nach zu fassen. Schwer ist es allerdingB seinen

weit auBgesponnenen Satzen bis zum Schlusse zu folgen, denn sie wollen

oft kein Ende nehmen und so sehr man die Kunst bewundern muss, das

Herz bleibt kalt Besonders anmutig sind seine kleinen Satze. Ich greife

nur die Toccata No. 19 heraus und erfreue mich an der SchmiegBamkeit
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198 Bechnungslegung.

der Stimmennibrung and den edlen Motiven. Das Vorwort bietet noch

zwei Ponkte, die einer Widerlegung bedurfen. Gleich im ersten Absatze

sagt Herr Haberl, class wir von alteren Orgelkompositionen kaum dreifaig

Seiten in moderner Entzifferung beeitzen. Das ist nicht ganz ricbtig. Das
Orgelbuch von Schlick von 1511 umfasst 21 Seiten, Paumann's Orgelstucke

43 Seiten, das Buxbeimer Orgelbacb 111 Seiten, das Orgelbucb von Joh.

Bnohner 94 Seiten, die Sammlung Sweelinck'scher Orgelstucke 51 Seiten,

Bitter giebt 230 Seiten und unzablig sind diejenigen, die sicb verstrent

in diesem and jenem Werke finden, wie in Winterfeld's Gabrieli, in den

Monatsheftea, in biographischen und musikbistoriscben Werken. Der zweite

Punkt betrifft die Aufserung auf S. VIII, „dass Frescobaldi hier zum
erstenmale in der Geschichte des Orgelspieles mit Variationen hervortritt".

Sweelinck lauft ibm den Bang gat am 25 Jabre ab. Aucb wendet er

die Form nicbt nor vorubergehend an, sondern mit besonderer Yorliebe,

was ans besonders seine zahlreicben Schuler beweisen. Aucb er verwendet

die Bhythmik, Taktveranderungen, Synkopen, Triolen a. s. w. als Hilfe-

mittel, um dem Thema neuen Beiz zu verleiben. Im ubrigen ist aber Fr.

grofsartiger veranlagt als Sweelinck, verfugt auch bereits uber ganz andere

Hilfsmittel als Sweelinck, der nocb im 16. Jh. seine Aosbildung empfangen

batte und sicb die "Wege erst babnen musste.

Bechnungslegung
fiber die

Monatshefte fflr Musikgeschichte
fur das Jahr 1888.

Einnahme 1288,50 M
Ausgabe 1234,08 M

Spezialisierung:

a) Einnahme: Mitgliederbeitrftge. Darunter an Extrabeitragen

von den Herren Dr. Eichborn 50 Mark and S. A E.

Hagen 5 Mark 796,00 M
Durch die Breitkopf & H&rtersche Musikalienbandlung . .

.

.

.

492,60 M
Summa 1288,50 M

b) Ausgabe: Buchdruck .

.

708,82 M
Papier 72,50 M
Notendruck nebst Papier 145,12 M
Feuerversicberung, Circular, Buchbinder, Utensilien 21,10 M
Verwaltung, Post etc 210,% M
Mehrausgabe aus dem Jahre 1887 75,58 M

Summa 1234,08 M
c) Oberscbuss 54,42 M
Templin (U.-M.), im Oktober 1889.

Bob. Eitner,
SekreUr der Oetellschafl fttr MutIkfor»chung.
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Mitteilungen.

* Das 3. Vierteljahr der Vierteljahrsschrift, herausgegebeben von F. Chrysander,

Ph. Spitta und Guido Adler (Lpz., Breitkopf & H&rtel) enth&lt recht wertvolle

Aufs&tze, besonders der biographische Artikel Marco da Gagliano von Dr. Emil

Vogcl und „Die Musica enchiriadis und ihr Zeitalter" von Ph. Spitta verdienen

eine beeondere Beachtung. Ebenso 1st die Entdeckung dee belgischen Benediktinere,

Dom Germain Morin, dass Guido von Arezzo ein Franzose ist und eigentlich Guido

de Sancto Mav.ro sich nannte, hochst wertvoll, wenn sie auch noch der weiteren

Untersuchung bedarf. Heinrich Reimann's Artikel „Zur Geschicbte und Tbeorie der

byzantinischen Musik" gehort ins spekulative Fach der Wissenschaft, welches mehr

den Mathematiker als Historiker anzieht. Alle die Abhandlungen fiber aulsereuro-

p&ische Musik bringen uns nicht weiter als fiber die Grundgesetze der Tonfolge und

Tonart tTber die Musik-Ausiibung dagegen selbst wissen wir entweder auch nicht die

kleinste Nachricht zu geben, oder sie ist so unentwickelt, dass es sich nicht ver-

lohnt n&her darauf einzugehen. Dennoch hat das undankbare Feld fiir manchen

Gelehrten eine besondere Anziehung und wir erhalten jahraus jahrein eine gelehrte

Abhandlung fiber die andere, und fast scheint es als wenn das Feld unerschopf-

lich wire. Man bewundert den Scharfsinn der Verfasser und bedauert, ihn nicht

auf etwas Wertvolleres verwendet zu sehen.

* Herr Johannes Schreyer in Dresden hat einen Band Orgelkompositionen

von Joh. 8eb. Bach herausgegeben, die jungen Orgelspielern eine methodische An-

leitung zum Studium der Orgelkompositionen Bach's geben soil. Dieselben sind mit

Angabe des Fingersatzes, der Pedalapplikatur, dee Tempo, der rhythmischen Eon-

gtruktion und soweit dies moglich ist mit der Registrierung versehen. Sie bestehen

aus Choralbearbeitungen, 2 Sonaten, 2 Pr&ludien mit Fugen, 1 Fuge und 1 Toccata.

Die Auswahl ist eine ganz vorzfigliche und entspricht ihrem Zwecke nach alien

Seiten hin. Sie ist durch Fr. Hofmeister in Leipzig zu beziehen.

* Richard Wagner und die deutsche Sage. Von Dr. J. Nover in Mainz. In

Virchow's und von HoltzendorfFs Sammlg. gemeinverst&ndlicher wissenschaftlicher

Vortrtge. Neue Folge, 3. Serie, Heft 68. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei

A. G. 1889. 8°. 42 Seiten. Man k8nnte die Arbeit eine poetische Biographie

nennen, so schwelgt der Verfasser in gehobener Stimmung. St&nde nicht vor dem
Namen deaselben der Titel „Dr.", so ware man geneigt eine Dame als Verfasserin

zn vermuten und zwar in der Farbe wie die Elise Polko.

* Die Plainsong and Mediaeval music society in London hat fQr ihre Mit-

glieder fur 1888/89 eine Anzahl hds. Antiphonale, Breviare, Graduale, Missale u. a.

auf photolithographischem Wege herstellen lassen und bietet den Bd. von 18 Nrn.

zur Subekription mit 20 M an , zu beziehen durch Mrs. J. Masters & Co., 78 New
Bondstreet in London W. Die umgedruckten Hds. sind aus dem 10.— 13. Jh. und

enthalten auch das Enchiridion vel musica enchiriadis, welches einst Hucbald zu-

geschrieben wurde, nach der Hds. des british Museum's, Cod. Arund. 77. Der
Herr Herausgeber der Hds., Herr H. B. Briggs in London, schreibt sie heute noch

Hucbald zu. Die von deutscher Seite unternommenen Untersuchungen sind also

noch nicht bis nach England gedrungen. Fur den Fachmann und Liebhaber hat

die Veroffentlichung aber auf alle Fftlle einen grofeen Wert
* Ein Englfinder Namens Augustus Hughes-Hughes in London hat 43 histo-

rische Programme zasammengestellt und sie in der splendidesten Weise drucken
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lassen (London, printed by Arliss Andrews. 1889. 8°.). Sie umfassen die Zeit von

550 bis 1886 and stellen Gesangs- and Instrumentalwerke der verschiedenen euro-

p&ischen Kulturstaaten chronologisch zusammen. Eine grofse Belesenheit und Lite-

raturkenntnis kann man dem Verfasser nicht absprechen. £r hfitte nur stets hinzu-

fugen miissen, woher die betreffende Komposition zu erlangen ist Ob er aber sein

Wiasen nicht etwa aus dem Yerzeicbnis neuer Auagaben alter Musikwerke ent-

lehnt hat, bedurfte noch der Untersuchung.
* Boll's Musikalischer Haas- and Familienkalender 1890. Herausgegeben von

Franz Huldschinsky. Verlag von R. Boll in Berlin. 4°. Preis 1 M. Auiser dem
Kalendarium, welches schon mit Geburtsdaten von Musikern versehen ist, bringt

der Kalender Biographien, Berichte und Erz&hlungen, Facsimile, Portr&ts, Tonsatze

in buntem Gemisch, Gutes und Schlechtes, wie es eben die Welt liebt. Fur jeden

etwas. Wer aufserdem noch 300 M verdienen will, schreibe eine Gavotte „im Klavier-

Arrangement" (?) und sende sie bis zum 1. M&rz 1890 an die Yerlagshandlung in

bekanntem Preisbewerbungsverschluss. Mehr kann man von einem Kalender nicht

verlangen.
* Im Laufe des Monats December erscheint im Buchhandel : Die musikalischen

Handschriften des 16. and 17. Jahrhunderts der breslauer Stadtbibliothek, beschrieben

von Dr. Emil Bohn. Breslau, Julius Heinauer. gr. 8°. c. 450 Seiten. Den Mit-

gliedern der Gesellschaft fur Musikforschung wird das Werk bei Einsendung von

11 M unter Streifband zugesendet.

Breslau, Kirchstr. 27, Dr. E. Bohn.
* Leo Liepmannssohn. Antiquariat in Berlin W. 63 Charlottenstr. I, Kata-

log 79. Musikliteratur. Letzte Erwerbungen. 229 Nrn., darunter die Abteilung:

nVioline und Seiteninstrumente". Eine sehr wertvolle Sammlung.
* Mit diesem Hefte schliefst der 21. Jahrgang der Monatshefte und ist der

neue Jahrgang bei buchhandlerisch bezogenen Exemplaren von neuem zu be-

stellen. Der Jahresbeitrag fur die Mitglieder betragt 6 M und ist im Laufe des

Januars 1890 an den unterzeichneten Sekretar der Gesellschaft einzusenden. Der

18. Jahrg. derPublikation alterer praktischer und theoretischer Musikwerke bringt

den Schlu&8 zu Glarean's Dodecachord von 1547, welcher nun in 3 Jahrg&ngen

vollendet und zum Ladenpreise fur 36 M netto zu beziehen ist Der Subskriptions-

preis ffir die alteren Subskribenten betragt 9 M, fiir neu eintretende anfanglich

15 M. Naheres teilt der Unterzeichnete mit

Tempi in (U.-M.). Bob. Eitner.
* Hierbei 2 Beilagen: 1. Titel und Register zu den Monatsheften 1889. 2. Kata-

log der Musik-Sammlung der Kgl. offentlichen Bibliothek in Dresden. Bogen 8.

Fortsetzung im nachsten Jahrgange.

•notwortlioher Bedaktenr BobortBitner, Tsmplln (Uokcrtnark).

Drook yon Hermiin Beyer a SOhne in I«»ngtni»1i».

Digitized byGoogle



Namen- mid Sachregister,

A. F. siehe Pulda, Adam.
Abraham, siehe Weilshan.

Adriano, (Willaert) Messer, Madr. 1548.

61/62.

Aerts, Felix f 112.

Affe, Simon, S&ngerknabe 89.

Agricola, Alex.

— A solis ortu 4 v. 96, 42.

— Salve regina 4 v. 99, 109.

— Sumens 3 v. 96, 47.

Agrioola, Martin. Mnsica figuralis 1582.

25.

— Mnsica instrumental 1542. 25.

— Von den Proporciombus, a. a. 25.

Alard, Jean-Delphin f H2.
AJberti, Innocente: Parto da voi 5 ?. 88,

11.

Alceste, Oper y. Strungk 90.

Alexandre, Edouard f H3.
Alkan aine, siehe Morhange.

Altnickol, Joh. Chrstph., Eingabe 1747.

14a
Angeleri, Filippo f H&
Angioletto da Vinegia 103, 24.

Animuecia, P. Ave sand 4 y. 73.

Anmbale, Madr. 4 v. 1566. 76.

Antiphonale, Miasale etc im Umdruck
199.

Aragona, Antonia, di Napoli 103, 28.

Arco, Conte Nicolo d\ Sanger 102, 1.

Arendt, Pierre f H3.
Aaget, Intendant der Musik 125.

Anlenn8, Officium: Missa 4 v. 95, 10.

B. H. - Balthaaar Hartier.

Bach, Seb., Zengnis von 1747. 140.

— die Lucas-Passion. Echt oder nnecht?

von Prieger 188.

Bach choir in London 72.

Bache, Walter t 113.

Banchieri, Adr. La pazzia senile 1601. 25.

Baptiste, Mnsikintendant 1665. 126.

Baraize, FabbC f H3.
Barges, Ant sacrum 4 y. 74, 17.

— inentimabile c. 2. p. 74, 18/19.

Barielle, Louis t 113.

Baron, E. Gottl. Histor. theoret u. prakt

Untersuchung der Lauten 1727. 26.

Bartholini, Gasp. De tibiis veterum 1679.

26.

Beethoven, ungedruckte Briefe 174.

Beham, Joan. 15. Jh.

— Kum heiliger geist 4 v. 100, 143. —
100, 145.

Bellamano, Franoeschina und Marieta 103.

31. 36.

Bellasio, Paolo: Quel dolciss. c. 2. p. 5 y.

88, 13.

Belli, Girol., 2 Madr. 5 y. 88 No. 5,

— Giulio, 3 Madr. 5 y. 88. No. 10. 17.

18.

Berchem (Bergem, Berghem), Jachet

(Jacquet, Giachet, Jacobus, Giachetto)

Biogr. u. Bibliogr. 129. 131.

— I., n. et HI. lib. del Cappriccio (4 v.)

1561. 148.

— Madrig. a 4 v. lib. 1. 1556. 147.

— Madrig. a 5 v. lib 1. 1546. 146.

— Verz. der Ges&nge in Samlwk. 148.

Blraud (nicht Beraud). Gresanglehrer f
118.

Berlin und die deuteche Mus. yon Lilien-

cron 39.

Bernard, Jules f 118.

Bernardino, overo il Rizzo della Bocca

103, 15.
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Berthellier, Jean-Fran?, f 1*3.

Biasino da Pesaro 103, 14.

Bidone, Sanger 1545. 102, 3.

Bifetto, Francesco, 102, 7.

Blaze, Ange-Henri, dit de Bury f 113.

Bdhme, F. A. f 113.

Boesset, siehe Boisset.

Boethiue, Incipit duo libri de Arithmetica

1488. 26.

Bohn, Dr. Emil: Die mnsikal. Hds. der

breslaner Stadtbibl. 200.

— P. fiber den einheitlichen liturgischen

Gesang 107.

Boisset, Intendant der Mnsik 125. 126.

127. 128.

Bolck, Oskar f 113.

Bolte, Joh. Fabricius' Liederb. 1887. 37,

Bombardi, Paolo f 113.

Bonagionta, Giulio, da S. Oenesi, Heraus-

geber v. 1565. 74.

Bondioli, Lodovico f H3.
Bonjean, Henri f 113.

Brammer, Edwin f U3.
Bransil (Brousil ?) Alois f 113.

Brassin, Gerhard f H3.
Bratsch, Joh. Georg f H3.
Breitkopf & Hartel, Mitteilung. 91. 190.

Brousil siehe BransiL

Brumel, Jacomo, in Ferrara 132.

Bruyck, C. van: Analysen dee wohltemp.

Klav. v. Bach 154.

Brzowski, Jos. f 196.

Buchner, Johann, Biogr. u. Orgelst. 104.

— Richtigstellung der Autoren 142.

191.

Bury siehe Blaze.

Businos siehe Busnois.

Busnois, ein 4st. Gesg. 96, 21.

Buxtehude, Dietrich, hds. Werke 3. 4ff. 9.

— 3 Briefe 124.

Byzantinische Musik 199.

Cabel siehe Cabu t H4.

Cabu, Edmond, dit Cabel f H4. 196.

Calzolari, Enrico f U*-

Cambefort, de, Musikmeister 128.

Camus, Musikmeister 128.

Carissimi, G. G. Vermehrter . . . Weg-

weiser. Ars cantandi 1731. 26.

Caronna, Ferdinando t U4.
Castraten in Mfinchen 1564. 173.

Catalogo del Esposizione internaz. di

musics in Bologna 1888. 17.

Cauteren, L. van f 114.

Cebell, Erklaruug 108.

Cerveny & Sonne, Instrumentenbauer 85.

Chappell, William f H4-

Chopin, Ft. Biogr. . Niecks 67.

Choralschule siehe Koralschule.

Chorbuch Z 21 zu BerL 93.

— das alphabet Verz. der Gsge. 101.

Choudens, Antoine de f H4-

Codex mus. Ms. Z 21 zu Berl. 93.

Colliere, Lucien Marius f U4-

Comanedo, Flam. II 2. lib. Canzon. 3 v.

1602. 27.

Commelius, Joseph f 114.

Constanza da Nuvolara 103, 29.

Conte, Jean f H4. 196.

Corri, Henry f H4-

Costa, Carlo t H*
Covin, M. f H4.

Croce, Giov.: Se da vol 5 v. 88 No. 2.

Dardelli, Pietro di, eine Gambe 17.

Dasypodius, Petr., sein Philargyrus mit

ChSren 109.

Davis, Frau Gabriel f H4-

Decorus, Volup., siehe Schonsleder.

Delisse, Paul f H4.

Delprat, Charles 114.

Dee Cartes, B. Musicae compend. 1656.

27.

Diez, Chretien t H4.
Discantus, Fauxbourdon und Treble 162.

Distel, Dr. Theodor.

— Die DresdnerKapellmeisterstelle 1580.

16.

— Die erste deutsche Oper in Lpz. 89.

— Abraham, Lautenist 1568. 54.

— Abraham Wei&han oder Winsheim,

ein Lautenist 89.

— Jodocus Winsheim 90.

— Heuchelin, Sangerknabe 1652. 54.

— Giov. Batt Pinello 105.

— fiber Johannes Stollius 187.

Ditt, Karl f 114.

Dittersdorf, Karl von. 8 Streichquart 189.
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Dominicetti, Ceeare f 114.

Donato, Baldiserra.

— S'una fede 5 v. 68.

Doniamondo, GiroL, da Mantua 102, 11,

Dont, Jakob t 114.

Dorati, Nicolo.

— Bionca neve 5 v. 64.

Drexel. Joseph W. t 115.

Drucker, Karl f 115.

Dtiben, Michael 2.

— Andreas, Organist 2.

— Andreas, Sohn, Organist 2.

— Andreas von, Sohn dee Gustaf, Hof-

kapellmeister 2.

— Gustaf, Hofmusikus, dann Kapell-

meister 2.

— Gustaf, Sohn, Hofkapellmeister 2.

— Karl Gustaf, Sohn Gustafs IL, Hof-

kapellmeister 3.

Dupont, Alexander f H5.

E. 0. (?) Da pacem 4 v. 96, 27.

Eban t 115.

Ehrenberger, Hugo, Bibliotheca liturg.

Mss. 1889. 90.

Eichborn, Dr. H. Die Einfuhrung des

Horns in die Kunstmusik 80.

— tTb. d. Oktavierungsprinzip bei Blech-

instrum. 188.

Eitner, Bob.

— Jachet da Mantua und Jachet Berchem.

129.

— Der Dresdener Kapellm. G. B. Pinello.

Richtigstellung der Biogr. 175.

— Ciprian Bore, Biogr. u. Bibliogr. 41.

— Codex mus. Ms. Z 21 zu Berl. 93.

— Ms. mus. theor. 4°, 57 Bibl. Berlin

192.

— Mart Koike's histor. Ansichten 70.

— B. von Sokoiovsky: Die Musik des

griech. Altertums. Anzeige 33.

— v. Wasielewski's Gesch. des Violonc.

68.

Elewyck, Bitter Xav.-Vict-Fidele f 115.

Ella, John f H5.
Elssner, E., Ratgeber 1888. 17.

EDchiridionPsalmorum. Mogunt 1607. 27.

Englische Instrumentisten 195.

Errera, Ugo f H5.

Espenhahn, Fritz t 115.

Etat de la France 1661. 125.

Fabricius, Petr. Liederb. 37.

Farinelli, Cristiano 52.

Farmers ground 52.

Faut, Du, Lautenist 11. 12.

Feitlinger, Gustay f 115.

Feldt (Felder), Barthol. von, sachs. Mus.

16.

Ferra, Susana, Ferrarese 103, 34.

Ferraro, Giov., da Chiari 102, 9.

Festa, Costanzo, Sanger 102, 4.

Filitz, Karl t H5.
Finck, Heinrich

— Ave Jesu 4 v. 97, 64.

— Gloria laus 4 v. 99, 113.

— Iieber her santh peter 4 v. 97, 63.

— Miserator dnus. 4 v. 97, 63.

— Natalis don. 4 v. 97, 68.

Fiorino, Hippolito: Dolci sospiri 5 v. 88, 3.

Fleming, J. Lino f 115.

Flor: Corde et lingua 4 v. 98, 93.

Florimo, Francesco f 115.

Fohmann f 115.

Folies (Folia, Follia) d'Espagne v. Niecks

52.

Fontana, Marc' Ant 103, 22.

Fontanelli, Conte Alfonso: Com* esser

5 v. 88, 7.

Forkel, J. N. Allgem. Geschichte d. Mus.

27.

Forzano, Antonio t 115.

Francesco da Faenza 103, 23.

Franck, Joh. Wolfgang, Biogr. 123.

Frangini, Ottavio t H5.
Franzosische Hofkapelle 1661. 125. 126.

French-horn 108.

Frescobaldi, Girol., neue Ausgabe einiger

OrgelstUcke 197.

Friedrich d. Gr. tiber die Italiener 39.

— musikal. Werke. Neue Ausg. 155.

Frohlich, Georg, Vom preis der Musica.

1540. 27.

Furstenau, Moritz, f 1889. 92. — Kade

gegen F. 186.

Fulda, Adam (A. F.)

— In principio 3 v. 95, 11.

— Magnificat 4 v. 96, 31.
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Fulda, Adam (A. F.)

— Misaa 4 v. 97, 55.

— Namque triumphanti 5 v. 97, 67.

— Te laudamus 4 v. 95, 13.

— ohne Text 3 v. 97, 82.

Fuldt soil Feldt heifsen 16.

Fullerton, William f H5.

Gabutti, Giacinto t H5-

Gagliano, Marco da, von E. Vogel 199.

Galli, Raffaele t H5.

GalliculuB, Joan. Libellus 1520. 27.

Gallot, Lautenist 15.

Gamalero, Tommaso f 115.

Gandolfi, Antonio f H5.

Garbe, F. A. f U6-

Gastoldi, G. G. 2 Madr. 5 v. 88 Nr. 6.

Gaorion, Stephane f H6
Gautier (Gaultier), Lautenist 11. 12. 15.

Gazza, Bartolom. 103, 21.

Gebhardt, Friedrich Wilhelm f H6.

Gerbert, Mart De cantu 1774. 28.

Gerstenhans: In civitate 4 v. 95, 16.

Giachet, Giaches, siehe Jachet

Giachetto da Ferrara 133.

Giachetto da Mantova 132.

Gianetto *» Palestrina 58.

Gillet, Louis-Jacq.-Albert f H6.

Ginouves, Ferdinand f H6-

Giovanelli, Rug. 2 Madr. 5 v. 88

Nr. 1. 16.

Giovanni Maria da Chiari 102, 8.

Glarean's Dodecachord 1547, Dene Aus-

gabe 200.

Gloria, la, muaicale, Samlwk. 1592. 88.

Gobert, Musikmeister 126.

Gotze, Prof. Franz f ^6.

Gofewin, Ant Biograph. 16.

Grard, J.-B.-J. t 116.

Graaer, Samuel t U6
Greiter, Matthaeus, Elementale music.

1544. 28.

Greith, Karl t sohon 1887. 196.

Griechische Musik nach Westphal 83.

Grosjean, Jean-Romary t H6.

. Gugl, Matin. Fundam. partiturae in com-

pendio 1757. 28.

Guido von Arezzo, ein Franzose? 199.

Guido de Sto. Mauro 199.

H. Invicto regi 4 voc. 98, 95.

— Weer ich ein falk 4 v. 98, 95.

H. F. siehe Finck, Heinrich.

Haberl, F. X., Sammlg. von Orgelst von

Frescobaldi 197.

Hache, Joh. F. t H&
Haertel, Raimund t H6.
Halberstadter Codex-Chorbuch Z. 21.

Haller, Constantin de f 116.

Halven, Ernst t H6
Hamme, Jean van t U6-

Hans von Constanz 103. — Riohtig-

stellung des Autors 142. 191.

Hartzer, Balthasar

— Gaude dei 4 v. 98, 86.

— Gloria laus 4 v. 96, 48.

— Magnificat 4 v. 96, 25.

— Regina coeli 3 v. 98, 85.

— Te deum 3 v. 96, 29.

— Ut pascis 3 v. 96, 44.

Hase, Dr. Oscar: Die Koberger 71.

Hastia, Pietrb da, 102, 10.

Hauer, Hermann f H&
Hedomataria «= Domvikar 156.

Held, Dr. Joh. Anton f 116.

Helena Venetiana 103, 37.

Heller, Stephen t 117.

Heremita, Giulio : Cara la vita 6 v. 88, 19.

Hernandez, Isidoro t 117.

Herold, Rudolf t H7. 196.

Herpin, Victor f H7.

Herz, Henri t 117.

Heuberger, Louis 1 111.

Heuchlin, S&ngerknabe 54.

Hiller, Joh. Adam, fiber Homilius 128.

Hinrichs, Julius t U?*

Hirschbach, Hermann f H^.

Hizler, Dan. Neue musics 1628. 28.

Hochst[a]etter, Jacques t 117.

Hoffheimer, Paul

— Ave maris stella 3 v. 97, 73.

Holstein, Alfonso t H7.

Homilius, G. Aug., Passions - Cantate

1775. 128.

Horn, das, und seine Emfuhrung ins

Orchester 80.

Horn, French- 108.

Hron, Wenzel t H*
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Hustache, Claude-Theodore f 117.

Huth's farbiges Notensystem 189.

Isaac, Heinrich (Ysack, Tsaac)

— In gottes namen faren 4 v. 100, 159.

— Missa 4 y. 95, 1.

— 8alve regina 4 v. 96, 28. — 3 v.

96, 75.

— Venerantis hanc 4 v. 100, 146.

Institutio in musicen. Erph. 1513. 28.

Instrumentisten aus England 195.

Isabella Bolognese 103, 38.

Isnardi, Paolo: La mia bella 88, 4.

J. B. zu Constanz 142 = Buchner.

Jachet da Ferrara 129. 132.

Jachetufl Gallicus, sieheJachet daMantua.

Jacbet da Mantua, Biogr. und Bibliogr.

129 fF.

— Celeberrimi maximeque delect. 1539.

133.

— Del primo libro de i Motetti a 4 v.

1539. 135.

— Del primo libro de i Motetti a 5 v.

1539. 135. — 1540. 136.

— Excellentissimi Jachet 1545. 134.

— Hinni Vesperor. totius anni 4/5 v.

1566, 139.

— Messe del fiore a 5 v. lib. 1. 1561

138. — lib. 2. 1561. 138.

— Missa: Quam pulchra es 4 v. 1554.

138.

— Miasa: Surge Petre 6 v. 1557. 138.

— Motecta 4 v. lib. 1. 1539. 133. —
1545. 134.

— Motecta 5 v. lib. 1. 1539. 135. —
1540. 1553, 136/37.

— Motetti a 4 v. 1. lib. 1539, 133.

— Nos pueri c. 2. p. 4 v. 74, 30/31.

— Orationes complures ad officium 5 v.

1567. 143.

— Sacri et St Salmi 1554. 65.

Chronologisch geordnet:

1539. Motecta 4 y. lib. 1. 133.

1539. 1. lib. de Motetti 4 v. 133.

1539. Motecta 5 v. lib. 1. 135.

1540. 1. lib. di Motetti 5 v. 136.

1545. Motecta 4 v. lib. 1. 134.

1553. Motecta 5 y. 137.

1554. Missa 4 y. Quam pulchra 138.

1557. Missa 6 v. Surge Petre 138.

1561. Messe del fiore 5 v. lib. 1. 188.

1561. Messe del fiore 5 v. lib. 2, 138.

1566. Hinni Vesperorum 4/5 v. 139.

1567. Orationes complures. Passiones 143.

Jachet da Mantua, Sammelwerke, die

seinen Namen tragen 143.

— Verzeichnis der Gesange in Samlwk.

143 ff.

Jacobit, Jo., Magnifies. 4 v. 96, 26.

Jacopo da San Secondo 103, 25.

Jahns, Friedrich Wilhelm f 117.

Jaquet, Jacques, siehe Jachet da Mantua.

Josquin, siehe Pres.

Josquinus, Antonius = Go&win 16.

Eade, Otto, gegen Fiirstenau. 186.

Kade, Dr. Beinhard

— Christn. Weise's satir. Soman 38.

— Leibnitz uber Musik 89.

— Erasmus Widmann als Dichter 106.

— Wenzel Scherffer v. Scherffenstein 107.

— Heinrich Schiitz 107.

— Der Dresdener Kapellm. J. B. Pinel-

lus. Actenmaterial 150.

— Der Dresdener Kapellm. Bog. Michae

Aktenmaterial 156.

— Die Leipziger Stadtpfeifer 194.

— Einige Dokumente iiber die englischen

Instrumentisten 195.

Katalog der Mainzer Stadtbibliothek 25.

— der Marcus -Bibliothek in Venedig

38.

Ealischer, Dr. A. Ch.: Konig Friedrich

Wilhelm II. Verdienste um die Musik

189.

Kapaunen = Kastraten.

Kastner, Emerich, Tonktinstlerlex. 53.

Eatzsch, Hermann -\ 111.

Kayser, H. E. f 117.

Klasseo, Ludwig f 117.

Klein, Thomas f 117.

Klemm, Christian Bernhard f 118.

Klingenberg, Friedrich Wilhelm f H8.
Eoberger yon Dr. Oscar Haae 71.

Kohrssen, L. f 118.

Koller, Oswald: Klopstockstudien 173.

Koralschule. Maynz 1783. 28.

Kuhnau's, Joh., Geburtsdatum 54.
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Kulke's historische Ansichten and Aus-

spruche 70.

Kuntz, Franz f 118.

Laade, Rudolf t H8.
Lack pere t 118.

Lambert, Musikintendant 127. 128.

Lammers, Julius Wilh. Casar f 118.

Lampadius. Compendium musices 1537.

29.

Landrol, M. t H8.

Lauten-Application 1695. 13. 19.

Lautenspieler, ein Spruch f(ir, 40.

Lauten-Stimmung 1695. 14.

Lecluyse-Lhoest, Leonie f H8.
Lehmann, Orchesterdirektor f 118.

Leideritz, Franz f 118.

Leipziger Stadtpfeifer 194.

Lelong, Camille f 118.

Listenius, Nic. Rudimenta 1534 und Ber-

nae 1537, 29.

— Musica 1549, 29.

— Musica 1583 und s. a. 30.

Liliencron, von, Berlin und die deutsche

Musik. 39.

Littleton, Henry t 118.

Liturgische Hds. der Bibl. in Karlsruhe

90.

Lohr, Frederik N. t H8.
Logi, siehe Losi.

Lorino, Girol., da Chiari 102, 12.

Losi (Losy, Logi) Graf von, 1 Courante

im Le Sage 10.

Lossius, Luc. Erotemata mus. 1563. 30.

Lucio da Bergomo 102, 13.

Lucretia da Correggio 103, 30.

Ludwig, Hermann (von Jan): Stadt Strafe-

burg. Stuttg. 1888. 17.

Lully, Baptiste de, Surintendant 127. 128.

Luzzasco, Luzzaschi: Tra le dolcezze 5 v.

88, 8.

Lyschine, Gregor f 118. 197.

M. H. von Constanz 142 == Hans v.

Constant

M. H. Org. Constant 142 = Hans v.

Constanz.

M. Joan. 142 = Hans v. Constanz.

Maglioni, Giovachino f 118.

Magnus, Rudolf f 118.

Magpie minstrels, The, in London 124.

Mainzer Stadtbibl. 25.

Manusc. 57 Bibl. Berlin 192.

Marc' Antonio 102, 6.

Marchetto Mantoano, Lautenist 103, 19-

Marcus-Bibl. in Venedig 38.

Marenzio, L. Copia di donne 5 v. 88, 15.

Margold, Karl f H8.
Maria, siehe Giovanni Maria.

Maro, Pietro del t H8.
Martinengo, Gabriele

— Poi ch'io vi 5 v. 63.

— Quelle fiamme 5 v. 63.

Martinengo, Lodov. 103, 16.

Masenghini, Pietro f H^.
Medici, Lorenzo, U 1. lib. Canzoni 3 v.

1603. 30.

Metzger, Ambros, Venusbltimlein 1 . Thl.

1611. 30, — Ander Thl. 1611. 30.

Meyer, P. Ambros f 197.

Michel, Joseph f 119.

Michele, Camillo, Yenetiano 103, 26.

Mickler, Wilhelm f 119.

Mohr, Wilhelm f H9.

Moja, Leonardo f 119.

Mont, Du, Mu8ikmeister 126.

Morandi, Oreste f 119.

Morhange, Charles-Valentin, dit Alkan

t 119.

Mortaro, Ant, II IV. lib. delle fiammelle

amoroso 3 v. 1596. 31.

Mouton, Lautenist 11. 12. 15.

Mozart's Biogr. von 0. Jahn, 3. Aufl. 171.

Muller, Selmar f H9.
Munchen, Musikschule 156.

Musica enchiriadis u. ihr Zeitalter 199.

— Umdruck nach der Hds. des br. Mas.

199.

Nagel, Dr., Die Chore aus Philargyrus

von P. Dasypodius 109.

Nasco, Giov.

— lo mi rivolgo 5 v. 66.

— salutaris 80.

~ Tristis es 4 v. 73.

Naumann, Emil t 119.

Neupert, Edmond f 119.

Nicoletti, Filippo, Volete voi 5 v. 88, 9.

— Caro augelletto 5 v. 88» 12.
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Niecks, Pr., Lee folies d'Espagne 52.

— Fr. Chopin, Biogr. 67.

Obiols, Mariano f H9-
Ognibene da Vinegia 103, 17.

Okolowitz, Edouard t U9.
Orefice, Giuseppe dell' f 119-

Otto, Georg, zu Salza, Biogr. 16.

Paduani, Giov., Institntior.es 1578. 31.

Paesler, Carl, Fnndamentbuch von Hans

v. Constanz 1889. 103. Verbesserung.

141. 191.

Palavigina, Ginevra u. Barbara 103, 32.

33.

Paleographie music, in photogr. Verviel-

f&ltigung 55.

Palestrina (Gianetto), Canzon sopra di

Pace non trow, 14 Stanzen 58, 10.

Paolo Melanese 103, 27.

Parlow, Albert t 119. Zusatz 197.

— Wilhelm t 1883. 197.

Pasi, Al., ein Spinett 17.

Pasini, Tftnoteo t H9-

Pastorelli, Ernesto f H9-

Perigueux, Kapellm. 126.

Perisone, Amor m'ha posto 5 v. 62.

Pertasso, Bartolomeo f 120.

Petschke, Dr. Herm. Theobald t 120.

Piacenza, tasquale f 120.

Pilot, Alfred t 120.

Pinello (Pinellus, Pinollo), Giov. Batt.,

Biogr. u. Dokumente 105.

— Widerlegung der Ansichten Kade's

175.

Pinollo aiehe Pinello.

Pinsuti, Ciro f 120.

Pirk, Engelbert f 120.

Pirola, Violoncellist t 120.

Placet, Auguste-Prancis f 120.

Plainsong & Mediaeval music society in

London 199.

Polak-Daniels, B. t 120.

Porta, Const, Salve reg. 4 v. 74,

20/21.

— Virtute 4 v. 74, 22/23. — 80.

— Preparate 4 v. 74, 24.

— Si bona 4 v. 74, 33.

Potharst, Jacques t 120.

Honatth. f. Moiikgeioh. Jfthrgang XXI.

Pr^s, Joaquin des.

— Magnificat 4 v. 99, 107.

— Missa 4 v. 98, 100.

Prieger, Erich, fiber die Lucas-Passion

188.

Printz v. Waldturn, Phrynis Mitilcn.

1696. 31.

Privitera, Giuseppe f 120.

Prochazka, Ludwig f 120.

Prosniz, Ad., Hdbuch. der Klavierlit 55.

Publikation, Katalog der Drucke 18. 200.

Puerari, Enrico t 120.

Rampazetto's Druckerzeichen 64. 139.

Raoux in Paris, Blasinstrumentenbauer

87.

Re, Enrico f 120.

Reardon, J. Vernon f 120.

Reed, Thorn. Germ, t 197.

Reimann, Heinr., Zur Gesch. u. Theor.

der byzantin. Musik 199.

Ressel, Franz Wilhelm f 120.

Rhau, G., Enchiridion 1531. 31.

Richee siehe Sage.

Richter, Julius, Joh. Buchner u. Hans

v. Constanz 141. 191.

Ricordi, Tito di Giovanni t 120.

Rid, Christoff, Musica . . . Fabri s. a. 31.

Riedel, Karl t 120.

Riemann, Hugo, Ein wenig bekanntes

Lautenwerk, mit Musikblg. 9.

Robert, Musikmeister 126.

Rocca siehe Bernardino.

Roeder, Karl f 120.

Rohr, August f 120.

Rore, Ciprian, Biogr. u. Bibliogr. 41.

Alphabetisch geordnete Werke:

— Cantiones 1573 u. 1593. 77. 79.

— Cicalamento siehe II.

— Fiamme vaghi et dilettevoli 1565, 74.

— 1569. 1576. 1585, 75.

— II Cicalamento Striggio e Rore 1667,

77.

— Le vive fiamme, Madr. 4/5 v. 1565,

74. (Siehe Zus&tze, S. 140, fehlen die

Madr. No. 22-24). — 1569. 1576.

1585, 75.

— Madr. siehe Le vive fiamme.

— Madr. 5 v. 1542, 46.

No. 12. 10
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Rpre, Ciprian, Madr. in Paitit 1577, 69.

— Madr. Cipr. et Annibale 4 v. 1566.

1575, 77.

— Madr. 4 v. lib. 1, 1542, 4a — 155a

1551. 1552. 1554. 1557. 1563. 1564

1565. 1569. 1573. 1575. 1582. 1590,

48-51.
— Madr. 4 v. Kb. 2. 1543. 1657. 1569.

1571. 1577, 57 ft

— Madr. cromatici 5 v. lib. 1. 1544,

47. — 1562. 1563. 1576. 1593, 48.

— Madr. 5 v. lib. 2. 1544. 1551. 1652.

1562. 1563. 1593, 60.

— Madr. lib. 3. 5 v. 1548, 61. - 1552,

1557. 1560. 1562. 1566. 1593, 63/64.

139.

— 3. lib. Madr. dove si contengono 5 v.

1657, 139, gleich 1557 8. 63.

— Madr. 4. lib. 5 v. 1557, 65. - 1562.

1563. 1568. 1580, 66.

— Madr. 5. lib. 5 v. 1566. 1568. 1574,

75/76.

— Motetta 4 y. 1563, 73.

— Motectorum lib. 1. 5 v. 1544, 59.

— Motetti 3. lib. 5 v. 1549, 64.

— Motetta 5 y. 1545. 61.

— Motecta-Sacrae cant 5—7 v. Gesamt-

ausg. 1595, 79.

— Motecta-Sacrae cant lib. onus. 1573, 77.

— Muflica sopra le stanze 1548, 61.

— Paasio sec. Joannem 1557, 65.

— Sacri et St Salmi. 1554, 65.

Chronologisch geordnet:

1542. Madr. 5 v. 46.

1542. Madr. 4 v. 1. lib. 48.

1543. Madr. 4 y. 2. lib. 57.

1544. Motecta 5 v. lib. 1. 59

1544. Madr. cromat 1. lib. 5 y. 47.

1644. Madr. 5 v. 2. lib. 60.

1545. Motetta 5 y. 61.

1648. Mosica et Madr. 3. lib. Gard. 61.

1648. Madr. 5 y. 3. lib. Scotto 62.

1649. Motetti 5 y. 3. lib. 64.

1560. Madr. 4 v. 1. hb. 48.

1661. Madr. 4 v. 1. lib. 49.

1651. Madr. 5 y. 2. lib. 60.

1652. Madr. 4 v. 1. lib. 49.

1552. Madr. cromat 1. lib. 5 v. 47.

1552. Madr. 5 y. 2. lib. 60.

1552. Madr. 5 y. 3. lib. 63.

1554. Sacri et Salmi 65.

1554a. b. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1557. Paasio sec. Joan. 65.

1557a. b. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1557. Madr. 4 v. 2. lib. 57.

1557. Madr. 5 v. 3. Kb. 63.

1557. Madr. 5 y. 4. lib. 65.

1560. Madr. 5 v. 3. lib. 64.

1562. Madr. cromat lib. 1. 5 v. 48.

1562. Madr. 5 y. 2. lib. 60.

1562. Madr. 5 y. 3. lib. 64.

1562. Madr. 5 v. 4. lib. 66.

1563. Motetta 4 v. Scottus 73.

1563. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1563. Madr. cromat 1. lib. 6 v. 48.

1563. Madr. 5 v. 2. lib. 60.

1563. Madr. 5 v. 4. lib. 66.

1564. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1565. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1565. Le vive fiamme, Madr. 4/5 v. 74.

1566. Madr. 4 v. con Annibale. 76.

1566. Madr. 5 v. 5. lib. 75.

1566. Madr. 5 v. 3. lib. 64.

1567. 11 cicalamento 77.

1568. Madr. 5 v. 4. lib. 66.

1568 Madr. 5 v. 5. lib. 76.

1569. Madr. 4 v. 1 lib. 50.

1569. Madr. 4 v. 2. lib. 57.

1569. Delle fiamme vaghi. Madr. 4/5 v.

1. lib. 75.

1571. Madr. 4 v. 2. lib. 58.

1573. Sacrae cant lib. unus. 77.

1573. Madr. 4 v. 1. lib. 60.

1574. Madr. 5 v. 5. lib. 76.

1575. Madr. 4 v. con Annibale 77.

1575. Madr. 4 v. 1. lib. 50.

1576. Delle fiamme. Madr. 4/5 v. 1. lib. 75.

1576. Madr. cromat 1. lib. 5 v. 48.

1577. Madr. 4 v. 1. 2. lib. in Part 59.

1580. Madr. 5 v. 4. lib. 66.

1582. Madr. 4 y. 1. Hb. 51.

1585. Delle fiamme. Madr. 4/5 v. 1. lib.

75.

1590. Madr. 4 v. 1. Hb. 51.

1593. Madr. cromat 1. lib. 5 y. 48.

1593. Madr. 5 y. 2. lib. 60
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1593. Madr. 5 v. 3. lib. 64.

1595. Sacrae cant 5—7 v. 79.

Rosenkranz, Anton f 121.

Roth, P. W. E. Zur Bibliographic der

Muaikdrucke dee 15.— 18. Jahrh. der

Maimer Stadtbibl. 25.

Rubner, Hubert-Antoine f 121.

Ruetz, Kantor in Ltibeck 4.

Ruff, Heinrich f 121.

Ryan, Desmond Lnmley f 121.

Sachs, Julius f 1887. 197.

Sage de Richee, Philipp Franz le, Lauten-

buch 1695, mit 1 Passacaglia 10. 19.

St. Luc, Lautenist 15.

Saiblinger siehe Salroinger.

Salbinger (Saiblinger, Saiblinger) siehe

Salminger.

Salminger, Sigmund, Aktenmaterial 177.

Sander, Hermann f 121.

8anta Caterina, Ketro f 121.

8ant' Andrea, Girolama di 103, 35.

Schein, Joh. Herm., Kapellra. in Weimar
140.

Schiffmacher, Joseph f 121.

Schletterer, Dr. H. M : Sigmund Sal-

minger, Aktenmaterial 177.

SchHck, Arnold, der Jttngere 192 ff.

Schlosser, Joseph f 121.

Schmid, Wilhelm f 121.

Schnitzler, Georg f 121.

Schonmehl, Charles f 121.

8ehonsleder, W. Architectonice 1631. 31.

Schreyer, Joh. Orgelkomp. von Seb. Bach

199.

— Taufzeugnia Kubnaus 54.

Schubiger, Anselm f 197.

Schfitz, Dr., Schulrat f 121.

— Heinrich, Geburtsdat. 72.

— Dr. Max f 121.

8ehnltze, Wilh. Heinr. f 121.

Schumann's Gesammelt. Schriften 40.

Schwaiger, Ernst f 197.

Semet, Th^ophile-Aim6-Emile f 121.

Seydler, Ludwig Karl f 121.

SilWr, Earl f 121.

Sittard, Jos., Geschichte des Musik- und

KoBzertweaens in Hambg. 189.

— Gesammelte Aufsatze 39.

Snittelbach, Nathaniel, 2 Werke 4.

Sokolovsky, B. v. Die Musik des griech.

Altert 1887. 33.

Spangenberg, Joh. Questiones 1542. 31.

Spinett von Al. Pasi 1490. 17.

Spinney, Franz t 121.

Spirlj, Musikmeister 126.

Spitta, Ph., Die musica enchiriad. n. ihr

Zeitalter 199.

Staab, A. f 122.

Stadtpfeifer in Lpz. 194.

Stamm, Andreas Eduard f 122.

Stiehl, C, Die Familie DQben und die

Buxtehude'schen Mss. der Bibl. zu

Upsala 2.

— Zur Geschichte der Konzertrousik in

Ltibeck 156.

Stoll, P. f 122.

Stollius, Joh., Kapellm. in Weimar 187.

Straufs, Isaak f 122,

Striggio, Aless., II Cicalamento 1567. 77.

Strozzi, LodM da Mantua 102, 2.

Strungk, Nic. Ad., errichtet in Lpz. eine

stehende Oper 89.

Stumpfeld (Stumpfell). Joachim, Bassist

89.

Susato, Tielm. Muzyck boexken, neue

Ausg. 37.

Sutter, Hans f 122.

Svendsen, Olof f 122.

Sweelinck, J. P., Hodie Christus natus

est 5 v. Part-Ausg. 16.

Szemelenyi, Ernest f 122.

Taglia, Pietro, Discolorato 5 v. 66.

Telemann, einige komische Verse 40.

Theoretisches Ms. des 16. Jhs. 192.

Thibaud, Hippolyte f 122.

Thorns, Anton t 122.

Timoteo, Don 102, 5.

Tonkunstler-Verein in Dresden 189.

Trautmann, Rudolf t 122.

Treble 162. — 1st keine dreir5hrige

Trompete 162, sondern mutmalslich

eine gewohnliche Trompete 168.

Tromboncino, BarthoL, Lautensp. 103,

18. 20.

Tuczek, Philipp t 122.

Tunder, Franz, hds. Werke 4. 8.

16*
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Varlet, Gesanglehrer f 122.

Vergelli, Paolo, musico paduano 62.

Yiadana, L. da, Missa: Cantabo 4 v.

Part 61.

— Bio-bibliogr. Studie 51.

Victorin, Franz f 122.

Vigilie mortuor, c. 1495. 81.

Villaufret, Francisque t 122.

Villot, Musikmeister 126.

Vincent, Charles f 122.

Virchi, Paolo, Copre Madon. 6 v. 88, 14.

Vogel, Dr. Emil, Marco da Gagliano 199.

Vogt, Jean f 122.

Volrkmar, Michel, 15 Jh.

— Stabat virgo c. 2. p. 4 v. 98, 104.

W. P. (?) Dies es letit. 4 v. 96, 38.

Walliser, C. Th., Music, figuralis 1611.

31.

Wasielewski, W. Z. v., Das Violoncell u.

seine Geschichte 1889. 68.

— Excerpte ans dem I'estat de la France

1661. 125.

Weils, Lorenz t 122.

Weifsenborn, Christian Julius f 122.

Weifshan, Abraham, Lautenist 54. 89.

Werth, Jachet de, Diligite 4 v. 73.

West, William f 122.

Wideburg, M. J. Fr., 3. ThL, des / . .

Clavier Spielers 1775. 32.

1. Thl. neuer mus.

2. — Ander Th. 33.

Wiedeburg, M. J. Fr., Pract Beytrag

1777. 32.

Widmann, Erasm.,

Kurtzweil 1623. i

— als Dichter 106.

Wiel, Dr. Tad., Katalog der Bibl. des

St Marco 38.

Willaert siehe Adriano.

— Dove sei tu 5 v. 62.

— In grata c. 2. p. 5 v. 66.

— 4 Madrig. 5 v. 63. 64.

Winn, William f 122.

Winsheim, Abraham, siehe WeiJshan.

— Jodocus, Eomponist 90.

Witt, Franz f 123.

Woelfl, Hugo f 123.

Wttstner, Joseph f 123.

Tsaac siehe Isaac.

Zahn, Joh., Die Melod. der deutschen

evang. Kirchenlieder 171.

Zarlinus, Jos.

— Parce mihi. — Tedet animam. —
Manus tuae. — Ecce jam. c. 2. p.,

5 Mot. zu 4 St 74 Nr. 25—29.

— Lauro gentile 5 v. 63.

Zello, Dr. F., Joh. Wolfg. Franck 123.

Zeuner, Mart., Schdne teutsche weltl.

Stticklein 1617. 33.

Zagolo, Pietro t 123.

Fehlerverbesserung und Zusfitze.

S. 71 ist beim Reindruck die 1. Zeile aus Versehen die 1. Zeile von S. 72

geworden; man setze die Worte „und den Xomponisten kennen werde. Wenn also

schon beim singenden Publikum" auf S. 71, 1. Zeile.

S. 73 fuge noch zu 1563 das sixtinische Archiv in Rom als Beaitxer der

Motetten hinzu.

S. 73, 2. Z. lies Decanenda statt De Canenda,

S. 74, 1. Z. lies 16. 2. pars.

S. 74, 4. Z. „Tantum ergo" ist der 2. Tl. vom vorhergehenden Gesange.

S. 75. Wie ich richtig vermutete ist das Buch Madrigale von 1565 unvoll-

st&ndig, nach Herrn Dr. Vogel's Angabe fehlen noch die Madrigale:

22. Qual hor rivolgo (2. p. Ma pur in te).

23. Non e lasso.

24. Convien ch' ovunque.

Dadurch muss es dann in der Ausgabe von 1569 heiisen nur um „Dalle belle

contrade p. 17" vermehrt

S. 88 lies im Inhaltsanzeiger der Madrigale bei No. 5, 2. p. l'uccidete; bei

No. 13, 2. p. E s' indi und No. 17 v'allontanate.
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So.l

Die soziale Stellung der Musiker im 18. Jahrh.

Man ist so gern geneigt die gesellschaftliche Stellung dereelben

gleich der eines Bedienten darzastellen. Allerdings, wer sich gegen

eine bedientenhafte Behandlang damals nicht energisch wehrte und

wem die Natur nicht eine achtunggebietende PersCnlichkeit verliehen

hatte, dem war das Los beschieden, zeitlebens als Kammerdiener be-

handelt zu werden. (Gar mancher Musiker weifs sich heute auch

keine h5here gesellschaftliche Stellung zu verschaffen.) Wenn man
aber glaubt, dass dies das Los des Musikers damals durchweg war,

so ist man sehr im Irrtum. Gluck, Mozart, Carl Ditters (v. Ditters-

dorf), Quantz, Graun, Eirnberger, Beichardt und viele andere ver-

standen es sehr wohl dem Adel gegenttber ihre Stellung zu wahren

und sich ihnen als gottbegnadete EUnstler gleich zu stellen. Haydn

lernte diese Eunst allerdings erst in sp&terem Alter, genoss sie dann

aber auch in erhOhtem Mafse. Man darf die Anrede mit Er, welche

einst gebr&uchlich war, nicht als einen Grad von Erniedrigung an-

sehen. Sie bildete ein Mittelglied zwischen dem Du und Sie und

jeder hcher Gestellte redete den unter ihm Stehenden mit Er an: So

der Vater seinen Sohn, sobald er ins Leben eintrat, der hOhere Be-

amte seine Unterbeamten, und die Anrede mit Sie war nur bei gleich

hochgestellten Personen Qblich. Redete doch der einstige Oberbiblio-

thekar an der Egl. Bibliothek zu Berlin, der Geheimerat Pertz, noch

in dem Anfange der 50er Jahre unsers Jahrhunderto jeden jungen

Mann mit Er an. Man findet in unseren musikhistorischen Werken
MoBAlih. 1 MntikgaMb. Jahfg. XXII. No. 1. 1
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2 Die sosiale Stellong der Musiker im 18. Jahrh.

neueren Datums dies Tbema oft in recbt einseitiger Weise besprochen

and eine Darstellung, als wenn der Ktinstler damals sich seiner

Menschenwflrde vOllig unbewusst gewesen ware. Es wird bierbei so

gem die Selbstbiographie Dittersdorfs angefGhrt, am die damalige

gesellscbaftliche Stellong des Musikers zu kennzeicbnen, jedoch ent-

weder aus Fltichtigkeit oder absichtlicb der Wortlaot der Dittersdorf-

schen Darstellung verdreht, denn sie sagt gerade das Gegenteil von

dem, was bewiesen werden soil. S. 127 schreibt nfimlich Dittersdorf

in seiner Selbstbiographie (ediert von Karl Spazier, Lpz. 1801, Br.

& H.), als ibn der neuerwfthlte Theater- Intendant zu Wien, Graf

von Spork, mit Er anredete: „Mir fuhr das Er gewaltig vor den

Eopf. Ew. Excellenz balten mir zu Gnade, antwortete ich, ich weifs

nicht wie ich dazu komme, dass Sie mich Er heifsen. Ich habe

dfters die Ehre gehabt, bei Ew. Exc. Vorfahr u. andern Ksl. Geh.

B&then zu speisen, u. keiner von ihnen hat mich Er geheifsen. So

eine Herabsetzung bin ich nicht gewohnt und beleidigt mich.'
1

Ditters

war damals noch ein junger Mann von 25 Jahren. Und S. 150, als

er zum Bischof von Grofswardein kam, nachdem der Prinz von Hild-

burghausen, der ihn erziehen liefs und wie einen Sohn behandelt

hatte, gestorben war, an dem Bischof abermals einen vaterlich ge-

sinnten Freund fand: „Ich bitte Ew. Excellenz noch um eine Gnade:

dass mich Ew. Exc. statt Sie, Du nennen. Ich bin von meinem

vormaligen Herrn, dem Prinzen von Hildburghausen, der Vaterstelle

bei mir vertrat, so gewohnt, und da Sie nunmehr so vaterlich zu mir

handeln, so bitte ich um diese Gnade. Worauf der Bischof nach einigem

Besinnen antwortet: da Du mich zu deinem Vater haben willst, so

wiret Du mir auch erlauben, dass ich Dich als meinen Sohn betrachte.

Dabei trocknete er sich die Thr&nen, die aus seinen Augen hervor-

quollen.*' Hieraus die bedientenartige Stellung der Musiker im

18. Jahrh. zu folgern, weil D. um das Du bittet, „er ware das so

gewohnt", ist doch lacherlich. Aber die Herrn Musikhistoriker ge-

wissen Ranges reifeen einzelne Satze aus dem Zusammenhange, um

ihre eigenen falschen Vorstellungen mit Beweisen zu belegen, und

fQhren Andere dadurch irre. Bob. Eitner.
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Eine Bittschrift Georg Caspar 8chilrmanD8. 3

Eine Bittschrift Georg Caspar Schiirmann's.

An
E. Hoch Edl. Hochw. Baht der Stadt

Braunschweig

gerichtete anterdionstl. Bitte

pro

salvo conductu speciali & commanicatione actorum & termino ad

deducendam innocentiam simul cum subsidial. ad conquirendam

probationem idoneam pp.

(?)

Georg Caspar Schtirmann

Supplicanten.

Hoch und Wohl Edle, Veste, Hochgelabrte Hoch und Wohlweise

Grofegtlnstig Hochgeehrte Herren.

Ew. Hoch und Woll Edl. Herr. werde gemtifsiget, mit diesen

unterdienstl. vorzustellen, wie dafs neulicher Zeit, alfs Ibro Hochftirstl.

Dorchl. zu Braunschweig Lttneburg meine Wenigkeit nebst anderen

virtuosen aus Hamburg zur eiecation dasiger operen bcruften lassen,

es sich in der ZurQckreise begeben, dass da ich nebst andern meinen

Platz bey MonslVogel auf dem Wagen eingenommen, wegen vor-

gefallenen Aufenthalt aber wieder abgestiegen, und an den genom-

menen Ohrt meinen Mantel liegen lassen, im wiederkehren befunden,

dass einer von unserer Gesellschaft nahmens Johann Harder Moller

sich auff meine Stelle gesetzet, deshalben dawieder, doch mit allem

Glimpff protestiret und ibm ersuchet, weil diese Stelle bereits occupiret,

Er sich an einen andern Ohrt zu setzen belieben mdchte; weil aber

gedachter Mflller mir zur Antwort gegeben, Er achtete das nicht, und

demnach darsitzen bleiben wolte, und wieder alios mein Einreden

obstinate bey seinen Vorsatz verharret, so babe so wol auf Zureden

der Compagnie, dass Er bekannt gerne H&ndel anzufangen, alfs auch

ohndem aus Liebe zum Frieden diesen Menschen gutwillig gewichen

und mich auf einen andern Ohrt gesetzet, und bescheidentlich den-

selben in Beyseyn der andern zu verstehen geben, dass Ihm diese

stelle gerne von Anfang an gelassen, wenn solches nur gewusst, und

mit H6fflichkeit von ihm darumb weere angesprochen worden, und

darauff weiter nichts arges denkend mit der Gompagnie, fortgereyset.

Alfs wir aber etwas feme der guten Stadt Braunschweig nahe beym

Gericht ankommen, begehret der Mdller, dass der Fuhrmann still

halten und Ihm absteigen lassen mdge, und anfangs seinen Behurff
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4 Eine Bittschrift Georg Caspar Schurmann's

verrichtet, nachmals mich zu sich hinuntergefodert, sagende, Er holte

(?) hier etwas mit mir zu strechen (?), ob ich nun wol vom Wagen
nicht abtreten, und lieber ctra die Erbarkeit pecciren wollen, und

8. v. meine affaire auff dera Wagen bleiberid verrichtet, so babe den-

noeh auf anreden der Mitreisenden, und durch nachgeben den Mttller

abermahl zur raifon zu bringen, wieder willen zum absteigen resol-

viren mtissen, gantz keiner Gefahrliehkeit aber dabey vermuthen ge-

wesen, so bald aber vom Wagen kommen, unvermuthlich wahrnehroen

mtissen, dass der Moller vom Leder gezogen, und mich bifs an den

Wagen forciret, ebenfalfs zum Degen gegriffen, und hinwieder, mein

Leben zu salviren eine rechtm&fsige Nothwehr zu gebrauchen, wo-

rtiber leyder durch einen unglQcklichen Stofs der Moller sein Leben

verlohren und Gott gebe, Selig eingebttsset hat.

(Es folgen hier l&ngere juristische ErSrterungen fiber die Notwehr,

zuletzt das) . . . unterdienstliche Suchen und Bitten . . . liber diese

mir abgezwungene Nothwehr Urthel und Recht ergehen zu lassen . .

.

Welche sonderbare mildrichterliche Vertheydigung der Unschuld der

grofse Richter mit vielen Seegen an Sie und ihre Nachkommen reich-

lich vergelten wird, dem ich tag und nacht inbrflnstig darumb und

umb Vergebung meiner Sttnden anruffen und Lebenslang verbleiben wil

Ew. Hoch u. Woll Edl. Herr. und Grofse (?)

Dienstschuldigster Enecht

Georg Caspar Schiirmann.

(Es liegt bei:)

Super qualitate Vulneris

latum Judicium

Domini Physici

Br. 29. Aug. 1697

Vorstehendes Dokument ist mir im stRdtischen Archive zu Braun-

schweig vom Archivar, Herrn Professor Dr. H&nselmann freundlichst

mitgeteilt worden. Nur die Unterschrift rtihrt von SchOrmann her;

sie zeigt indess bereits die festen, etwas gespreizten Zlige seiner

sp&teren Handschrift.

Dafs Schiirmann 1697 an den Braunschweigischen Hof gekommen,

war bekannt; eine Rdekkehr nach Hamburg finde ich dagegen nir-

gends erwahnt. Zun&chst wird die Fortsetzung und auch die Wieder-

aufnahme der Reise, die so verhftngnisvoll begonnen, wohl gerichtlich

verhindert worden sein und vielleicht ist der mitgetheilte Vorfall gar

der Anlass dazu gewesen, dass ans dem kurzen Gastspiel zur Zeit der

Sommermesse alsbald ein dauernder Dienst hervorgegangen ist.

Digitized byGoogle



Die Tonkunst der Babylonier and Assyrer. 5

Ob Schflrmann, dessen Lebensnmst&nde leider sebr im Donkel

liegen, damals wirklich noch „Altist" gewesen ist? Jene That, die

doch immerbin die Ftlhrung eines Degens voraussetzen l&sst, ebenso

das Verhalten Mdllers and der andern Mitreisenden dtirfte die An-

nabme eines so jagendlichen Alters naheza aasschliefsen, aacb bfttte

dann der Verfasser der Bittschrift die Verwertang eines daraus her-

zaleitenden Milderungsgrundes sebwerlich sich entgeben lassen.

Andererseits freilich scheint auch die Angabe, nach welcher SchQr-

maDn im Jahre 1665 geboren sein soil, wenig glaubwtirdig zu sein.

Dr. Hans Sommer.

Die Tonkunst der Babylonier und Assyrer.

Von Konrad Neefe.

Sowenig wir auch bisher durch die in den Buinen der Stadt

Niniveh aafgefundenen Palast-Skulptoren und Keilschrift-Fragmente

aus der Bibliothek des Kflnigs Assurbanipal tlber die musikalische

Eultur bei den alten Babyloniern (Ghaldaern) und Assyrern im Be-

sonderen Aufschluss erhalten, indem sie sich bislang tlber das Ton-

system dieser KulturvOlker ?6llig ausgeschwiegen haben und auch

menschlicher Berechnung nach fttr alle Zeiten aussehweigen werden,

so will es uns doch scheinen, ale ob jene Momente — die Skulpturen

und Keil8chrifttexte — geeignet waren, wenigstens ein annaherndea

Bild von dem Charakter ihrer Tonkunst zu geben.

Wenn nun schon den Faehmann das Ergebnis der naehstehen-

den Untersuchung nicht zu befriedigen vermag, so dtirfte doch jeder

Yersuch, fiber diese terra incognita, an der Hand des von der

Assyriologie zur Zeit gebotenen Materials, einige Liehtstrahlen zu

werfen, des Dankes wert sein.

Dem Verfasser soil hierbei die Poesie der Babylonier und As-

syrer den wesentlichsten Sttttzpunkt bieten.

Wfthrend noch vor kaum einem Jahrzehnt besonders von dem

Pariser Orientalisten Ernst Benan mit aller Eutschiedenheit der se-

mitischen Volkerrasse die Ffthigkeit zur Erzeugung eines National-

Epos abgesprochen wurde, ist durch die epochemachenden Ent-

deckongen des englischen Assyriologen G. Smith unwiderlegbar nach-

gewiesen worden, dass die Babylonier und Assyrer jene dichterische

Einbildung8krail besafsen, verm5ge deren bei ihnen ebensogut ein

Nationalepos entstanden ist, wie es alle arisehen Kulturv5lker aufzuweisen
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6 Die Tonkunst der Babylonier and Assyrer.

haben. Dabei fand aber schon der franzflsische Gelehrte Francois

Lenormant mit feinem kritisehen Sinn heraus, dass die babylonisch-

assyrische EpopOe (Nimrodepos) im Vergleich zu den arischen Epen

einen weniger heroisehen Charakter babe.

„Das babylonische Epos wandte sich mehr der Erzfchlung des

Wanderbaren zu, wftbrend wir in dem, was davon libersetzt worden

ist, nichts von dem so lebendigen und erregten Ausdrucke mensch-

licher Geffihle vorfinden, wie ihn die Dichter Griechenlands, Indiens

and — fligt der Verfasser hinzu — Persiens ihren Werken zu ver-

leiben wussten, and wie er eben diese ansterblich machte. Wohl

sind bei den Indern (und Persern), wie bei den Griechen die Heroen

ibrem Ursprunge nach gOttlicbe Conceptionen, irdiscbe Gestalten der

GSUer; doch sind sie in der Poesie von diesen strong unterschieden und

abgesondert: sie bilden eine eigene Elasse ftir sich. Es sind durch-

aas nicht immer die GOtter selbst, welche mit Beibehaltung des Namens,

unter dem man sie verehrt, in alte Kdnige verwandelt werden, die

ein irdiscbes Leben filhren and den Schw&chen der Sterblicben unter-

worfen sind, wie Izdubar in den Dokumenten, welche Smith bearbeitet

hat
u

.

Dem Geist and Wesen, welche in der epischen Dichtangsart der

Babylonier and Assyrer ausgepr&gt sind, entsprechen aber auch ihre

lyrischen Ergdsse. W&hrend sich jedoeh bei beiden — Epos and

Lyrik — die Gedanken durchweg im rhythmischen Ebenmafse der

einzelnen Satzglieder entfalten, spricht sich ganz besonders noch in

ihren lyrischen Ausstrdmungen eine religiose Innigkeit and ein tief-

empfandenes Sflndenbewusstsein aus, wie man es nor in den Psalmen

der „heiligen Schrift
u

anzutreffen vermag. Der Jenaer Professor Eber-

hard Schrader*) war es, welcher uns zuerst in deutscher Sprache eine

Blumenle8e assyrisch-babylonischer Gedichte aus Keilschriftfragmenten

yerst&ndlich machte und in seinem Eommentar dazu mehrfach darauf

hinwies, dass Wesen and Geist derselben mit dem der hebr&ischen

Poesie nahe und eng verwandt seien. Vermutlich dienten diese und

ahnliche Ges&nge liturgischen Zwecken and wurden in den architek-

tonisch grofsartig angelegten Tempeln der Assyrer mit Husik aufgefQhrt

Toils die dialogische Abfassang, tails der Strophenbau deuten

darauf hin, dass die babylonisch-assyrischen Bufspsalmen und religi5sen

Hymnen beim Gottesdienste, wie die israelitischen Wechselges&nge,

*) Eb. Schrader „Die 'Hdllenfahrt der Istar. Ein altbabylonisches Epos. Nebst

Froben assyrischer Lyrik". Giefeen, 1874.
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Die Tonknnst der Babylonier und Aseyrer. 7

von einem oder mehreren Halbch5ren and dem Gesamtohore, oder

einem priesterlichen Vore&nger and dem antwortenden Chor der Ge-

meinde vorgetragen warden.

In erster Linie gehOrt hierher folgendes Fragment eines baby-

lonisehen Bafspsalms yon dem die Verse 2 bis 6 dem Bttlser, 7 and 8

dem Priester, 9 bis 18 dem Bflfser and 14 bis zam 8chlass wiederam

dem Priester in den Mund za legen sein durften.

1. Es werfen nieder das Antlitz die lebenden Wesen.

2. Ieh, dein Knecht, voll Seafzens rafe ich za dir.

3 Wer sdndhaft ist, dessen inbrfinstiges Flehen nimmst da an,

4. Blickst da einen Mensehen erbarmend an, so lebt dieser Menseb.

5. Macbibaberin fiber Alles, Herrin der Mensehbeit!

6. Barmherzige, der sicb zozawenden gat ist, die annimmt das

Seafzen!

7. W&hrend sein Gott and seine GOttin ihm zttrnen, raft er dieh an.

8. Dein Antlitz wende ihm za, ergreif seine Hand!

9. Aufser dir giebt es ja keine rechtleitende Gottheit

10. Treulich bliek erbarmend auf mich, nimm an mein Seufzen!

11. Spricb: „Wie so lange ich?" und dein Gemtlth besftnftige sieb!

12. Bis wann, meine Herrin, mttchte sieb zawenden dein Antlitz?

13. Gleich Taaben klage ich, von Seafzen s&ttige ieh mich.

14. Vor Weh and Ach ist voll Seufzens sein Gemtlth.

15. Thr&nen vergiefst er, in Elagerafe brioht er aas.*)

Bei nachstehendem Bufspsalm nehmen wir aufeerdem eine Wieder-

bolong gewisser dichterischer Bedeformen wahr, die aueh auf die

Wiederkehr feststehender Tonphrasen in der Melodie za diesem Liede

schliefsen l&sst. Derselbe lautet in der trefflichen Zimmern'schen

tJbersetznng**) wie folgt:

1. Herr! meiner Sflnden sind ?iel, grofs sind meine Missethaten

2. Mein Gott, meiner Stlnden sind viel, grofs sind meine Misse-

thaten !

3. Meine Gftttin, meiner Stlnden sind viel, grofs sind meine Misse-

thaten!

4. Bekannter, unbekannter Gott, meiner Stlnden sind viel, grofs

sind meine Missethaten!

*) Mit Aus6chlu88 der eraten Verazeile (welche Frits Hommela Gbenetrong in

dessen Werke: „Die Semitischen Volker und Sprachen". Leipzig, 1883. Seite 321 flg.

entnommen ist) nach der Verdeutschung von Dr.' Heinrich Zimmern „Babvlonische

Bufepflalmen". Leipzig, 1885. Seite 9 und 10.

**) Heinrich Zimmern a. a. 0., Seite 63 flg.
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g Die Tonkunst der Babylonier and Assyrer.

5. Bekannte, unbekannte Gftttin, meiner Sttnden sind vie], grofs

sind meine Missethaten!

6. Die Sttnde, die ich gethan, kenne ich nicht;

7. Die Missethat, die ich begangen, kenne ich nicht.

8. Das Leid, das meine Speise ward, — nicht weifs ich's, wie?

9. Das Ungemach, das mich niedertrat, — nicht weifs ich's, wie?

10. Der Herr hat im Zorn seines Herzens mich angeblickt,

11. Der Gott hat im Grimm seines Herzens mich heimgesacht,

12. Die G5ttin hat wider mich gezttrnt and in Schmerz mich ge-

bracht,

13. Bekannter and unbekannter Gott hat mich bedr&ngt,

14. Bekannte and anbekannte Gttttin hat mich in Leid gebracht.

15. Ich suchte nach Hilfe, aber niemand fasst mich bei meiner Hand;

16. Ich weinte, aber niemand kam an meine Seite.

17. Ich rufe laat, aber niemand hGrt auf mich;

18. Leidvoll liege ich am Boden, blicke nicht auf.

19. Zu meinem barmherzigen Gott wende ich mich, laut seofze ich;

20. Herr, blick erbarmend auf mich, nimm an mein Flehen!

21. Herr, deinen Knecht, stttrze ihn nicht!

22. In die Wasser der Hochflut geworfen, fasse ihn bei der Hand!

23. Die Sttnde, die ich begangen, verwandle in Gnade!

24. Die Missethat, die ich vertibt, entftthre der Wind!

25. Beifs entzwei meine Schlechtigkeiten wie ein Gewand!

26. Mein Gott, meiner SOnden sind sieben mal sieben, vergieb

meine Sttnden!

27. Meine Gflttin, meiner Sttnden sind sieben mal sieben, vergieb

meine Sttnden!

28. Bekannter, unbekannter Gott, meiner Sttnden sind sieben mal

sieben, vergieb meine Sttnden!

29. Bekannte, unbekannte G5ttin, meiner Sttnden sind sieben mal

sieben, vergieb meine Sttnden!

30. Vergieb meine Sttnden, so will ich in Demut vor dir mich

beogen.

31. Dein Herz, wie das Herz einer Mutter, die geboren, erheitere

es sieb,

32. Wie eine Matter, die geboren, wie ein Vater, der ein Kind ge-

zeagt, erheitere es sich!

Die magischen Gesftnge von den sieben Geistern, „die alles

nor erdenkbare Unglttck ttber den Menschen bringen,
<(

zeigen uns

gleicbfalls einen vollkommenen Parallelismus membrorum. Das folgende

Digitized byGoogle
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Fragment
41

) von einem solchen beginnt nnd endet mit demselben Refrain.

Fr. Hommel nimmt an,**) class dies© and ftbnliche Beschw5rnngsformeln,

welche insgesamt mit dem stereotypen Anraf an den Geist des

Himmel8 and den der Erde enden, von den Zaaberpriestern oder

Magiern anter mannigfachen Ceremonien in einem Tempo reeitiert

warden. In Steigerung der aaszasprechenden Gedanken wird in Vers

2 bis 4 gesagt wo? sieben geheimnis?olle Wesen seien; in den Versen

5 bis 9 wird uns weiter vorgefflhrt, wie? das Wesen derselben sei,

and die Schlassverse 10 bis 14 geben ans endlich die Antwort wer?
die „Sieben" sind.

1. Sieben sind sief sieben sind sie,

2. In der Tiefe des Oceans sieben sind sie;

3. In des Himmels Ather sieben sind sie,

4. In der Tiefe des Oceans, der grofsen Behaasung, wachsen

sie aaf

;

6. Nicbt m&nn!ich sind sie, nicht weiblich sind sie,

6. Sie, wie weitbinstrahlende Liebter sind sie.

7. Ein Weib nehmen sie nicht. Kinder erzengen sie nicbt,

8. Ordnung and Sitte kennen sie nicbt,

9. Gebet and Flehen erbOren sie nieht.

10. Wie ein wildes Boss aaf dem Gebirge wachsen sie aaf,

11. Des Gottes Ea***) Feinde sind sie,

12. Die Tbrontrftger der GGtter sind sie.

13. Urn die Wege za verwfisten, lagern sie aaf der LandstraTse,

14. B&se sind sie, bOse sind sie,

15. Sieben sind sie, sieben sind sie. :|:

16. Geister des Himmels, beschw5ret, Geister der Erde, beschwOret!

Weniger schwangvoll and kunstm&fsig waren die im Volke ent-

standenen karzen Singgedichte, wiewohl aach ihnen die rhythmische

Gliederang der Gedanken and Bedewendungen nicht abgeht. Das m&ge

nor folgendes Lied zeigen,t) welches nach einer Bemerkang Lenormant's

jedenfalls bei einem lftndlichen Feste gesungen wurde, and dem man
einen gtlnsten Einflass auf das gute Gedeihen der Ernten zaschrieb:

*) Unter Benutzung der Schrader'schen UbersetzuDg und der Vbertragung von

Fr. Hommel („Die Semitischen Volker und Sprachen.") Leipzig, 1883. Seite 366.

**) Ebenda: Seite 304.

***) Ea war der eigentliche Schutzgeist aller Bedrftngten und Leidenden.

t) Fr. Lenormant: „Die Anfange der Kultur44
. Autoriaierte deutsche Auagabe.

Jena, 1875. Band H Seite 147.
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10 IMe Tonkunst der Babylonier und Astyrer.

Strophe: Das Getreide, das sich emporrichtet,

wird gelangen zum Ziel seines glticklichen Wachs-
tams;

Das Geheimni8 dafQr

wir kennen es.

Oegenstrophe: Das Getreide des Cberflusses

wird gelangen zam Ziel seines gldeklicben Wachstnms;

Das Geheimnis dafQr

wir kennen es.

Der Umstand nun, dass die lyrischen Ausstrttmungen der Baby*

lonier und Assyrer meist religiflser Natur waren, giebt uns den

Hinweis, dass aucb ihre musikaliscben Begungen vorwiegend einen

solchen, d. i. wQrdig-erhabenen Gharakter trugen. Dazu kommt, dass

sich in ihren episehen Erzeugnissen ein tiefer Weltsehmerz offen-

bart ttber die Vergftnglichkeit der Natur und die Sterbliehkeit des

Menschen, wie er in dem uralten Elagegesange zum Ausdruck kommt,

welcher allj&hrlich am Feste des Tammuz (d. i. des babylonischen

Adonis) von den Priesterinnen der Istar (d. i. der chaldftisch-assyrischen

Venus) unter Mitwirkung von „krystallenen" Fl&ten oder „Imbftbu
ti
*)

und ,,8chweren
u

Saiteninstrumenten (d. i. Harfen welehe mit Edel-

steinen verziert waren) angestimmt wurde.**)

Ob nun zwar der Adoniskultus syrisch-ph5nikisehen Ursprungs

ist, unverkennbar tritt er uns bei den alten Babyloniern in seiner ur-

8prUnglich8ten und reinsten Form entgegen. Denn die ersten Ge-

ftihle, welehe den Menschen bei Betrachtung der dahinwelkenden

Vegetation und seiner eigenen irdischen Halle ankommen mussten,

konnten nur mafslos-trauriger Art und ihr Ausdruck durch Musik

nur ein dementsprechender sein. Die sinnliche Freude, die wilde

Begeisterung und Schw&rmerei fiber das Erwachen und AufblQhen

der Natur, welehe namentlich in Phrygien bei demselben Eultus und

in Hellas bei den orgiastischen Dionysosfeiern durch die sogenannte

*) Die Ph8niker nannten ihre F15ten, die sie aus Elfenbein fertigten, „Abuba",

und bei den Komern hat sich der Stamm dieses Wortes in „ambubaja", d, h. die

Fldtenbl&serin, erhalten.

**) Man vergleiche hierza die Erklftrung zum Revers der ,,H611enfahrt der

Istar11 von Dr. Alfred Jeremias. Inaug.-Diss. zur Erlang. des philos. Doktorgrades

der Universit&t Leipzig. Mfinchen, 1886; ferner „Die babylonisch-assyrischen Vor-

stellungen vom Leben nach dem Tode** von demselben Verfasser, und zwar sub

„Verbe8serungentl zu Seite 23, Zeile 56, sowie auch die Zusatzbemerkungen des Prof.

Dr. Priedr. Delitzsch zu „Babylonische Bufepsalmen" von Dr. Heinrich Zimmern."

Leipzig, 1885. Seite 117 (Passus 5 von oben).
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Die Tonkunst der Babylonier and Assyrer. \\

„phrygisehe" Tonweise mnsikaliech znr Aasspraehe gelangte, war

sicherlich erst ein spftterer Zosatz za den Adonien, welchen die

„reinigende and l&oternde Offenbarangsreligion" von den Babyloniern

zo alien Zeiten ferngehalten bat.

Wiewohl e8 mit der fOrmlicben and conventionellen Pracht des

eeremoniell entwiekelten Hoflebens der babyloniseh-assyrischen Herr-

8cher im Einklang stand, dass sie in ibrer Umgebang Masiker und

8&nger batten und, gleich den grofsen ftgyptischen Pharaonen der

XVIII. and XIX. Dynastie, aof Heereszflgen ihren ganzen Hofstaat

mit sieb za ftlhren pflegten, so fehlt ans doch bislang jeder Beleg da-

far, dass aueh im Feldlager Musiker das Mahl des KOnigs wQrzten,

aof dem Marsche dureh ihr begleitendes Spiel die Ges&nge der Erieger

belebten oder gar darch den selbst&ndigen Vortrag einer Tonweise za

Eampfesmat begeisterten. Es wftre daher wobl za begreifen, wenn

sie in dieser Hinsieht ganz dieselbe Gepflogenheit batten, wie ibre

Stammesbrttder, die Hebrtter. Aacb diese kannten eine Marsch-
masik nicht, wie es der Verfasser in der ,,Allgemeinen Mosikzeitang"

on 0. Lessmann (Charlottenburg), XIV. Jahrgang, No. 2, 3 and 4

in flberzeagender Weise nachgewiesen zu haben glanbt. An der That-

saehe, dass sich die geordneten Beihen des hebr&ischen wie baby-

loniseh-assyrisehen Fafsvolkes tbanlichstim Gleichschritt fortbeweg-

ten, wird hierdareh nichts ge&ndert. E!n Trugschlass aber wftre es,

wenn man folgern wollte, dass der Gleichtritt ohne Marschmasik nicht

denkbar w&re and bei alien alten Ealturv5lkern das ,,rbythmisehe

Regalativ" desselben hfttte sein mtissen.*)

*) „Beitr&ge zur Geschichte der Militarmusik" von W. Tappert im „Musikalisohen

Wochenblatt". Leipzig. Red. E. W. Fritzsch. XIX. Jahrgang, Nr. 14 bis 23. —
ftbrigens darf man es rait dem Begriffe „Gleichtritt" nicht allzu angstlich nehmen.

Es ist ein Irrtum, wenn H. W. Tappert meint, die Soldaten nnBerer geschlossenen

HeereskSrper warden sich ohne Gleichtritt „die Hacken abtreten". Auf dem Marsche

werden bekanntlich die Glieder-, Sektions- und Zugsabst&nde grolaer als auf dem

Paradeplatze und bei Vorstellungen , und selbst die best-gedrillte und wohl-

disziplinierte Mannschaft einer einzigen Kompagnie gerat bei Feld- oder tlbungs-

m&rschen, trotz der mahnenden Zurufe der Zugfuhrer, sehr leicht in ungleiches

Schrittmafs. Der Verfasser, welcher zu sieben Herbstubungen beigezogen wurde,

erinnert sich noch lebhaft, wie sein Kompagnie-Chef sich damit begntigte, wenn nur

innerhalb der Ztige gleicher Scbritt gehalten wurde. Und mag auch in dem
marschartigen Tonstucke einer spielenden Militarkapelle unsererTage das rhythmische

Element noch so feurig pulsieren — je l&nger die Heereas&ule ist, an deren Spitze

jene sich befindet, deeto sp&ter dringen die T6ne an das Ohr der Marschierenden,

und schon zwei hintereinander marschierende Kompagnien in der Gesamtstftrke

yon etwa 250 Mann werden einem wogenden Ahrenfelde gleichen.
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12 Die Tonkunst der Babylonier and Assyrer.

Wir wissen, dass die Hebrfter ihr masikalisohes Signalwesen
and die Asosra-Trompete bei der Eriegftlhrung von den Agyptern im

XVI. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung Gbernahmen, and

es kflnnte scheinen, als ob die Babylonier and Assyrer diese Signal-

sprache zu Kriegszwecken ttberhaupt nicbt gekannt h&tten. Allein die

Verwendung musikalischer Signale muss als notwendige Voraussetzung

einer wenn aach nocb so angektlnstelten Strategic anerkannt werden,

da eine Befehlsgebang mit der menscblicben Stimme oder mit sicht-

baren Zeicben (Flaggen, Fanale) unter nocb so gttnstigen Verhfiltnissen

angesichts so gewaltiger Heeresmassen geradezu anmOglich gewesen

w&re, mit welcben ein Nebukadnezar, ein Tiglatb Pilesar II.,

Salmanassar IV., Sargon, ein Sanberib, Assarhaddon oder endlieb ein

Assurbanipal gegen seine Feinde za Felde zog.

Der Gobrauch des hebrftischen Signalbornes Schofar l&sst sieh

bis in die Uranftnge des semitischen Nomadenlebens zurttckftihren;

denn die bildliche Darstellung*) einer, aaf einem Wanderzage nach

Agypten begriffenen, semitischen Familie an einem Grabmale za Beni

Hassan (aas dem XVIII. Jahrb. vor Ghr. stammend) giebt una den

anwiderlegbaren Beweis an die Hand, dass das Schofarborn zum Erb-

teil aller semitischen Eulturvfllker gehOrte and demnach auch bei

den Babyloniern and Assyrern im Dienste der Eriegskanst gestanden

haben muss. Ein ferneres, wenn aach weniger beweiskrftftiges Zeag-

nis ftir die Bichtigkeit anserer Behauptung gew&hrt uns der jQdische

Historiker and Archftolog Flavins Josephas**), wenn er im Einklange

mit dem alttestamentlichen „Bocbe der Bichter" (Eapitel III, Vers 27)

Qberliefert, dass der israelitische Bichter Ehud, welcber im Jahre 1425

vor Ghr. den MoabiterkOnig Eglon durch Meachelmord beseitigt hatte,

nach der V&ter Branch vermittelst des Schofarhornes die streit-

baren Israeliten za den Waflfen rief, urn das Volk nach einer acht-

zehnjfthrigen Eneehtsohaft mit Gewalt za befreien.

Gleich den Hebr&ern pflegten auch die Babylonier and Assyrer

ihren heimkehrenden, siegreichen Feldberrn oder E5nig mit Musik

and Freadentanz zu begrtifsen, wie ein von dem englischen Gelehrten

and Altertumsforscher Layard in den Buinen des Nordwestpalastes

za Eajaldschik ausgegrabenes Basrelief beweist. Dasselbe stellt

einen Triamphzug babylonischer Volksvirtuosen dar, welche dem in

*) Ein mit einem Bogen and Kdcher bewaffheter Semite trigt in seiner

Beohten ein Schofarhorn.
**) Flayii Josephi VfAntiqaitate8 Jndaeorom." lib. V, Kap. 4.
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Die Tonkuiwt der Babylonier und Assurer. 13

Sasiana einzieheDden assyrisehen Kflnig Assurbanipal (Sardanapal,

regierte von 668 bis 626 vor Chr.) entgegengehen.*)

Zoerst kommen fQnf Manner; drei derselben haben kleine trag-

bare Harfen von der Form eines Dreiecks, die sie mit beiden H&nden
spielen, w&hrend sie zugleich naeh dem Takte tanzen. Diese In-

strumente werden zwisehen dem linken Arm and der Seite gehalten

and haben wahrscheinlich an einem Bande am Halse gebangen. Die

Saiten, deren neon bis zehn an Zahl sind, befinden sieh zwisehen

einem flachen Brette and einem aufrechtstehenden Qaerholze gespannt,

darch das sie gehen, (lber dem Querholze ist eine Hand aus Metall

oder Elfenbein, and am Ende der Saiten h&ngen Qoasten heronter.**)

Der vierte Mnsiker blast auf einer Doppelflate, wie man sie auf den

altfigyptischen Memnonien sieht, und wie sie auch bei den Hellenen

nnd Bttmern in Gebranch waren. Der fflnfte ftlhrt eine Art Schlag-

cither, welehe mit einem St&bchen gespielt wurde. Man erblickt

dieses Tonwerkzeug auch noch auf einem anderen, von W. S. W.
Vaux nachgebildeten Basrelief,***) wo zwei Mnsiker mit einem Plek-

trum daranf spielen. Diese Instrumente ahneln dem hentigen Santor

der Araber. Sie bestehen aus einem kleinen hohlen Easten (Resonanz-

boden) mit darflber gespannten Saiten und werden mittelst eines

Bandes, das urn den Nacken geht, getragen. W&hrend die rechte Hand

mit dem Plektrnm die Saiten anschl&gt, werden sie, um den richtigen

Ton zu treffen, mit den Fingern der linken Hand niedergedrQckt.

Auf die ftinf Manner folgen sechs musicierende Frauen, von denen

vier die Harfe spielen, eine die DoppelflOte blast und die sechste eine

Handtrommel schlagt. Letztere ist dem Tabl oder der Tabala der

orientalischen Tanzerinnen sehr fthnlich. und wir dQrfen vielleicht

dieses Tonwerkzeug als den Urahnen des hebraiscben Toph (Adufe)

bezeichnen. Die Qbrigen Teilnehmer dieses Triumphzuges begleiten

die Musicierenden tanzend und mit taktmafsigem Handeklatschen, wie

es namentlich bei den alten Agyptern und Hebr&ern tlblich war.

Es dQrfte hier der Ort sein, wo ein Hinweis angezeigt ist, dass

die Behauptung des Prof. Dr. Emil Naumannt) mindestens als

*) A. H. Layard ^Discoveries in the ruins of Niniveh ans Babylon". London,

18&3. Chap. IX, page 454.

**) A. H. Layard „Niniveh und seine tfberreete". Deutsch von N. N. W. Meiss-

ner, Leipzig 1854. 8eite 177 und 397.

***) W. a W. Vaux „Niniveh und Persepolis". tbersetzt von J. Th. Zenker,

Leipzig 1852. 8eite 208 und Figur 25.

t) „lllu8trierte Muaikgeschichte<(
. Stuttgart 1885. Bd. I, Seite 53
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14 Die Tonkunst dor Babylonier and Assyrer.

verfrtiht bezeichnet werden muss, wonach die ?om alttestamentliohen

Propheten Daniel (Kapital III, Vers 5) erwfchnten musikalischen In-

stramente Sambyke (bebr. Sabcba) and Symphoneia (hebr. Sambonjab)

vom Hause ans babyloniscbe seien. Nach der Untersucbang dee

Assyriologen Eberhard Schrader in seinem glossatoriscben Werke:

„Die Keilinschriften and das alte Testament
4
' (Giefsen 1883, 2. Auf-

lage) sind diese Namen in den Keilsehriftteiten bisher Qberhaupt

nicht zu finden gewesen.

Der gelehrte Eircbenvater Clemens Alexandrinus weist die £r-

findung der Sambyke den sogenannten „Troglodyten" zu. Mithin

h&tten wir nach der bistorisch-geographiscben Anschauung der

Alten die Erfinder der Sambyke vielmehr an der Nordostktiste von

Afrika zu suchen, da wo am arabischen Meere von Berenice (an der

Stidgrenze Alt-Agyptens) bis zam Vorgebirge Dire die kulturell hoch-

entwickelten Athiopier wohnten. Eine zweite Lesart endlicb, nach

welcher die Libyer dieses Instrument erfunden haben sollen, ist

schon aus dem Grunde nicht haltbar, weil vom arcbaologischen Stand-

punkte aus die Libyer in Nordafrika mit den „Troglodytai
u

nicht

identificiert werden kdnnen. Unstreitig — Nfiheres bei Dr. Earl von

Jan „Die Griechischen Saiteninstrumente
((

. Wissenscbaftl. Beilage

des Gymnasiums zu Saargemttnd fQr das Schuljahr 1881/82. Leipzig

1882, Seite 19 — war die Sambyke oder Sambuca ein besaiteter Tri-

angel (von sehr hohem Tone), wie er uns auf den architektonischen

Denkmalen Thebens mehrfach begegnet, und aller Wabrscheinlichkeit

nach gebtihrt die Prioritftt des Gebrauches dieses Tonwerkzeuges den

alten Agyptern. Weifs man doch gegenw&rtig durch die gelehrten

Forscbungen des franzdsichen Agyptologen Masp^ro**) mit unzweifel-

hafter Sicberheit, dass Atbiopien, statt im Anfange der Geschicbte

kolonisiert zu haben, selber von Agypten aus unter der XIL Dynastie

kolonisiert wurde und Jahrhunderte hindurch einen integrierenden

Bestandteil des ftgyptischen Gebietes gebildet hat. ,,Die Civilisation

ist den Lauf des Nil hinaufgegangen, nicht an ihm hinabgestiegen."

Dem Zeugnis der hieroglyphischen Urkunden gegentiber ware dem*

nach auch die Ansicht des Prof. E. Naumann veraltet***), nach welcher

*) „Stromata" ed. Fr. Sylburgius, Coloniae 1688. liber I, p. 807.

**) „Geechichte der Morgenl&ndischen Vdlker im Alterthume." Ubersetzt von

Dr. Richard Pietschmann. Leipzig 1877. Seite 13 und 107. Vergleicbe auch

Tr. Lenormant ,fiie Anfange der Kultur". Deutsche Auagabe. Jena 1875. Band I,

Seite 121.

***) „niastrierte Mueikgeechiohte", Band I, Seite 50.
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die kleine tragbare figyptische (Eriegs-) Trommel ans den ftthiopischen

Hochlanden den Bewohnern des Niltbales liberliefert worden sein soil,

omsomehr ale jene Meinung der eigenen tTberlieferung der Athiopier

widerspricht.

PQglich verdient aoch der Beachttmg eine Mitteilung des Kirchen-

aters Hieronymns*), welcher im IV. Jahrhundert nach Chr. lebte,

dahingehend dass die Sambuca den bebrftischen Stammesbrtldern der

Babylonier durchaas anbekannt gewesen sei.

Fassen wir nan die Ergebnisse onserer Betracbtang zusammen,

so ddrfte zwar der Fachmann darin keineswegs die erwartete Be-

friedigang finden; es wird aber sicherlieh daraos erhellen, dass man
im Besonderen, mit demselben Becbte wie bei den Hebr&ern, von

einer Tonkonst der Babylonier und Assyrer sprecben darf, and dass

Spezialforschungen an der Hand der rastlos wirkenden Assyriologie

noch einmal zu greifbaren Besultaten fQhren werden. Im All-

gemeinen jedoch darf man gewiss bebaupten, dass die Mosik dieser

VOlker einen ernsten and gemessenen Gharakter gehabt haben muss,

wie er eben nur bei einer vorzugsweisen Verwendung von Harfen

and harfen&hnlicben Saiteninstrumenten mGglich ist.

fflitteilungen.

* Zu dem Aufsatze: „Discantu8, Fauxbourdon und Treble11
in No. 9 der M.

f. M. 1889 bat Herr Bibliothekar Paul Richter von der K. offentlichen Bibliothek

in Dresden die Gfite gebabt, mir naheres mitzuteilen fiber den von Ambros citierten,

aber nicht naher bezeichneten Carpentier. Carpentier ist der Verfasser eines

Glosaarium novum ad scriptores medii aevi, in dessen Tom. 3 (Paris 1766 fol.)

unter „Trebium" bezfiglich der Treble wie folgt gehandelt wird : Treble praeterea,

pro Trompette, tuba, in AnnaL regni S. Ludov. edit reg. pag. 223. „Comme
devotement il fit chanter la messe etc" Versio Bibliae ibidem in Glossar. A oure

que vous orrez le son des Trebles, de frestel, etc. Ubi haec Davidis verba Cap. 3

V. 5 redduntur: In bora, qua audieritis sonitum tubae et fistulae etc. Da mir

der hebraische Urtext nicht zuganglich ist, weifs ich nicht zu sagen, welches der

verschiedenen Blasinstrumente der Juden in der Vulgata mit tuba ubersetzt ist.

Fur den gegebenen Fall scheint dies auch gleichgultig und nur wesentlich, dass

der Verfasser der Annalen Ludwig's IX. Trompete stets mit treble giebt, woraus

der Schluss zu Ziehen, dass das Wort zur Zeit der Abfassung in Frankreich sehr

gangbar gewesen ist. H. Eichborn.

* Pass fur die Leiche Felix Mendelssohn-Bartholdy's vom 6. No-

vember 1847. Im K. S. Hauptstaatsarchive (01, 1 fol. 2 c. No. 35 S. 207) be-

*) „Opera studio J. Martianay". Paris 1699 f. II. Appendix pag. 643.

(Brief an Dardanus).
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findet sich das Eonzept dee Passes fur die Leiche des am 4. November 1847 abends

zu Leipzig verstorbenen Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich teile dasselbe

im folgenden mit „Nacbdem bei der K. Ereisdirektion zu Leipzig am ungehin-

derten Transport des Leicbnams des am 4. d. Mts. allbier verstorbenen Herrn

Kapellmeisters Dr. Felix Mendelssohn-Bartholdy nacb Berlin nachgesncht worden

ist, so ist hierza andarch unter der Voraussetzung, dass nach bezirks&rztlichem

Gntachten ein medicinalpolioeilicbes Bedenken nicht entgegensteht, Erlaubniis er-

theilt worden und haben die betreffenden Obrigkeiten and Geistlichen des Ednig-

reichs Sachsen, dorch deren Parochieen die Leiche gefuhrt wird, dieselbe gegen

Yorzeigung dieses Passes ungehindert passiren zu lassen. — Urkundlich unter Vor-

drucknng des Eanzleisiegels ausgefertigt Leipzig, den 6. November 1847. (L. S.)

K. S. Ereisdirektion."

Als Eosten, inbegriffen 2 Thlr. Stempel, sind fur den Pass 4 Thlr. in Ansatz

gebracht worden. Als verpflichteter Leichenschanarzt ist ein Dr. Drescher genannt

Dresden. Theodor Distel.

* Arien des 17 Jahrhunderts. Mir liegt mit Akten des E. S. Haupt-

staatsarchiv (III, 100 fol. 4 No. 4 Bl. 270—281) ein Originaldruck des 17. Jhs.

in 4° nebst einer Widmnng an den Eurfursten Johann Georg II. und den Eur-

prinzen Johann Georg III. zn Sachsen, sowie einem Vorworte unter folgendem

Titel vor:

„Zweytes Sieben | Neuer Musicalischer Arien, in welchen die sieben Planeten

mit denen zugeeigneten Metallen durch die sieben naturlichen Claves und ernanten

sieben Freyen Efinste
|

in einer Discant- und Bais-Stimme Tractiret |
mit lustigen

Texten formiret, auch nebenst einem Poetischen Anhange nachdencklich beschlossen

werden. Gesetzet und herauls gegeben | durch Michael Hoffmannen von Freybergk

anjetzo in Drefsden. Gedruckt | mit Seyfferts Schrifften" (s. a. circa 1670).

In derWidwung erwahnt der Eomponist seiner 1667 tiberreichten Berglieder,

die ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe. Jede Arie tragt eine gereimte

tTberschrift und den Namen eines Planeten, der ebenfalls in den Anfangsbuchstaben

jedes Verses enthalten ist Ein ,,summarischer Anhang", ebenfalls Eompositionen

mit gereimten Uberschrifben, beschlielst das Werkchen. Eine Probe der Dichtung

moge einen Begriff von der Poesie geben: „Sonderlich giebet das Wasser viel

Bische, | Dass der Mensch solche kan haben zn Tische.
(<

|

Dresden. Theodor DisteL

* Hofmusik in Trier im XVL Jahrhundert Das Copialbuch En-
bischof Jacob's von Trier (aus dem Hause Eltz) im Coblenzer Archive enth&lt eine

Urknnde „Coblentz am viertten tag des Monatz Novembris Anno 1573." Eurfurst

Jacob nimmt den Peter Gulicher zum Diener und Spielmann an „so lang vnns

vnnd jme geliebt vnnd eben kompt, also dass er vnns jeder zeitt vff vnsern

beuelch mit den Instarumenten, daruff er erfaren vnnd geschickt, spielen
44 und wo-

hin er es verlange, folgen soil. Die Besoldung bestand auf Martini in 12 H. an

24 Albus gerechnet, 6 Malter Eorn und einem Sommerhofkloid. (Temporale saecu-

are I, No. 307). F. W. E. Roth.

* Georg Muffat: Apparatus musioo-organisticas. Nach der Original-Aus-

gabe vom Jahre 1690 neu herausgegeben and mit einer Yorrede nebst Andeatangen

fiber Pedalgebrauch and Begistrirang versehen von S. de Lange. Leipzig,

J. Bieter-Biedermann, 1888. Pr. 4 M. Eine sehr dankenswerte Verdffentlichung

des aus 12 Toccaten, 1 Ciacona, 1 Passacaglia, 1 Nova Qydopeias Harmonica and
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1 Ad malleorum Ictus Allusio (75 Seiten) bestehenden Orgelwerkes. Das Vorwort

ist ganz kurz gehalten and beschaftigt sich mehr mit der Begistrierang der ein-

zelnen Satze. Muffat unterscheidet sich wesentlich yon seinen norddeutschen Zeit-

genossen. Er hat eine sehr melodische Erfindungsgabe, liebt eine weiche har-

monische Klangfiille, ein geschmeidigea Ineinandergreifen der Stimmen und eine

stets abwechselnde Behandlung des Rhythmus. Sein Passagenwerk ist flftssig, doch

selten von Bedeutung. Eine voile weiche Harmonic ist bei ihm vorherrschend und

stets wirkung8voll. Fugensatze treten nur hin und wieder ein und erscheinen mehr

als Mittelsatze. Ganz besonders ist er der Variationenform geneigt, die seiner

Schreibweise auch am anpassendsten erscheint. Ganz reizend ist das kleine Satz-

chen S. 72: Nova Cyclopeias harmonica, sowie das darauf folgende Ad malleorum

Ictus Allusio mit seinen sieben Variationen. Ebenso ansprechend sind die Ciacona

und die Paasacaglia. Diese vier Piecen werden sich gewiss viel Freunde erwerben.

Die Toccaten dagegen verlangen ein fleifsiges Studium und ein liebevolles Eingehen.

Orgel- wie Klavierspielern bietet die Ausgabe eine reiche Piille wertvollen Stoffes,

der nicht nur den Historiker interessiert, sondern auch den Praktiker erfreuen

wird.

* Die Plainsong & Mediaeval Music society (Gesellschaft fttr Choralgesang

und mittelalterliche Musik) versendet ihren ersten Jahresbericht Oktober 1888 bis

1889, der bei einer Einnahme von 842 M mit einem XJberschuss von 138 M ab-

schliefst Jedes Mitglied, 28 an der Zahl, bezahlt jahrlich 20 M. Von den 28

Mitgliedern ist einer President und 9 Vicepraaidenten , so dass nur 18 ordentliche

Mitglieder bleiben. Der auf Seite 199, 1889 der M. f. M. angezeigte erste photo-

lithographische Druck der Gesellschaft scheint auf Bechnung des neuen Jahrganges

zu kommen, denn er wird im Berichte nicht erw&hnt, die 704 M sind also nur

auf Verwaltungsunkosten verausgabt. Dann wird es ihr wohl so ergehen wie der

Purcell - Gesellschaft.

* Katalog No. 12 von Richard Bertling in Dresden-A., Johann-Georgen-AUee 3.

Enthalt 345 literarische und praktische Musikwerke alter und neuer Zeit, darunter

historisch viel Wertvolles, wie Heinrich Albert's Arien, Lust-Waldlein und Kttrbs-

Hlitte, 9 Werke von Hammerschmidt u. a.

* Herr van der Straeten hat doch manchmal Einfalle, die stark ins Kraut

schiefsen; so beginnt er im 1. Bande seiner La musique aux Pays-Baa, S. 169,

den Artikel Francois Sale: Sal a ist der Name eines grofsen Flusses in Deutsch-

land (!), er ist aber auch der Name verschiedener Lokalitaten (!) nnd Familien, meisten-

teils ist er aber spanisch oder italienisch. („Sala est le nom d'une grand riviere

d'AUemagne; c'est aussi le nom de diverses local it^a et de families, la plupart

espagnoles ou italiennes").

Anzeige der Druckwerke der Gesellschaft fBr Musikforschung.

1. Monatshefte fflr Musikgesehiehte. Altere Jahrgange zum Teil noch

auf Lager. Ein kompletes Exemplar toils gebundeu, teils broch. Jahrg. 1—20.
Preis 100 M.

Im Einzeldruck sind noch vorratig: Verzeichnis neuer Ausgaben alter

Musikwerke aus der friihesten Zeit bis zum Jahre 1800. Mit einem alphabetisch

geordneten Inhaltsanzeiger der Komponisten und ihrer Werke. Pr. 3 M. (Nachtrage

Mnnattb. f. Mnsikgeaob. Jahrg. XXII. No. 1. 2
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im 9. Jahrg, der Monatshefte.) Ein Nachschlagebuch far den Historiker wie Muai-

kalienhandler.

Arnolt Schlick: 1. Spiegel der Orgelmacher. 1511. Pr. 1,50 M. 2. Tabu-

laturen uff die orgeln und lauten. 1512. Pr. 1,50 M.

Das deutsche Lied dee 15. und 16. Jahrh. in Wort, Melodie and mehr-

stimmigen Tonsatz, 1 Bd. Die Quodlibet, Spiel-, Tanz-, und Trinklieder. Pr. 3 M.
2. Bd. Hdss. des Mtlnchener und Berliner Liederbuchs. Pr. 5 M.

2 Verlag8kataloge von Aless. Vincenti in Venedig. 1619 u. 1649. Pr. 2*M.

S tad en's Singspiel Seelewig von 1644. Partitur. Pr. 2 M.

Eataloge der Bibliotheken : Joachimsthal. 3 M. — Universitats-Bibl. in Got-

tingen. 2 M. — Augsburg. 5 M.

BticherverzeichniB der Musik-Literatur aus den Jahren 1839—1846.

Pr. 2 M.

2 Register zu den ersten 20 Jahrg. der Monatshefte. Pr. a 2 M.

Z. Pablikation alterer praktischer und theoretischer Musikwerke auf Sub-

skription. Zum Ladenpreis beim Einzelverkauf:

Johann Ott's Liederbuch von 1544. Einleitung, Biographieen, Texte und

Melodien in alien Lesearten. Pr. 5 M.

P. Anselm Schubiger: Musikalische Spicilegien fiber das liturgische Drama,

Orgelbau und Orgelspiel, das aufserliturgische Lied und dielnstrumental-Musik des

Mittelalters. Mit zahlreichen Musikbeilagen. Pr. 6 M.

Joaquin des Pres: Eine Sammlung ausgewahlter Kompositionen zu 4—

6

Stimmen. Pr. 15 M.

Johann Walther: Wittenbergisch geistlich Gesangbuch von 1524 zu 3, 4

und 5 Stimmen. Pr. 6 M.

Virdung: Musica getutscht (gedeutscht). Basel 1511. Umdruck. Pr. 5 M.

Praetorius, Syntagma, Band II, 1618. Yon den Instrumenten. Mit Ab-

bildg. Neudruck. Pr. 10 M.

Die Oper von ihren ersten Anf&ngen bis zur Mitte des 18. Jahrh. 1. Teil:

Caocini. Gagliano. Monteverdi. Pr. 20 M. — 2. Teil: Cavalli und Cesti. Pr.

20 M. — 3. Teil: Lully und Scarlatti. Pr. 20 M.

Ha s si er* s Luatgarten von 1601, in kleiner Partitur. P. 10 M.

Glarean's Dodecachord, deutsch von P. Bonn. Volletandiger Abdruck mit

alien Tonsatzen in Partitur. 36 M.
* Der Jahresbeitrag der Mitglieder betrfigt fiir 1890: 6 M.
* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

Kgl. Sffentl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 9.

Verantwortlicher BedAktanr Robert Bltner, Templio (Uckermark).

Druok ron Etrmann Bey«r A SObn* in LaageniaU*.
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ntmmt Jede Bueh- und Mnaikhandlnng entgegen.

la 2.

Ein Schreiben des Kammerkomponlsten Naumann
an den Kurfftrsten zu Saehsen.

Mit folgendem ondatierten Memorial wandte sich Johann Gott-

lieb Naumann im Mai 1769, also bald nach der Auffflhrung seiner

zur Verm&hlung des KOnigs, mit fast 50000 Thlr. Kosten in Scene

gesetzten Oper „La clemenza di Tito", an den EurfQrsten Friedrich

August III. zu Sacbsen. Er klagt darin, dass er von seinem jetzigen

Oebalte (von 440 Thlr.) bei der gegenw&rtigen Teuerung nieht be-

stehenkdnnne (Schtirer bekam 500 und Fischietti 600 Thlr.) und

die daher entstehenden Nahrungssorgen ihm die zu musikalischen

Kompositionen erforderliche Freiheit des Qeistes ben&hmen. Als Re-

solution ist zu dem Gesuehe N.'s unterm 30. Mai 1769 bemerkt, dass

dasselbe vor der Hand ausgesetzt bleibe. Das im E. S. Hauptstaats-

archiVe Locat 910, Vol. II., foil. 14, 15 (ef. fol. 17) aufbewahrte Me-

morial selbst lautet genau also:

„Altezza Serenissima

ed Elettorale ppp.

Prostrato umilmente a piedi di Vostra Altezza Serenissima Elettorale

pp. mi prendo Tardire di Supplicare di volere benignamente gra-

ziarmi eon un qualche accreseimento di pensione, mentrech6 con quel la

che godo presentemente mi conviene a fare una vita assai ristretta

e misera, perch6 qui tutto cio che riohiedesi per la vita umana e

Mooatah. t Moeikgeecb. JeW- XXU. No. S. 3
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20 Bin kursachsischer Hofmusikus als Totschl&ger. (1620.)

sommamente caro e prezioso. Siccome adunque per un Gompositore

di Musica sopra tutto e necessario on animo tranquillo per poter

studiare con quiete, e pensare di ben comporre, Come pub averlo se

non ha abbastanza da che vivere? Perci6 spero nell' innata GSemenza

e animo sublime di Vostra Altezza Serenissima Elettorale, che non

sdegnera questa mia divotissima supplica, anzi mi lusingho d'esser'

esaudito di qaanto umilmento qui chiedo. Non tralascierb fatica veruma

per rendermene meritevole, e vieppib degno per Falto Servigio di

Vostra Altezza Serenissima Elettorale, e con il piti profordo ossequio,

sacro sine alle Ceneri di

Vostra Altezza

Serenissima ed Elettorale

UmL: Dev?? Oss£2 e fedel^

Giovanni Amadeo Nauman.

[Adresse:] A Sua Altezza

Serenissima Elettorale

Federi co A ugusto
Elettore di Sassonia ppp.

[Unten:] UE pro Memoria.
u

Dresden. Theodor DisteL

Ein kursachsischer Hofmusikus als TotechlSger.

(1620.)

Fttrstenau erwahnt in seinen „Beitrftgen zur Geschichte der Kgl.

sachs. musik. Kapelle" (Dresden 1849, p. 47, 58, 69) einen Altiston,

sp&teren Tenoristen Sebastian Hirnschrfltel (er selbst schreibt

sich Hirnschretl). Bei meinen Forschungen nach leipziger Schdppen-

sprQchen kam ich im E. S. Hauptstaatsarchive (Locat 10120, H 72)

auf ein ihn betreffendes Kriminalaktensttick, dem ich folgendes ent-

nehme. H. stammte aus Ingolstadt. Sein Grofsvater mUtterlicherseits

war Georg Steer, der oberste Zeug- und Baumeister, der die Festung

Ingolstadt ,,guten Theils
u

gebaut batte. 1612 oder 13 kam er in kur-

s&chsische Dienste. Am 3. April 1620 Abends in der neunten Stunde

bekam er in Dresden auf der Strafse einen Handel, in welchem er

den Bflchsenmeister Zacharias Gretzer aus Wittenberg niederstacb.

Er kam ins Gefangnis, in welchem er sich fiber den darin herrschen-

den Gestank und das Ungeziefer „und andere Ungelegenheiten" be-
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Ein kursachsischer Hofmuaikus als Totechl&ger. (1620.) 21

klagte. Ein in der Sache von der Juristenfakult&t Leipzigs eingeholtes

Gutachten hielt es ftlr geboten, H. dera Scharfrichter vorzustellen and

„zimblicher weifse peinlich" liber verschiedene Einzelbeiten zu be-

fragen. Der EurfQrst Jobann Georg I. rescribierte hierauf an den

Seb5s8er zu Dresden (8. Mai 1521) also:

„Ob nan wohl, rechtlicher verordnnng nach, wir nicht allein

befogt, angedeut notell exequirn, auch der straff halber, ein anders

erholen and endlicben dafselbe seinem inbalt nach volstrecken zo

lafsen, so hat uns doch ermelter H . . . nntertbenigst and flehentlieh

angelangt and gebeten, ine mit der execution zu verschonen, auch

gnade einzuwenden, und sind darneben von i. fttrstl. Durchl. erzherzog

Carln zu Osterreich, so wohl unser gnedigen vielgeliebten frau mutter

und gevatter, desgleichen unser herzlieben gemablin vor ine, H ,

unterschiedliche intercessiones und vorbit geschehen und haben wir

in erwegung und ansehung derselben, den angestelten peinlichen pro-

eels ufgehoben und ine, H , dergestalt begnadet, das wegen sol-

ches begangenen grofsen excessus er zwar an leib und leben nicht

gestraft werden, jedoch die zeit seines lebens keinem andern herrn

als uns und unserm churfttrstlichen haufs Sachfsen dinstgewertig

8ein und bleiben und dafs er sich gnugsam reversiren solle . . .

."

Dieser Befehl zeigt, wie sehr H. von dem EurfQrsten gesch&tzt

wurde und wie er es ihm dankte, dass H. frQher bessere Stellen aus-

geschlagen hatte.

Der Eevers H/s (vom 19. Mai 1621) liegt — in eigenh&ndiger

Niederschrift und mit dem Siegel H.'s versehen — bei den Akten.

Unterm 23. Mai 1621 reskribierte der Kurfttrst nochmals an den

SehOsser zu Dresden, H. solle auferlegt werden, „das er hinftiro, wie

zuvor, bey unser tafel, so oft er begert wird, und wie gebr&uchlich

ufwarte . . . ., jedoch, dass er, ohne unsern ausdrOcklichen bevehl, bey

der music im chor nicht ufwarte/' Auch die Eosten des Verfahrens

erliefs der EurfQrst H. noch unterm 1. Juli 1621.

Dresden. Theodor Distel.
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Aus dem Archive des Benedictinerstiftes St. Paul

im Lavantthal in KSrnten.
(Mitgeteilt von Oswald Koller.)

Das Benedictinerstift St. Paul im Lavantthal ist eines der altesten

und berQhmtesten KlOster Karntens. Es ist im Jabre 1091 von dem

Grafen Engelbert I. von Sponheim gegrQndet, durch eine Mflnchskolonie

aus dem sehwabischen Eloster Hirschau bezogen and wurde im Jabre

1782 durch Kaiser Josef II. anfgehoben. Die Bibliothek und die Hand-

schriften8ammlung wurden an die k. k. Studienbibliothek in Elagen-

furt, das Archiv teils an das k. k. Staatsarchiv in Wien, teils an das

k. k. Gubernialarchiv in Graz abgegeben.

Als jedoch im Jabre 1805 die Habsburger die vorderosterreichi-

scben Besitzungen verloren und gleicbzeitig das ftirstliche Beichsstift

St. Blasien im Schwarzwalde aufgehoben wurde, berief Kaiser Franz I.

den Fflrstabt Bernhard Bottler mit einer Anzahl Konventualen nacb

Osterreich und tibergab ihnen 1809 das Stift St Paul, allerdings mit

bedeutend geringerem Grundbesitze, als es vor seiner Sakularisation

besessen. Nach und nach wurden aucb der von St. Blasien gerettete

Rest der Bibliothek, der mehrere Jahre in der Schweiz verborgen

gewesen war, ein Teil des Archivs, die Mttnzen- und Kupfersticb-

sammlung, Paramente und Gerftte von St. Blasien heriibergebracht

und bilden im Yereine mit der Bibliothek und Handschriftensammlung

des ehemaligen Klosters Spited am Pyhrn, welches ureprfinglich den

Blasianer Monchen als Wohnsitz zugedacht gewesen war, und einem

Teile des alten Archivs von St. Paul die gegenwartigen Schatze des

Suites. (Vgl. Beda Schroll, das Benedictinerstift St. Paul und Fried-

pert Neugast, Historia monasterii ord. S. Benedicti ad S. Paulum in

valle inferioris Garinthiae Lavantina, Klagenfurt 1848).

Durch die freundliche Zuvorkemmenheit des hochwdrdigsten Herrn

Stiftflpralaten P. Augu&tin Duda, der zugleich die Bibliothek ver-

waltet, war es mir in den Ferien 1889 gestattet, von den literari-

schen Schatzen des Stiftes Kenntnis zu nehmen. Dem genannten Herrn

Abte, sowie dem hochwttrdigen Herrn P. Anselm Achats, Hofmeister

und Archivar, dessen unermtkdliche und unverdrossene Liebenswtirdig-

keit mir die Bentitzung des Archivs wesentlich erleichtert hat, statUi

ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten und aufriehtigsten,

Dank ab.

Die Bibliothek — etwa 30000 Bande stark — enthalt mancherlei

bibliographische Seltenheiten ersten Ranges, u. a. eine der ersiei
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Gutenbergbibeln. An musikalischen Werken jedocb ist sie arm. Ich

fand dort nor: die Partitur von Gluck's Paride ed Elena (2 B&nde,

1769 und 1770); Lieder der Deutschen mit Melodien, Berlin,

Winter 1767— 1768, vier B&nde; Novi thesauri musici liber primus

(secundus etc.) Petri Joanelli Bergomensis de Gandino, Venetiis

apud A. Gardanum 1568, seehs StimmbQcher in 4°; Diphonorum
amoenissinorum inferior vox, Norimbergae ex officina Joannis

Montani ac Ulrici Neuberi, 1549 [nur Inferior vox vorhanden. Siehe

beide Werke in Eitner's Bibliogr. 1549a und 1568b.].

Beicher an musikalischen Werken ist das etwa 1200 Nummern
z&hlende Archiv, dessen ftlteste Handschriften bis ins IX. Jahrhundert

zurflckgehen. Hier sind vier Codices nfiher zu beschreiben.

A. Ein Papiercodex, folio, aus der zweiten H&lfte des XVIII. Jahr-

hunderts, ohne Signatur, 513 Blatter. Der Codex enthalt Abschriften

von allerlei Traktaten, die in den Gerbert'schen Scriptores abgedruckt

sind. Hin und wieder sind sie von eigenh&ndigen Anmerkungen

Gerbert's begleitet.

fol. 1. Observationes praeviae ad Bernaldi seu Bernoldi monachi

Sancti Blasii presbyteri et Theologi Constantiensis atque Poeni-

tentiarii apostolici epistolas aliaque opuscula.

fol. 48. Apologeticae rationes contra Schismaticorum objectiones.

fol. 81. Incipit Ymago mundi (ein Werk Bernold's).

fol. 134. Oddonis de S, Blasio chronica ex msc. bibl. Caes. Vindob.

coll. cum ms. S. Bias,

fol. 145. Hucbaldi musica enchiriadis. Abgedruckt bei Gerbert,

Scriptores I, 152—173.

Dabei auf losen Blattern : Observationes ex cod. Tegerns. et

ex cod. Salemitano.

fol. 160. Zu eben demselben: Lesarten aus dem Cod. Einsidl. (Vgl.

Gerbert I, 103.)

fol. 162. Commemoratio brovis de tonis et psalmis modulandis. Ab-

gedruckt bei Gerbert I, 213—229.

fol. 172. Ein Traktat fiber Monochordteilungen. Inc.: Super unum

concavum lignum in una linea Expl. : Discurrendo re-

quiescit verum cantilenae corpus,

fol. 176. Ein irrtiimlich hierher gebundenes Blatt, welches den Schluss

des fol. 336 ff. enthaltenen Inchiriadon bildet und eigentlich

nach fol. 349 gehOrt.

fol. 178. Remigius Altisiodorensis, Abgedruckt bei Gerbert I, 63—94.
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fol. 195. Ein Bruchstttck aus Aurelianus Reomensis: Post caput xx

haec leguntur. Explicitas liber de disciplina masicae artis

(Gerbert I, 61) bis zum Schloss.

fol. 199. Imberti de Francia regulae de mensurabili musica. Ab-

schrift des im Codex B. fol. 51 enthaltenen Traktates.

fol. 200. Aurelianus Reomensis. Abgedruckt bei Gerbert I, S. 27—63.

Die Abscbrift tr&gt den Vermerk: Cod. Palatin. 1346 and wurde

in Florenz collationiert, wie es eine Anmerkong Gerbert's aaf

fol. 245 besagt. Mit Auslassang der testimonia amannensiam

stimmt er mit dem Drack ttberein bis S. 61, 1. Sp., 2. Abs.;

nur bat er statt Explicit liber a) ^explicit liber de disciplina

masicae artis " and bricbt anvollendet ab mit „quo autem li-

quido eunctis" (Gerbert 62, Z. 18 v. a.).

fol. 231. De armonica constitutione auctore Reginone Wessbireno cum
notis. J. Jo. Baptistae Martini ordinis Minorum S. Francisci

eonventus. Abgedruckt bei Gerbert I, 280—247.

fol. 245. Aurelianus Reomensis wie oben fol. 200. Enthfilt eine Rand-

bemerkung Gerbert's „Mufs aufs dem andern Msc. ediert wer-

den, so in Italien ist geschickht worden zur Collationierang.

1st jetz in Florentz". (Dieses andere Ms. ist Aurelianus

fol. 200.) Die Abschrift stimmt mit Gerbert bis zur Variante

,
,Explicit liber de disciplina musicae

u
(I, 61). Dann wieder

bis aaf S. 62, Z. 9 v. u. „et isti memoria reeeeleret". Darauf

folgen die beiden Testimonia (Gerbert's monitum S. 27). Daran

schliefst sich : Post caput xx haec leguntur mit der Randglosse

Gerbert's (Haec apud Martenium adduntur). Explicitas liber d.

d. m. a wie Gerbert I, S. 61 ff bis zum Schlusse „fiat,

fiat, fiat, amen 41
.

fol. 266. Hugbaldus EInonensis, De armonica consideratione. Ab-

schrift des Cod. S. Emmeram. Abgedruckt bei Gerbert I,

125—147. Die Abschrift reicht jedoch nor bis S. 147: Tonum
octavum require ut supra.

fol. 302. Incipit liber Vbaldi peritissimi musici de Armonica institu-

tione. E cod. Argentor. coll. cum Ms. bibl. Cesaenae apud mi-

nores Conventuales. Abgedruckt bei Gerbert I, 104—125.
Uber die beiden Hds. vgl. I, 103.

fol. 336. Incipit inchiriadon Uchubaldi Francigenae. Ex Ms. 7202

bibl. regiae. tJber diesen Pariser Codex sagt Gerbert I, 103,

dass er von Interpolationen wimmle and S. 165 in der An-

merkung, dass er von dem von ihm gegebenen Texte des
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Einsidl. bedeutend abweiehe. Wieweit die hier gegebene Ab-

8chrift mit den De cantu et musiea II, 1, gegebenen Proben

ilbereinstimmt, hatte ich keine Qelegenheit mieh zu liber-

zeugen. Die Abschrift ist unvollst&ndig; der Schluss ist als

fol. 176 und 177 an unrichtiger Stelle eingebonden.

fol. 350. Tt%vri nQaxiwt} seu ars psallendi et cantandi Qraecorum.

Abgedrockt bei Qerbert III, 897—398.

fol. 354. Joannis Keckii introductoriam musicae, abgedrackt bei

Gerbert III, 319-329.

fol. 362 b. Eine Intervallentafel (Tabula ad capitolum tertium).

fol. 364. BruchstQck aus dem Tonarios des Oddo. Incip.: De octo

Tonora ad ordinem bis zum Schlass. Abgedrackt bei Gerbert

1, 249-250.

fol. 366. Berno, De varia psalmoram atque cantaom modulatione.

Ex ms. Salemitano Saec. XI. vel XII. Abgedrackt bei Gerbert

II, 91-94.

fol. 388. Ein BrachstQck, mit besonderer Paginierung von S. 7 an-

fangend. Incip.: Inceperis non minus quam c acutum id est

trite diezeagmenon. Es ist ein BruchsUick aas Bernoz Prolo-

gus zam Tonarius (Gerbert II, 62—79) und reicht von S. 70,

2. Sp., Z. 12 bis zu Ende.

fol. 395b. „Nun folgen in unserm Godice noch 7 l
i
2 Blatt; an dem

Ende stehet erst Explicit lib. Berno'. Woraus ich urteile, dass

diese Bl&tter auch noch zur Musica Bernonis gehdren. Ferner

ist hier eine Figur mit dem Zirkel abgemessen, in welcher

alle Tflne notiert sind. Darauf kommen 3 Zeilen mit Noten,

sodann f&ngt die Behandlung an Authenticus protus cam plage

sao finem habet in lychanosypaton. Daraaf kommen anter ver-

schiedenen Bubriquen die Antiphonen. Der Beschluss heifst

„Hec in nostra etc." Diese Bemerkung dQrfte von einem Eon-

ventualen eines anderen Elosters herrdhren, denn es heifst

zum Schluss: „Si haec non sunt in cod. San-Blasiano, descri-

bam ex nostro manu mea, quam primum iusserit Beverendissi-

mus abbas".

Die Bemerkung bezieht sich auf den Tonarius des Berno

von Beichenau (Gerbert II, 79—91). Welcher Codex gemeint

ist, ist nicht ersichtlich, wahrseheinlich dQrfte es der Admonter

sein (II, 61, 79).

Das folgende Stttck

fol. 396. Initio manuscriptoris. Deus propitius esto Udalrico scriptori.
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Aatenticus protas constat ex prima specie diapente. E Cod.

Palat. Nr. 1344 coaev. sec. XL ist der vollst&ndige Tonarias

Berno'a and ist nach dieser Abschrift bei Qerbert II, 79—91

abgedruckt

fol. 403. Ein mit S. 23 beginnendes BrucbstQck De raensura mono-

chordi. Si regularis monochordi divisionem etc Es ist die

bei Gerbert I, 345 abgedraokte Monochordteilang aas einera

Blasianischen Codex des XII. Jb. and reicbt bis zum Schlasse

„duo haec genera metire", S. 347.

fol. 404. De consona tonorum diversitate. Ex ms. Sangall. coaevo.

Abgedrackt bei Gerbert II, 114—117.

fol. 409. Musica Bernonis (Prologus in tonarium). Abgedrackt bei

Gerbert II, 62-79.

fol. 418. Orditar prooemiam subseqaentiam tonorum. Omnis regalaris

monocordii. Sequuntar regulao cuiasdam sapientis: Pront gra-

tia divina inspiraverit aperire conamus etc. Ein Bruchstfick

aus Berno's Prologus in tonarium und reicbt von II, 67, Cap.

5 bis S. 72 vel sui sabiugalis. Die Quelle der Abschrift ist

nicht angegeben. Da jedoch nach der S. 72 gegebenen An-

merkung der Cod. Ottobaran. nor bis hierher reicht, so dtirfte

die Abschrift daber entnommen sein.

Das folgende Stack

fol. 420, ist identisch mit dem vorhergehenden , jedoch vollst&ndig.

An der Spitze steht die Bemerkung: E cod. Admont, dabei eine

eigenh&ndige Anmerkang Gerbert's: ,,Haec habentar in Ber-

nonis prologo tonarii jamqae sant collata usque ad tonarium,

qui an sit edendus deliberandum/
4

fol. 429. Initio manuscriptoris. E Cod. Palat. 1344 coaev. Saec XI.

identisch mit fol. 396 ff.

fol. 434. Monochordteilang ohne n&here Erkl&rang.

fol. 436. Inc.: Quod altias sonant ideoqae III dicimas graves VII

vero vocamus acutas. Darauf folgt eine Monochordteilung.

fol. 437. Bernelini cita et vera divisio monochordi. Ex Vaticano cod.

reg. Saec. 480, nunc 1661, p. 34. Abgedr. bei Gerbert 1, 312—880.
fol. 456. Begulae Domini Oddonis de Rhythmimachia. Abgedrackt

bei Gerbert I, 285—296.

fol. 465. Begalae Domini Oddonis super Abacnm. Abgedrackt bei

Gerbert I, 297-302.

fol. 471. Skizzenhafte Anmerkungen Gerbert's Qber einige mittel-

atterliche Musiker.
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fol. 473. Incipit mosica Oddonis. Abgedrackt bei Gerbert I, 252—264.

fol. 483. Fortsetzung der masica Oddonis. Inc.: Musica arlis disci-

plina sammo studio appetenda est. Abgedruckt bei Gerbert I,

265—284. Hierbei findet sich die eigenb&ndige Bemerkung

Gerbert's: „Haec in codice Sanblasiano continenter posita sunt

post opuscolam seu dialogum Oddonis de masica post haec,

quae in aliis Mss. desiderautur, verba: D. Age ergo observo

et de modis quae secant ur edicito."

Musicae artis disciplina. Ad oram legitur: „Hic desinit

Es ist dies die arsprQngliche Fassang des von Gerbert I,

265 gegebenen Monitam.

fol. 493. Masica Oddonis, wie fol. 473 mit Collationen aus den Codd.

S. Emmeram. et Viennen.

Der Text bricht jedocb mit „quantum coelum terra mi-

ramur excelsius", Gerbert I, 265, 1. Sp., Z. 16 v. a. ab.

fol. 504. Incipit liber qui et dialogus dicitor a Domno Oddone com-

posite^ 8occinctim decenter atque honeste ad utilitatem legen-

tiom collectus. Incipit prologas.

Abgedruckt bei Gerbert I, 251—252.

fol. 506. Skizzenhafte Anmerkungen fiber englische Musiker des

XVI. Jbs.

fol. 510. „In monastarii Oasinensis Bibliotbeca codex quidam serva-

tur 8criptus circa saec. XL Uteris longobardicis rapsodia ex

variis scriptoribos de re musica et per capita digesta et haud

raro interpolatae. Caput vero 95 ut omnia alia eo in codice

in8cribitur: Item Tonora per ordinem cum suis differentiis quos

habemus honorifice emendatos et patefactos a domno Oddone

religioso abbate, qui fuit peritus in musica.
11

„Est autem tonarius cum notis fere perpetuis musicis an-

tiquis longobardicis, quas cum typis exprimere non possumus".

Diese eigenh&ndige Bemerkung Gerbert's findet sich wieder

Scriptores I, 247.

fol. 512. Prooemium tonarii domni Oddonis abbatis. Abgedruckt bei

Gerbert I, 248.

fol. 513. Explicit totus liber.

Oberblickt man den Inbalt des Codex, so unterliegt es keinem

Zweifel, dass bier Sammlungen vorliegen, welcbe Gerbert zum Zwecke

der Auflgabe seiner Scriptores angelegt bat.
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Bei Betrachtung des ersten Bandes der Scriptores sind vor allem

jene Stttcke aaszoscbeiden, welche Gerbert Drackwerken entnommen

hat; es sind dies die Nummern 2, 3, 4, 5, 10. Von den Qbrigen

Stflcken fehlen im St. Pauler Codex

Nr. 1, Qerontieon Pambonis, Nr. 6, Isidorus Hispalensis, Nr. 7,

Alcuin, alle drei nach Wiener Hds. und Nr. 14, Adelboldus

nacb einer Tegernseer Hds.

Alle flbrigen Stflcke des ersten Bandes finden sieh im St. Pauler

Codex wieder.

Bei Nr. 8, Aurelianus Reomensis ftthrt Gerbert einen Codex der

Laorentiana in Florenz als Quelle an and bentttzt for den Pro-

log aach einen Abdrack aus Martenius' Collectio amplissima

I, 121, nach einer Hds. von St. Elnon. Der St. Paoler Codex

hat den Traktat an drei Stellen, fol. 195 (unvollst&ndig),

fol. 200 and fol. 245, von diesen ist die zweite Abschrift die

eines Palatinus, die dritte ist der Laurent. Die erste dflrfte

nach Gerbert I, 61, Anm. zu schliefsen eine Abschrift aus

Martenius sein.

Bei Nr. 9, Remigius von Auxerre, der sich in unserm Cod. fol. 178

findet, ist die Quelle der Abschrift nicht angegeben.

Fflr Nr. 11, Eucbald, ist fast der vollstftndige kritische Apparat

Gerbert's vorhanden. „De harmonica institutione" giebt Gerbert

nach einem Argentor. und einem Cesen. heraus; diese Ab-

schrift findet sich im St Paul. fol. 302. „Alia musica", von

Gerbert nach einem Argentor. und Emmeram. herausgegeben,

steht nach dem Emmeram. fol. 266. Ftir die ,,Musica enchi-

riadis" hat Gerbert mehrere Codices bentttzt; er zahlt einen

Einsidl., Tegerns., Salem., S. Blasian., Cesen., Argentor. auf und

iiberdies kennt er noch zwei von Interpolationen strotzende

Codd. zu Paris und Florenz. Im St. Paul, finden sich wieder

die Collationen des Einsidl. fol. 160, des Tegerns. und Salem,

fol. 145, des Paris. 7202 fol. 336. Die Commemoratio brevis,

die sich nach Gerbert in einigen Codd. vorfindet, steht hier

fol. 162.

Von den beiden ftir Nr. 12, Regino von Prtim, I, 230, genannten

Abschriften ist die hier fol. 231 vorliegende die Martinis.

Nr. 13. Oddo. Die Vorbemerkung S. 247 liber den Cod. Casin. findet

sich wieder Cod. St. Paul, 510. Das Prooemium aus diesem Cod.

steht in Abschrift fol. 512 und bruchsttkckweise auch fol. 364.

Von dem Prologus und dem Tonarius, ftir die Gerbert Codd.
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Paris., Blasian., Emmeram., Admont, Vienn. benfttzt hat, sind

fol. 473 die Collationen des Admont und Emmeram., fol. 493 des

Emmeram. and Vienn. vorhanden. Die Anmerkung Gerbert's I,

265 findet sich im St. Paul. fol. 485, die Rhythmimachia fol. 456,

die Regalae super Abacum fol. 465, die beiden letzteren jedoch

ohne Angabe der Quelle.

Nr. 14. Bernelinm findet sich rait genau tibereinstimmender An-

gabe der Quelle wie I, 313 im St Paul. fol. 437.

Endlieh findet sich von den anonymen Traktaten aucb die Mensara

monocbordi I, 345 im St. Paul. fol. 403.

Von den Stttcken des zweiten Bandes enthftlt der St. Paul, nur die

Werke Berne?* von Eeichenau; den Prolog in vier Abschriften

fol. 409, 388, 418, 420, davon die drei letzten unvollst&ndig;

den Tonarius nach dem II, 62 angefQhrten Palat. in zwei Ab-

schriften fol. 396 und 429. Darauf bezieht sich auch die Be*

merkung 395. De varia psalmorum et cantuum modulatione

steht nach der Abschrift des Salemit. fol. 366, die Epistola de

consona tonorum diversitate, genau wie II, 62 angegeben, nach

dem St. Gall. fol. 404.

Von den Slacken des dritten Bandes finden sich im St. Paul, nur

Kecks Introductorium auf fol. 354 und die Tt%vi\ npaxTixri

auf fol. 397.

Unbestimmt bleiben von alien Slflcken des St. Pauler Codex nur

die Monochordteilung fol. 362 und die beiden Stttcke fol. 172

und 436.

Es fehlt also zur Vollstftndigkeit noch manches wesentliche; doch

ist bier ein grofser Teil von Gerbert's Sammlungen erbalten. Im
Archive von St Paul giebt es, wie mich der Herr Archivar ver-

sichert, nichts mehr aus Gerbert's Nach lass; was fehlt, dflrfte also

bei der tTbersiedlung verloren gegangen sein. Aus dem Umstande,

dass die Sammlung keine planm&fsige Anordnung zeigt, ja dass

fol. 176 und 177 an einer ganz unrichtigen Stelle beigebunden sind,

ist zu schlieisen, dass die Sammlung nicht von Gerbert selbst her-

rQhrt, sondern dass wahrscheinlich nach seinem Tode alios, was sich

noch in seinem Nachlass vorfand, von unkundiger Hand in ungeord-

neter Weise in einen Sammelband zusammengebunden wurde.

(Schluss folgt)
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Anzeigen musikhistorischer Werke.

1. Geschichte des Musik- und Konzertwesens in Hamburg vom

14. Jahrh. bis auf die Gegenwart. Von Josef Sittard. Altona und

Leipzig. Verlag von A. C. Beher. 1890. 8°. XII u. 392 S. Pr. 6 M.

Mit erfreulicher Geschaftigkeit niehren sich die historischen Quellen-

werke fiber Lander und Stadte mit ihrem einstigen Musiktreiben, ihren

Instituten und Pflegestatten. Durch des obigen Verfassers bew&hrte Hand
ist das Leben und Treiben der alten Hansestadt Hamburg in sozialer and

kunstlerischer Hinsicht in ein lebensvolles Bild zusammengefasst. Die Arbeit

war um bo muhevoller, da auch hier, wie an so vielen anderen Orten

Feuersbrunste Akten, Dokumente und Bechnungen vernichtet haben. Die

Quellen mussten daher aus alten Druckwerken jeglicher, Art zusammen-

gelesen werden und wir glauben es Herrn Sittard sehr gem, class sich

die Zahl der durchgesehenen Werke gut auf 1000 bel&uft, wie er auf

Seite X des Vorwortes erwahnt. Doch nicht genug das Quellenmaterial

auf so zeitraubende Weise erst herbeizuschaffen, begann dann erst die weit

schwierigere Aufgabe, die sich oft widersprechenden Nachrichten auf ihr

ricbtiges Mafs zuruckzufiihren, eine Arbeit, die bei reichlicbem Yorrat an

Dokumenten entweder ganz ersparfc wird oder leichter zu erledigen ist.

Wir bewundern Herrn Sittard's Talent mit so schwankendem Material ein

Werk geschaften zu haben, welches trotzdem den Stempel der grSfsten Glaub-

wurdigkeit an der Stirn tragt and durch sein geschicktes Darstellungstalent

auch noch ein lesenswertes interessantes Buch geworden ist, das in keiner

Weise die trockene Quellenarbeit verrat. Von 1350 ab bis in die neueste

Zeit entrollt der Herr Verfasser ein Bild der musikalischen Thatigkeit

HamburgB. Zuerst sind es die Spielleute, die teils in dienstlichem Verhalt-

nisse, teils aber als herumziehende Mueiker das musikalische Bedurfnis der

Stadt befriedigen. Dann folgen die Stadttrompeter, darauf die sp&teren

Ratsmusikanten, die Roll- and Qrun-Musikanten, auch Qrihn-Fiedler

genannt, die einen durften nur in der Stadt, die andern nur in der Um-
gegend bei Lustbarkeiten, Tanz und Hochzeiten mit ihrer Fertigkeit dienen.

Jm 16. und 17. Jahrhundert begegnen una outer den Bats- und Stadt-

musikanten wohlbekannte Namen und tuchtige Komponisten, wie die Prae-

torius, Scheidemann, Selle, Schop u. a. Die Batsmusikanten hatten auch

bei der Kirchenmusik au&uwarten und als Direktoren und Kantoren an

Kirche and Schale wahlte man daher tuchtige, oft beruhmte Manner,

wie im 18. Jahrhundert Telemann und Emanuel Bach. Christian Fr.

GottL Schwencke, 1822 gestorben, war der letzte stadtische Musikdirektor.

Der geringe Sinn fur Kirchenmusik und die Knauserigkeit der Bataherrn

vereinten sich, um das einst bluhende Institut zu vernichten. Es vollzog

sich hier derselbe Prozess wie er uns in Besidenzstadten der Fursten ent-

gegentritt Die Pflege der Kunst. die einst durch den einzelnen begrundet

und erhalten wurde, ging in die Hande der Burger uber, wurde All-

gemeingut und entwickelte sich jetzt erst in ganzer Breite und Fulle zum
Besten der Kunst. Gesang- und Orchester-Vereine entstanden und aus
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kleioen Aniangen gelangten sie zu einer kaam geahnteu Hohe. In einem

Zeitraume von kaum 50 Jahren hatten sich vollig Deue Einrichtungen ent-

wickelt, die zur einstigen Kunstausiibung standen, wie das Kind zum Manne.

Man erinnere sich nur, dass man es einst kaum for ndtig hielt eine einzige

Probe abzuhalten und die Komponisten die Auflagestimmen fast noch nass

zur Auffuhrung brachten. Das Musikwesen erfahr nacli und nach eine so

ganzliche TTmwalzung, wurde mit einer vorher nie gekannten Sorgsamkeit

gepflegt, dass schon dadurch die Anspruche an eine Musikaufhihrung ganz

andere warden. Herr Sittard fuhrt diese Entwickelung und Umwalzung
an der Hand der vorhandenen Thatsachen mit gewandter Feder una vor

Augen und sowobl der Historiker als Dilettant bat seine Freude das ge-

scbicbtliche Bild sicb entrollen zu seben.

2. Emit Bobn: Die musikalischen Handscbriften des XVI. und

XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau. Ein Beitrag

zur Geschichte der Musik im 16. und 17. Jabrh. von Breslau,

Jul. Hainauer. 1890. hoch 4°. XVI u. 423 S. Pr. 15 M.

(Die Mitglieder der Gesellschaft fur Musikforscbung erbalten das Werk
bei Einsendung von 11 M vora Verfasser: Breslau, Kircbstr. 27, I1L)

Ein monumentales Werk, welches der Musikgeschichte von unnennbarem

Nutzen sein wird. 194 Seiten nehmen nur die Beschreibung der Mss. in

Anspruch, alles TTbrige ist den quellenm&Tsigen Nacbweisen gewidmet. Der
Herr Verfasser hat sich seine Arbeit nicht leicht gemacht. Er hat sich

nicbt begnugt die Mss. nur zu beschreiben, sondern der Musikgesohichte

nach alien Seiten hin zu erschliefsen : die Autoren anonymer Gesange fest-

zustellen, das Vorkommen der Tonsatze in Druckwerken nachzuweisen und

eine Gesamtubersicht aller Textanfange zu geben. In der That eine stau-

nenswerte Arbeit. So hat er z. B. fiber Puschmann's Meisterlieder sechs

Register angefertigt, die fiber jegliche Frage Auskunft erteilen. Es fehlen

nur noch die thematischen Anfange und wir besafsen ein Werk ohne-

gleicben. Dem letzteren stellten sich die enormen Unkosten entgegen und

die Gleichgultigkeit unserer Musiker gegen alles was Wissenschaft heifst.

Mit Ausdauer und verzweiflungsvollem Mut schicken sie ein Werk nach

dem andern in die Welt und opfern Zeit und G^eld, ohne auch nur den

geringsten Lohn oder Dank zu erreichen, aber die wissenschaft]ichen Be-

strebungen in ihrer Kunst betrachten sie mit einer Geringschatzung und

Missachtung, die mit ihren eigenen Bestrebungen in einem fast unerklar-

licben Yerhaltnisse stehen. Yorliegendes Werk wurde daher auch nur

moglich durch den Druck bekannt zu macben, indem abermals der wahr-

haite Beschutzer der Musikwissenschaft, Herr Dr. Hermann Eichborn,
die hohen Unkosten deckte, welche der Druck beanspruchte. Auch dem
Drucker des Werkes, Herrn Hermann Dittrich in Aeichenbach in Schlesien,

muasen wir das Zeugnis ausstellen, dass er der Wissenschaft ein schones

Denkmal ohne Eigennutz gestiftet hat.
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Mitteilungeii.

* Wie sich einst Nord- und Suddeutschland in Hinsicht des musikalischen

Geschmacks feiDdselig gegenuberstanden lasst sich heute nur noch aus einzelnen

Aufserungen ermessen: Die Suddeutschen , besonders die Wiener, bezeicbneten im

18. Jahrhundert jede norddeutsche musikalische Leistung, mochte es eine Kompo-

sition, eine Sangerin oder einen Virtuosen betreffen, rait der abweisenden Bezeich-

nung lu the risen. Nicolai erzahlt (Reise IV, 556) er habe in Wien manche sonst

eifrige und gescbickte Iiebhaber der Musik von Phil. Em. Bach nicht allein mit

Gleicbgultigkeit, sondern sogar mit innerem Widerwillen sprechen hSren, w&hrend

ihnen Eozeluch und Steffan fUr das Klavier alles waren. Adamberger (1789 Tenorist

an der Hofkapelle in Wien) wurde einst um ein Urteil tiber eine beruhmte Sangerin

aus Norddeutschland gefragt und erklarte, sie sange lutherisch, was er auf naheres

Befragen dahin erlauterte: „Lutherisch singen nenne ich, wenn man eine schone

Stimme bei einem Sanger hort, wie sie derselbe von der Natur erhalten hat, wenn

man ferner eine gute musikalische Bildnng wahrnimmt, wie sie in Norddeutschland

recht haufig gefunden wird, wenn aber gar keine italienische Schule des Gesanges

Bichtbar ist, durch die man ganz allein erst zum wahren Sanger gebildet wird.

(Allg. Wiener Musikztg. 1821, 56.) Die in Norddeutschland so beliebten Opera von

Hiller, Benda n. a. warden in Wien nicht der Mtihe wert gehalten auch nur anzu-

sehen und waren daher kaum dem Namen nach bekannt In Norddeutschland da-

gegen, besonders in Berlin, pflegte man mit Vorliebe die alteren klassischen Meister,

wie Seb. Bach, Handel und die Kompositionen der Schuler des ersteren und sah

mit Geringschatzung auf die Erzeugnisse der Wiener Meister herab. Als Salomon

und Schulz sich angelegen sein liefeen Haydn und Gluck bekannt zu machen,

stiefeen sie gerade bei den tonangebenden Musikern damaliger Zeit auf heftige Op-

position. Beichardt war schlau genug seine Zuneigung zu den sfiddeutschen Kom-

ponisten, denen er im Herzen huldigte, so lange nicht merken zu lassen als er in

preufsischen Diensten stand und ruckte erst mit seiner Meinung heraus, als er un-

abhangig war. Bekannt ist es ja wie die Prinzessin Amalie von Preufeen und Forkel

iiber Gluck urteilten.

* Prosnitz, Adolf (Prof, am Wiener Conservatorium). Compendium der Musik-

geschichte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Fiir Schulen und Conservatorien

von Wien, Wetzler (Engelmann). 1889. 8°. VI u. 169 S. mit 2 Tafeln. Ein

vortrefflicheres Schulbuch fiir das Studium der Musikgeschichte ist bisher noch nicht

erschienen. Kurz, umfassend, auf den beaten Quellen fulsend, ubersichtlich geordnet,

gut geschrieben, das jedesmalige Pensum fiir den Schttler scharf abgegrenzt, sind

die eehr empfehlenswerten Eigenschaften dieses Compendiums und man kann nur

wfinschen, dass sich Lehrer wie Schuler (auch Dilettanten die fur Musikgeschichte

Interesse haben) dieses Buches fleifsig bedienen. Eine ahnliche Bearbeitung des 17.

und 18. Jahrh. ware wohl zu wfinschen, doch leider fliefsen hier die Quellen noch

so sp&rlich, dass es besser ist die Arbeit aufzuschieben. Obgleich in den Monats-

heften schon bo Manches fiir diese Zeit geschehen ist, so steht es doch in keinem

Verhaltnisse zu der quellenm&fsigen Bearbeitung, welche die Zeit bis zum Ende des

16. Jahrh. erfahren hat.

* Bach (Joh. Seb). Thematisches Verzeichnis der Vokalwerke von Auf

Grund der Gesamtausgaben von C. F. Peters und der Bach-GeseUschaft verfasst von
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Mitteilungen. 33

Carl Tamme. Leipzig, C. F. Peters, hoch 4°. XVI u. 155 S. Pr. 6 M. Eine sehr

erwfin&chte Arbeit nach der schon lange ein jeder verlaogt hat und doch niemand

sich an die Arbeit machte. Sie schlielst sich an den von Dorffel verfassten thema-

tischen Katalog der Instrumentalwerke Bach's an and giebt nicht nar den Anfang

dee Werkes, sondern den Anfang jeglicben Abschnittes an. Jeder Satz ist fur sich

numeriert und eine zweite Numerieruag lauft durchs ganze Werk. Ein doppeltes

Register verzeichnet die Textanfaage der Werke und der einzelnen Satze, so dass

man nar die Wunschelrute auszustrecken braucht und sicher auf Erfullung rechnen

kann. Staunenswert ist der Reichtum an Kompositionen und doch umfasst das Ver-

zeicbnis erst diejenigen Werke die neu gedruckt sind. Wie viele sind noch Ms. und

was ist alles verloren gegangen! Das Verzeichnis umfasst 2 Pa&sionen, 5 Messen,

2 Oratorien, 1 Magnificat, 1 Trauerode, 3 Trauungs-Cantaten, 4 Sanctus, 7 Motetten,

22 weltliche Cantaten und 189 geistliche Cantaten, leider ohne Angaben wie wir

sie in den thematischen Arbeiten Kochel's und Jahn's gewohnt sind. Wir erfahren

nur die Themata, den Textanfang, die Bezeichnung Chor, Recitativ und Arie nebst

der betreffenden Stimme und die Angabe: Elavierauszug Peters, Partitur Bach-

Gesellschaft, nebst der Bandnummer. Einem kunftigen Bearbeiter bleibt also noch

reoht viel zu thun librig. Spitta hat das Material zum Teil in seiner Bach-Biogra-

phie schon aufgespeichert und bedarf oft nicht mehr als der Zusammenstellung.

Dennoch ist die Arbeit eine so riesenhafte, dass ein zweiter Kochel erstehen miisste,

ehe wir in den Besitz derselben gelangten. Hoffen wir, dass er recht bald kommt.

* Kalischer^ Dr. Alfred Christlieb. Gotthold Ephraim Leering als Musik-

Asthetiker. Dreaden-N., Oehlmann. 1889. 8°. 42 S. 90 Pf. Dass geistreiche Manner

jede Kunst und Wissenschaft in den Bereich ihrer Betrachtorogen Ziehen, kdnnen

wir schon bei den alten Volkern beobachten und dies zu sammeln und zuaammen-

stellen was ein und der andere Gottbegnadete gedacht und ausgesprochen hat, ist

ein Zug unserer Zeit. Herr Kalischer hat mit grofeer Sorgfalt den Leasing studiert

und seine Aussprfiche liber Musik gesammelt Da aber Lessing's Eenutnis der

Musikliteratur, gerade so wie bei Goethe, nicht fiber das Landl&ufige hinauaging

und dies zu beider Zeiten aufserordentlich schwach war, so ist die Ausbeute auch

nicht bedenteud. Bach, Ii&ndel und die alten Klassiker waren ihnen fremd, Mozart

and Beethoven noch nicht erstanden und so blieb also nur das damalige sich breit-

machende Mittelgut fibrig. Leasing wie Goethe interessierten sich ganz allein fur

die Oper und blickten sehnsfichtig nach einer Zeit, in der Text und Maaik auf

gleicher Stufe stehen wtirden. Selbst etwas dafur zu thun ist aber keinem ein-

gefallen, au&er Goethe mit seinen kleinen Singspielen. Lessing's Beobachtungen fiber

die Verbindung von Poesie und Musik sind gewiss von Bedeutung und der auf

Seite 38/39 mitgeteilte Ausspruch spricht fur das voile Verstandnis und richtige

Erkenntnis, wie weit sich die Poesie den Bedurfnissen der Musik anpassen muss.

Er sagt: „die Poesie, welche mit Musik verbunden werden soil, muss nicht von der

gedrungenen Art sein; dass es bei ihr keine SchSnheit ist den beaten Gedanken in

so wenig als moglich Worte zu bringen, sondern dass sie vielmehr jedem Gedanken

durch die l&ngsten geschmeidigsten Worte so viel Ausdehnung geben muss, als die

Musik braucht, etwas ahnliches hervorbringen zu kdnnen". Die Wagner'schen Texte

geben hierzu das treffendste Beispiel. Schon die Italiener vor und zu Leasing s

Zeit trafen darin das Richtige: Viel Worte und wenig Handlung.

* Joh. Zahris Die Melodieen der deutschen evangelischen Kirchenlieder

(Giitersloh, Bertelsmanu) sind soeben in ihrem 2. Bande vollendet und steht zu
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34 Mitteilungen.

hoffen, dass die Fertigstellung des Werkes in kurzer Zeit erfolgen wird. Die Liefg.

von 5 Bogen batragt 2 M.
* Von Dr. Adolf KuHacVs „Die Asthetik des Klavierspiels" 1st soeben die

3. von Dr. Hans Bischof umgearbeitete Auflage erschienen. Berlin 1889, Brach-

vogel & Ranft (Kurt Brachvogel). Pr. 6 M. 8°. XII und 404 S. Ein Register

fehlt (!). Die Geschichte der Klaviervirtuosit&t ist S. 11—43 behandelt Die alter©

Zeit konnte doch nur auf dem Studium Hirer Werke begrfindet sein. Die Verfasser

baben nicbt einmal den Versuch gewagt Erst mit Seb. Bach glauben dieeelben

Boden zu gewinnen, doch statt sich auf reales Wissen zu stellen, werden wir mit

geistreichen phantastischen Redensarten abgefertigt. Emanuel Bach gab durch seine

Klavierschule die trefflichste Anleitung , dann Lohlein , Cleraenti , Hummel u. s. f.,

doch die Trauben hangen ihn zu hoch. Tiber Mozart's Technik sagen sie 8. 18

„Eine bestimmte und anschauliche Vorstellung von Mozart's Klavierspiel zu geben,

ist leider in noch geringerem Mafse moglich als bei Bach" (sic?). Dass sich Mozart

fiber Clementi's Technik so genau ausspricht sind ihnen unbekannte Dinge, sowie

dass Jahn's Mozart hieruber trefflichen Aufschluss giebt. So lange die Asthetik

die Geschichte der Musik negiert, so lange bleibt sie eitel Spiegelfechterei.

* In dem Sinfoniekonzerte der Gewerbehauskapelle zu Dresden wurde auf Ver-

anlassung unseres Mitgliedes Herrn Otto Schmid eine Sinfonie von Michael
Haydn aufgeflihrt, die sich einer gunstigen Besprechung in den dortigen Zeitungen

erfreut Heir Schmid ist bereit dieselbe auf Wunsch auch anderen Orchestern zur

Verfugung zu stellen. Herr Schmid vermutet, dass es dieselbe Sinfonie ist von der

Loop. Mozart in seinem Briefe vom 6./ 10. 1777 spricht, in der eine Variation mit

turkischer Musik so plotzlich einsetzt, „dass alle Frauenzimmer erschraken und ein

Gelachter entstand". Die Sinfonie schliefst sich in der Form noch ganz der alteren

Suite an und besteht aus 5 Satzen.

* List & Francke in Leipzig. 214. Verzeichnis des antiquarischen Lagers

von .... 1890. Enth. 601 Nrn. Kirchenmusik, Choralbucher , weltl. Gesange fiir

gemischten und Mannerchor, Lieder und Alien, Gesangschulen, Volksliederbficher

und Klavieraueziige von Opera. Leider immer noch in der alten unpraktischen Ord-

nung abgefasst, in der jedes Fach alphabetisch fiir sich geordnet ist und man

einen Autor durch 7 Abteilungen zusammensuchen muss.

* Zu dem letzten Verzeichnisse der Mitglieder der Gesellschaft (Monatah. 1889)

ist Herr Dr. Wilibald Nagel in Zurich noch nachzutragen. Neue Mitglieder

sind 1890 eingetreten die Herren Pfarrer Dr. Boecker in Fischeln, Th. Graff,

Dirigent der Liedertafel in Pforzheim, Jos.Schildknecht, Musikdir. am Lehrer-

8eminar in Hitzkirch, Richard Schumacher in Berlin und C. Walter, Lehrer

und Chorregent in Biberach a/Rh.
* Hierbei eine Beilage: Fortaetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

Kgl. offentl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 10.

Veraatwortliobar Bedftkteur Robert Kitner, Templft (Uckerm*rk).
Drnok ron Hermann Bejar A Sohne in Lasgantalsa.
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MUSIK-GESCHICHTE
berausgegeben

von

rjder Geeellecbaft fttr Musikforscbuug.

IXH. JaUicuii

1890.

Pr©l§ des Jahrganget 9 Mk. Monntliob exicheint
eine Nammer yon 1 bit 8 Bogen. Iniertionigebttbren

flbr die ZeUe 80 Pt

Kommitsionirerlag
Ton Breitkopf A Hirtel in Leipiig.

BeiteUangen
nimmt jede Booh- nnd Musikb*ndlnng entgegen.

No. 3.

Aus dem Archive des Benedictinerstiftes St. Paul
im Lavantthal In KSraten.

(Mitgeteilt von Oswald Xoller.)

(Schluss.)

B. Ein Sammelband in 4° ohne Bezeichnung, ans lauter vereinzelnten

Bl&ttern nnd Bruchstflcken von versehiedenen Grofsen bestehend

nnd aos versehiedenen Jabrhnnderten berrtthrend. Der Codex stammt

aos St. Blasien, das alteste Stllck ist ans dem IX. Jh.

Von musikalisehen Stllcken finden sich darin folgende:

fol. 24a. Tonale 8. Bernhardt Schrift des XIII. Jb. Abgedruckt bei

Gerbert U, 265 — 267. Der Abdruek stimmt mit der Hds.

flberein, nor zum Scblusse fehlen in der Gerbert'schen Aus-

gabe nach den Worten: Ibi de talibus sufficienter doceri po-

teris noch folgende zwei Notenzeilen (die erste obne SchlQssel)

:

fol. 27 b.

Wfc MW AA HH-»
1 1

Domine iube benedicere Tu autem Do-mi -ne mi -se- re -re no-bis

T
Be-ne-di-camu8 Do-mi-no De - o gra-ti - as.

Gerbert ftihrt als Quelle ein Ms. 8. Bias. sec. XIII an, es

dfUrfte dieses Bruehstflck also Gerbert als Vorlage gedient

haben.

Monatsb. I HnikgMob. Jabrg. XXII. No. 8. 3
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36 Aus dem Archive dee Benedictineretiftes St Paul im Lavantthal in Kftraten.

fol. 31 — 39. Ein Pergamentbruchsttlck, 20 : 25V2 cm, Schrift des

X. Jahrhunderts, eine Lage von 10 Bl&ttern, von denen das

letzte herausgeschnitten ist. Zwei Spalten za je 20 Zeilen.

Das Bruchsttlck enth&lt den Tonarius des Berno (Gerbert II,

79—91) jedoch unvollst&ndig. Es beginnt fol. 34 a Et semper

et in secula seculorum amen (Gerbert II, 83, 1. Sp., Z. 7 v. o.).

Die Cberechriften sind rot, die Texte der Ges&nge alle neumiert

Die Hds. stimmt mit dem Abdrock bis zum Sehloss,

anfser dass fol. 39 a statt „Haec munera quondam 44
(II, 90)

„Haec in nostra quondam 44
zu lesen ist. Von einem andern

Codex, der ebenfalls diese charakteristische Variante in nostra

statt munera anfweist, berichtet God. St. Paul. A fol. 395.

Doch dtirfte dieses vorliegende Bruchsttick nicht identisch mit

dem dort genannten sein.

fol. 40. Ein einzelnes Blatt mit vier Troubadourliedern. Der Text

derselben ist im Programm der Elagenfurter Staatsoberreal-

schule far das Jahr 1885 von Professor J. B. Kemp heraus-

gegeben; daselbst ist auch das Blatt genauer beschrieben. Das

erste Lied ist von Thibaut de Navarre (vgl. De la Bavaliere,

Les poesies du Boi de Navarre II, 361; doch weist dessen

Text bedeutende Verschiedenheiten von der St. Pauler Hds.

auf); das zweite dtirfte von Colars li BouteiUiers sein (vgl.

De la Borde, Essai sur la musique II, 320); der Dichter des

dritten Liedes ist Martin le Beguins de Cambrai (vgl. Keller,

Bomvart und Matzner, AltfranzOsische Lieder); der Dichter

des vierten Liedes ist noch unbekannt. Welcher Handschriften-

gruppe das Fragment angehOrt, ist mir nicht gelungen fest-

zustellen.

Die Melodieen sind zu Anfang jedes Liedes auf vier mit

roter Farbe gezogene Linien in Longen in Mensuralnotensehrift

des XIII. Jhs. geschrieben. Pausenzeichen linden sich, jedoch

nicht durchgehends, am Ende jeder Verszeile. Von Ligaturen

kommt nur die gewShnliche ligatura binaria cum proprietate

et perfectione zum Teil pliciert, zum Teil ohne plica vor. Die

einzige tern&re Ligatur im vierten Stfick dtirfte die Geltung

einer Longa haben. Aufserdem erscheinen h&ufig Conjunctures

einer Longa mit 2 oder 3 Semibreven. Die Besolution der

Melodieen muss in Gemftfsheit zu den von Biemann, Studien

zur Geschichte der Notenschrift, S. 126, 215, 216 aus-

gesprocbenen Grunds&tzen derart geschehen, dass alle Ligaturen
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Ant dem Archive dee Benedictinerstiftes Si Paul im Lavantthal in K&rnten. 37

und Conjunctoren den Wert einer Longa erhalten. Ieh bringe

die Melodie sowie den Text der ersten Strophe getreu zum

Abdruck and bezeichne nur die wahrscbeinlichen Taktgrenzen

durch einen Apostroph (').

1. fol. 40 a. (Thibaut de Navarre.)

* *) 9 9 9 9

> h M M H H H H i y y . ^ aWw ^
"""

i m i

' ul i
TTT '

'

i
l
E

Co • eta • me est bien, quant Ten tient on ' pri-son, Qu'en ne le ueult o - ir

>
.
» ») »

4
) »_ *)

-T—1—I 1 '

'—'—'—I 1 V 1 T
ne es - con • ter, Que nu • le riens ne (Cut) tant cuer fe - Ion, (Jon grant poo-

1

I \ "t^t—i—

i

^*
i—r.—i i. 'li

ir, qui mal en ueult u • ser; Por oe ma dame de moi mestuet dou-ter

+-«
i ; * - i i h-^j

^
a ipr

de ra - an - cod, Vestre os - tagezQue je ne uoil par-ler de ra- an -con, Vestre os - tagez s'en

9 9 9 M 9

* 1»,, i , V-5-S-1 1 I S=^*^=
•

1 " T^ 1?
be - le guise non Par - mi tout ce ne puis ge es - cna - per.

(Folgen noch vier und eine halbe Strophe.)

*) Von diesen 5 Noten ist offenbar eine zuviel. a
) Ms. J. *) Diese

3 Noten sollen Longae sein. *) Fehlt im Ms. Ich habe die Note nach

Analogic des ersten Verses, das fehlende Wort aus De la Ravaltere binzu-

gefugt B
) Diese Note soli eine Longa sein. 6

) Die Noten fiigen sicb nicht

dem Bhythmus. Sollte die Brevis wegzufallen baben, so wiirde sicb die

Melodie besser dem bei De la Bavaliere angegebenen Texte: Ne d'ostage

s'en etc. fiigen.

2. (Golars li Bouteilliers?)

9 9 9

1
1 1 1 \ 1

~* *=^-r*«, » 3
Au - cu - ne gent m'ont bias -me pour moi chas toi er,

W* c-

Car ce que i'ai tant a - me deus-se lais - si - er;
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38 Ana dem Archive des Benedictinerstiftes St. Paul im Lavantthal in Karnten.

V 1
"

1 1>wT' i ! 1
*^

I

-c

Mes ce m'est trop grief, Car ie uueil de chief en chief, Jusqu'en

9 9 5_V»

w 5 1 1 1 B w V-*-
'

J? ^-« § *-
I

m
i I I 1 I

-^
I

^^ I I 1

la fin, Ser-vir bo-ne a - mour sanz duI en - gin; Loi-al-ment

9 9 9 9

-t. 1 *
i—i— I i

p
i r**i

sanz tri - che ri - e, Uueil en gre ser-vir ma - mi - e.

(Polgen noch drei Strophen.)
l
) Die letzte Note soil eine Longa sein ; ein Pansenzeichen fehlt *) Ein

Pausenzeichen fehlt

3. fol. 40 b. (Martin le BSguins de Cambrai.)

9 9
n '

l)
'

-e-—* %- H M j. *_i M
i

B *A M " m
. \ e i

m +A N N M ^«~
1 1

"1 *
1

1 • v
i

-j ^w m
, *7 rn

Pour de

II
1 1 . . 1 III i

^
- mo- rer en a -mour sanz re - trai - re M'o-troi du

9 9 *) 9 9
«

' W «. Mm m "M
i_i

**
i_i

'

i i" H^AR "
i

M A ^ m i_i n M N 1 *
1
•

tout

9

1 ,
a son con - men • <

1 1 1

ie-ment; Car mes cuers est a la plus

9 9 9

— *-«> ' ** M mi.*. _i M i_i** ^ A-u M u fl P i_i

q 1 III *
i
•• W n

i
w M

de - bon - ai - re Qui soit

9

1 III III
ou mont, se douz sem-blant ne ment.

., fc * W A _•_N W 4_ i_.fti_ H i I
* • Am

.
" *- • - » ; H c M r '

w v
1

1

Vrai- e

9

1 1 ' '

- ment, Sai bien qu'en

i i i ' '

li a - mer me puis m'es-fai - re;

9
6
) 9 9

M .

n fl LJ LJ
V

_i fl
m •* ^

j
! i M W M m n * * ™

1 '

Car se

*
i i '

ia - mais miex ne me

» •)

de - uoit fai - re Fore qu'es-gar- der de

9 9 9

i_i m M A_i_ M N W m Hax N fc ^M M M fl j*# 7 i^* • r^ m. H
i i 1 III i

1 1 1 1 » 1 i 1 i I

ses iex dou - ce - ment, Si m'iert il bien me - ri et hau-te-ment

(Folgen noch vier Strophen und ein Geleit.)

') Ein Pausenzeichen fehlt. *) Ein Pausenzeichen fehlt ') Ein Pau-

senzeichen fehlt *) Ein Pausenzeichen fehlt 6
) Ein Pausenzeichen fehlt

•) Diese beiden Noten sind irrtumlich zweimal geschrieben; statt ihrer

sollte ein Pausenzeichen stehen.
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Aus dem Archive des Benedictinerstiftes St. Paul im Lavantthal in Karnten.

4. (Anonym.)

^Hi

—

*m—«
1

1
I

1 1
1

Je uueil a

r w* " 1 ft i v*
mours ger - uir Et fai - re son ta -

-*

lent,

Oi* -HI—^—H—

1

1 \ I
1 —T++ **• H— — 1—*—r—-*-~H

Et si uueil

1 j
ri . | ri f •-§ -^

—

per - su - ir Tout son com - men -de -

» ") » » ) »

ment,

"9*- . p " »» w ^ ft C « ir-s =r—M

—

~J

1 1
' '

Car i'aim bien loi

1 .'

-*-* 1 1—

J

*-=
1 1

"» ^ ^
- anment, Sanz ia - mes re - pen - tir, Ce - le

10
) < ») ,

H

d'e

_«__ M L*M| ^ M-, M M^—

m

=_= ^n

—

-*+—m—" »+ w—fi=
—«r-z :

.,__^s
1 1 T i

v*
qui de - sir A - uoir a - le - ge - ment.

(Folgen noch zwei vollstandige and eine halbe Strophe, die

in der Mitte abbrieht.)

i) Im Ms. eine Longa und eine plicierte Brevis wie hier. a
) Ein

Pausenzeichen fehlt. 8
) Ein Pausenzeichen fehlt. *) Die Ligatur ist nicht,

wie in der ersten Zeile, pliciert 6
) Ein Pausenzeichen fehlt. •) Die Liga-

tur ist nicht pliciert; auch die folgende Ligatur stimmt nicht genau mit

der entsprechenden Note der zweiten Zeile. 7
) Ein Pausenzeichen fehlt.

*) Ein Pausenzeichen fehlt *) Ein Pausenzeichen fehlt. 10
) Diese Ligatur

scheint tiberflusaig. n
) Im Ms. Brevis wie hier.

Der poetische Wert der Texte ragt nicht fiber das ge-

w5hnliche Niveau der franzdsischen Troubadourlieder hinaas.

Die Melodieen des zweiten und dritten Liedes sind auch nicht

hervorragend, fliefsend sind nnr die Melodie des vierten Liedes

sowie die des ersten, mit Ausnahme des unsangbaren Schlnsses.

fol. 51 bis fol. 58, der Best des Codex, bildet ein zusammenh&ngendes

Brnehstttek, das eine eigene alte Pagination von fol. 17 bis 24

aufweist. Es zeigt die Schrift des XIV. Jahrhunderts nnd ent-

h&lt zuerst anf fol. 51 Imberti deFrancia Regal ae de men-

surabili mnsica, ein ganz bedeutungsloses kurzes Excerpt aus

Johannis de Muris Mnsica practica. Qerbert erw&hnt des

Imbertus in der Vorrede zum dritten Bande der Scriptores.

Eine Abschrift aus dem vorliegenden Ms. findet sich auch im

Cod. A. fol. 199.

Darauf folgt auf fol. 51b Rota compositionis monoehordi

and fol. 52 a eine phantastische Zeichnung, ein Thor mit
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40 Aus dem Archive des Benedictineratiftes St. Paul im Larantthal in Klrnten.

Tflrmen darslellend mit der Unterschrift „Tarris quae totom

comprehendit reram originem creaturaram."

Auf fol. 52 b and 53 a steht die von Gerbert auf dem
Titelblatte zum dritten Bande der Scriptores abgedraekte mehr-

stimmige Eomposition „Ex Ms. Bibl. San-Blasianae See. XIV."

Der Abdrnck bei Gerbert ist nicbt ganz vollst&ndig —
er amfasst nur etwa zwei Drittel des vorhandenen — and auch

nicht genau; namentlich ist nicht darans zu ersehen, dass die

Eomposition in roten and schwarzen Noten geschrieben ist.

lcb bringe sie hiar noehmals zum Abdruck; die Noten-

linien sind rot and blaa. Die Schltissel za beiden Seiten der

Eomposition sowie die Intervallangaben ,,Coma
u and „lyma"

sind bei Gerbert riehtig. (Siehe die Beilage.)

Auf fol. 53b folgt dann: Explicatio tabulae monoehordi

magi8tri Nicolai de Lugduno (vgl. Gerbert III, Praefatio).

Am Bande von 55 b: Proportio est qnaedam habitudo, wie

Gerbert III, 78, jedoch nur das Caput primum.

fol. 56 b Qaaestiones von Johannes de Muris, Gerbert III,

301—308 bis „salvo dicto magistro." Gerbert III, 301 besagt,

dass er dieses Ms. bei seiner Ausgabe bentttzt habe. Von den

beiden Bandbemerkungen ist die eine, auf fol. 58 bei Gerbert

III, 306 in der Anmerknng aafgenommen, die andere, Discan-

tierregeln enthaltend, steht fol. 57 b and laatet (die Intervalle

sind fast darchgebends durcb Ziffern ausgedrtickt):

Post quintam tertiam semper tenere memento,

Et si plures secuntnr, idem iudicium habeto.

Post octavam sextam, si cantus tendit in altum;

Sed seeunda loco decime (?) sic hoc modo habetur.

Et si nota sab octava, decimam habere memento;

Si alta sub decima, duodecima sit tibi tradita.

Post decimam octavam, si nota per unam ascendit

Si est nona at sexta (?), si plara transire videbis (?).

Post octavam quintam, si vocem tendit in altum;

Si nota anum equalis habet, quintam dabis;

Si stant equali, post octavam quintam tenebis

Et e converso, si plures videbitis.

Post quintam octavam, si nota plura puncta descendit,

Et si per anum, sextamqae iudicabis.

Si plures secuntur, idem indicium habeto.

Si decima hoc modo, octava post hanc sequatur.
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Post seitam octava, si nota per onom descenjit;
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Ttirmen darslellend mit der Unterschrjft „Torrifi AT* *A*ram
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Post seitam octava, si nota per unom descendit;

Si plus descendit, octavam sub quinta tenebis.

Post tertiam quintam, si cantos descendit per unam,

Si plures secantur, sextam vel octavam notabis

Et post quintam per unom modum babebis.

Post quintam sextam, si cum octava iungatur

Et alio modo post quintam sexta habetur.

fol. 58 endet der Codex.

C. Ein Sammelband wie der oben beschriebene. Von musikalischen

Traktaten enth&lt er nur fol. 38—46 „Incipit commemoratio brevis

de tonis et psalmis modulandis.

Inc.: Debitum servitutis nostrae.

Exp].: Salva sit alma fides.

Abgedruckt: Oerbert I, 213 — 229. Gerbert hat nach dieser

Hds., welche im X. Jh. niedergeschrieben ist, seine Ausgabe ge-

macht (vgl. I, 103).

D. Ein Papiercodex, 15:21 cm grols, mit der Signatur 32. 264.

Das erste leere Blatt ist nicht paginiert, dann folgt eine Lage von

14 Bl&ttern, das 15te ist hinzugeklebt, dann eine Lage von 16 Bll.,

fol. 31 leer. Mit der neuen Lage fol. 32 beginnt Nr. in, Propor-

tionum, diese enth&lt 24 Bll.; dann folgt eine Lage von 14 Bll.

and ein vorstehendes Sttick eines leeren Pergamentstreifens, der zu

dem Einbande des Bfickens gehSrt. An diesen ursprflnglichen Be-

stand ist noch eine mit fol. 70 beginnende neue Lage von 12 Bll.

angebunden, die jedocb nur bis fol. 78 a beschrieben ist. fol. 78 b,

79, 80, 81, 82 sind leer.

Die Schrift ist eine schlechte, kritzliche Schrift des XIV. Jb.,

schwer lesbar mit vielen Abkttrzungen. Nur das mit der neuen

Lage fol. 32 beginnende dritte Stack zeigt eine andere, etwas

bessere Schrift, sonst ist alles von derselben Hand gesehrieben.

Der Codex ist derselbe, welchen Gerbert III, 190 als „quon-

dam ParisiQUS, postea San-Blasianus" beschreibt. Er enth&lt die von

Gerbert im III. Bande herausgegebenen Werke Johannes de Muris.

fol. 1. Summa magistri Johannis de Muris. Expl. fol. 29 a. Ab-

gedruckt bei Gerbert III, 190—248.

fol. 29 b. De numeris, que musicas continent consonantias secundum

Ptholomeum de Parisiis. Expl. fol. 30 b. Abgedruckt bei

Gerbert III, 284—286.
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42 Aus dem Archive des Benedictinerstiftes St. Paul im Lavantthal in Kfirnten.

fol. 31 leer.

fol. 32a. Proportionnm adipisei etc. Expl. fol. 36a. Abgedraekt bei

Gerbert III, 286—291.

fol. 37 a. Oberschrift durchstrichen: Musica theoriee Jo. de Maris

incipit.

Das folgende ist die Musica speculativa, abgedruckt bei

Gerbert III, 255 — 283. Das bei Gerbert in der Anmerkung

S. 258 Gesagte trifft genau bei dem Codex za.

Expl. fol. 49 a. Explicit masica speculativa secandam

Boetium, per magistrum Johannem de Maris abbreviata Parisiis

in Sorbona Anno Dom. 1323.

fol. 49 b. Oberschrift: Secundas liber. Sequitur quod mag. Jo. de

Maris dicat de practica masica sea de mensarabili. Das ist

die Masica practica, abgedruckt bei Gerbert III, 292—301.

fol. 56 a. Explicit musica practica secandam mag. Jo. de Maris.

Ferner steht auf fol. 56 a:

Discantus secundum Franchonem sic deffinitur (diese Worte

sind durchstrichen). Discantus est aliqaoram diversorum can-

tuum consonantia, in qua ilia divisio cantus per voces longas,

breves et semibreves proportionaliter adequatur et in scripto

per debitas figuras proportionari ordinatur designatur et multis

modis dicitur (Ars cantus mensurab. Cap. 2. Coussemaker 1, 118).

fol. 56 b. Item Jo. deMuris (diese Worte sind durchstrichen) questions

saper partes musicales. Abgedruckt bei Gerbert III, 301—306.

Expl. Etsi que sunt similia. Explicit Jo. de Maris (diese

Worte sind durchstrichen).

fol. 60. Sequuntur numeri proportionates. Abgedruckt bei Gerbert

m, 308-312.

fol. 63 b. Incipit ars discantus data a magistro Jo. de Muris abbre-

viando (durchstrichen). Abgedruckt bei Gerbert HI, 312—315.

Zum Schlusse: Explicit Jo. de Maris (ist nicht darch-

strichen).

fol. 66. Tractatus de differentiis et generibas cantaum a magistro

Arnulpho de 8. Gitteno editus. Abgedruckt bei Gerbert III,

316—318. Zum Schlosse fel. 68 a Explicit tractatus magistri

Arnulphi.

fol. 68b. Canon cam tabula huias moduli scilicet „Monstrant".

Hie modulus non notatur sed scribitur et vocalibus canitor.

Vocales non solum tonos, pausas et eorum mensuras designant,

sed loco pausarum vocales extra scribontur vel inter medias
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dietiones quovis colore rubeo vel nigro. Igitur pro fa sono fit

a vocalis, pro re vero fiet e et sic deinceps. Dam vero aa
reperitur, prima /a, secunda la et tertia relabitur in fa. Hoc

autem fiet tarn in eadem dictione qoam in diversis. Hoc vero

circa pausam. Paasa autem iuxta valorem sui moduli mensu-

ratur. Valor quoque sic babetur: a unum ubique designate e

vero duo et sic ulterius. Ubi vero erit duplex aa, primum

dabit (unum, fehlt im Ms.), secundum vero sex et tertium

unum signabit, si sit tertium in modulo, sive in eadem dictione

sive in diversis. Et hoc circa pausam, Voces ita junge. Ut

tripli et ut tenoris duplo distent, sesquialtera vero moteti et

tenoris ut in hiis numeris 2, 3, 4. Item unitas tripli media est

moteti et hec media est tenoris sic: 1, 2, 4. Item nostro in

textu „Heus" et „Cuius" monades (d. h. diese beiden WSrter

sind nur als je eine Silbe zu z&hlen), cum sit in prima. In

prima quoque, id est „Heus", e perdominatur, in secunda

autem, id est „Cuius", i vocalis, et in quarta i solam signat.

Darauf folgt eine Tafel zur Veranschaulichung der Be-

zeichnung der TSne und Pausen durch Vokale, die (nach Weg-
lassung Qberfldssigen Reiwerkes) so aussieht:

fa re mi sol ut fa la

a e i u a a

1 2 3 4 5 1 6

fol. 69.

Dominus Enstacius Leodiensis, familiaris Domini Ebro-

dunensis, fuit actor istius moteti.

Parcat ei Deus.

Sequitur motetus.

Triplan.

Monstrant hii versus an qui iam vel rea fata

Aut gazas glistit aut cupit officia.

.0.

Se necat abs norma ve que clam magna regendo

Jam sit id arto scias que ruit orbis amor.
•o* *o«

Plus dantes adeas quod pollet, nee fugis ipsum

Hoc nam fit frustra dum cito victus orbis
•o, .0.

Porsitan in multia pudet biisdem cor minus ati
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44 Aus dem Archive dee Benedictineretiftes St. Paul im Lavantthal in Karaten.

Conscendens montes quos gerit ethna vagos.
.0,

Heus se decepit haic multum prodi quia mundum
.0.

Crimina delevit ardor adit subito
• o.

Plamme que tui loculi deflendas tartareasque
• o

Dant ergo sentes hie cadet arte mala.

Motetis.

Jos plectas leges adeas mala mens quasi vulpes

Nozia non figat scismata fletus abest
•6* *0«

Moribas are cedat manet hue decus anrea pellas
• •• «0« «0«

Jas constat que nam ratio si potius

Aurea sint fata ve ve nil fit sine rebus
.0.

Mna lex mnam qui dant hos polis ardet amor.

Teior.

Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuo-

rum, solve polluti labii reatum, Sancte Johannes.

Das Sttick ist interessant, insofern sich hier schon im

XIV. Jh. die Anf&nge der B&tseUpielereien der Niederl&nder

zeigen.

Die Resolution

H-r r 1 1 r r w^3=

monstrant hi ver - sns an qui iam vel re - a fa - ta

'J—J—i-f- 3 ^^
Jus plec tas le ges ad

*- rv J1—6» 1

ut la- U. 8. W.que - - ant

zeigt ein sehr unerfreuliches Machwerk.

fol. 69 b, folgt: De musica et de tonis coelestibus, worin in einer Art

pythagor&ischer Sphftrenharmonie den verscbiedenen Himmels-

kOrpern verschiedene T6ne zugescbrieben werden.

Terra r ut, Luna A re, Mercurius B mi, Venus G fa ut,

Sol D sol re, Mars E la mi, Jupiter F fa ut. Saturnus sol re ut
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fol. 70. Incipit epistola ab univarsitate Parisiensi christianissimo regi

Prancoram directa a. 1394.

Die Betrachtung des Codex liefert einen kleinen Beitrag zur

Lflsung der Frage wegen der Echtheit der Schriften Johannes' de

Muris. R. Hirschfeld in seinem Werke tiber den genannten Mu-

siker spricbt ihm aas inneren Grtlnden die Autorschaft der miter

seinem Namen bekannten Traktate mit Ausnabme des Speculum

musicae ab und hftlt dieses allein ftlr ein ecbtes Werk Maris". Diese

Ansicht findet eine StUtze in den Angaben nnseres Codex insofern, als

fol. 37 a die ftberschrift der Masica speculativa, fol. 56 die ftberschrift

and fol. 59 b der Schluss der Qaaestiones and fol. 63 b die tfberschrift

der Ars discantas yon einer gleicbzeitigen oder nicht viel jQngeren Hand

durchstrichen erscheinen. Freilich bleibt fol. 49 b und 56 a die Autor-

schaft der Masica practica, fol. 65b der Ars discantas unan-

getastet. Dennoch 1st soviel zu ersehen, dass in einera der frttheren

Besitzer des Codex noch eine Eenntnis oder schon eine Ahnung des

Bichtigen lebte.

Anzeigen nmslkhlstorischer Werke.

3. Josef Sittard: Zur Oeschichte der Musik und des Theaters

am WUrttembergischen Hofe. Nach Originalquellen von Erster

Band. 1458—1733. Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer. 1890.

8°. X und 354 Seiten.

Mit staunenswerter Arbeitskraft sendet der Herr Verfasser binnen

kurzer Zeit das zweite Qaellenwerk in die Welt. (Siehe M. f. M. 8. 30.)

Wenn bei dem Geschichtswerke fiber Hamburg die Quellen sehr sparlich

flossen, so tritt bei dem vorliegenden der umgekehrte Fall ein. Die Stutt-

garter Archive sind mit Ausnahme weniger Jahrzehnte bo reichhaltig mit

Akten, Dokumenten und Rechnungsbuchern versehen, dass eine Auswahl

und ein Zusammenziehen getrofifen werden musste. Ganz besonders wertvoll

ist die Oeschichte fur die deutsche Musik und deutsche Meister. Wahrend
wir an alien anderen Hofen hauptsachlich Niederlander und Italiener an-

treffen, ist Stuttgart der Sammelpunkt der deutschen Meister. Komponisten,

on denen wir in alten Sammelwerken ein und den anderen Tonsatz finden,

fiber deren Leben wir aber bisher auch nicht das GeringBte wussten, finden

wir in Stuttgart sis Kapellmitglieder angestellt. Da ist Johann Siefs

(oder Sies, wie ihn Peter Schoeffer nennt, der von ihm in 1513 vier

deutsche Lieder veroffentlicht) als Kapellmeister um 1519 verzeichnet, der

schon im Jahre 1512 unter Heinrich Finck Sanger war und nach Strafs-
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burg gesandt wurde, am Sanger zu engagieren. Ioh nannte eben Heinrich

Finch als Kapellmeister an der Stuttgarter Hofkapelle. Man traut seinen

Augen nicht den hocbgeschatzten Meister, den wir nur als Warschauer Hof-

kapellmeister kennen, hier in Stuttgart zu finden. Selbst die scharfete kri-

tische Pruning lasst keinen Zweifel aufkommen, dass wir es bier mit einem

gleicbnamigen Musiker zu thun haben. Alles was wir uber Finck wissen,

ruhrt von seinem Grofsneffen Hermann Finck her; derselbe konnte seine

Nachrichten aber nur vom Hdrensagen wissen, denn er war erst nach dem

Tode des Grofsonkels geboren. Hermann ist nicht viel in der Welt herum-

gekommen und friih gestorben. In der Kapelle Ferdinand's von Osterreicb

erzogen, kam er als Organist nach Wittenberg und starb dort 31 Jahre

alt. Seine Familie lebte in Pirna in Sacbsen. Die Akten in Stuttgart

verzeichnen also 1510 einen Heinrich Finck, „genannt der Singermeister",

mit jahrlich 60 Gld. Gehalt, dem sich freie Wobnung, Holz, Licht und

Naturalien in reicher Fulle anschlossen, so dass die 60 Gld. bar Geld

den kleinsten Teil bilden. Zu seiner Seise wurden ihm 63 Gld. angewiesen.

Das ist eine Summe, die auf eine weite Entfernung schliefsen lasst, denn

Siefs erhielt fur das Suchen nach Sanger in Strafsburg und Umgegend nur

49 Gld. Die Akten sind leider bier sehr schweigsam und verzeichnen ihn

nur bis 1513, doch da Siefs erst 1519 Kapellmeister wurde, so lasst sich

annebmen, dass Finck so lange das Amt verwaltete und urn diese Zeit starb.

Dies passt alles so genau auf den bekannten Meister, dass man wohl glauben

kann Heinricb Finck habe sein Leben in Stuttgart bescblossen. Eine weitere

Entdeckung betrifft den Komponisten Jorg Brack, der in den Akten Jery

Brack genannt ist und Komponist sowie Kapellmeister vor Finck urn 1509

war. Von ihm besitzen wir funf deutscbe mebrstimmige Lieder, die sich

im Schofter 1513, Forster u. a. befinden. Auch dieser war una bisher

in seinen Lebensumstanden vollig unbekannt. Dann tritt ein Hoforganist

Georg Scharpf um 1509 auf. Das Tabulaturbuch von Kleber, um
1520 geschrieben (Bibl. Berlin, Ms. Z 26, fol. 61) enthalt einen Magister

Jorg Schapf, von dem sich eine Praeambel fur Orgel befindet. Ohne

Zweifel ist der Name Scharpf und Schapf mit dem gleichen Yornamen und

der dazu passenden Zeit ein und derselbe Meister. Wer in der alten Zeit

mit Yorteil arbeiten will, muss ein wachsames Auge auf gleichlautende Vor-

und Zunamen richten, denn die einstigen Rechnungsfuhrer nahmen es bei

dem Einschreiben neuer Mitglieder nicht allzugenau und erst nach Monaten

findet sich endlich der richtig geschriebene Name vor. Ich erinnere z. B.

an die wahrhafb komiscbe Schreibung von Goswinus in Josquinus (M. f.

M. 21, 16). So auch im vorliegenden Buche. Seite 6 und 8 finden wir

einen Meister Vyl und einen Maister Vytten „in der 8ingerey" 1509

und 1510 angezeigt Wer zweifelt wohl hier auch nur einen Augenblick,

dass es ein und dieselbe Person ist, nur durch den Schreiber verdreht

Die Familie Steigleder ist reich vertreten und lasst sich durch drei Gene-

rationen hindurch verfolgen: TJtz St., um 1534 Hoforganist, Ulrich St.,

wird 1546 and 1550 in gleichem Amte genannt und endlich der uns

wohlbekannte Hans Ulrich St., der 1605 als Hoforganist verzeichnet ist
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und 1635 starb. Er erhielt an Gehalt 122 Gld., 2 Scheffel Roggen.

24 8ch. Dinkel (eine Art Weizenkorn), 3 Eimer 4 Jmi Wein und 40 Pfd.

Lichte; die freie Wohnung verstand sich stets von selbst oder ein ent-

sprechendes Mietsgeld, wenn ee daran fehlte. Auch die Familie Bodecker
tritt uns hier in verschiedenen verwandtechaftlichem Verhaltnisse entgegen

und erhalten wir genaue Kunde fiber ihre Lebensverh&ltnisse. Eine Familie

Froberger, aus Halle in Sachsen gebiirtig, begegnet uns rait funf Mit-

gliedern. Der alteste ist Basilius, 1605 als Kapellmeister aogestellt, darauf

folgen Hans Georg, 1625 Instrumentist, Isaac, 1625 Lautenist, Melchior,

1634 Tenorist und Johann Christoph, um 1634 als Komponist angestellt

In welchem verwandtechaftlichem Verhaltnisse sie zu dem bekannten Orga-

nisten Johann Jakob standen, der auch aus Halle war, ist nicht ersicht-

lich. 8. 34 ist ein Instrumentist und zugleich Discantist Matthaus Baufs
angezeigt, der dann ebendort im Verzeichnis der Sanger unter dem Namen
Matthaus Hofs figuriert. Seite 46 wird er wieder als Discantist und In-

strumentist unter dem Namen Matthaus Haus verzeichnet. Es ist keine

Frage, dass dies ein und dieselbe Person ist. Yon bekannten Komponisten

nenne ich noch Balduin HoyOld, der auch unter dem Namen Hoyul,

Hayaux und Hoyol in den Akten vorkommt, uber dessen Stellung wir

Naheres erfahren. Ferner Lechner, Cousser und dessen Vater Kusser,

Schwartzkopf, Stierlin, Storl, Price, Gapricornus u. a. Den Englander Price

kannten wir bisher nur aus Furstenau's Geschichte der Dresdner Hofkapelle.
Hier wird uns sein Yorleben bekannt. Capricornus tritt uns als tuchtiger

und gediegener Gharakter entgegen, Cousser als genialer Geist und gewandter

Weltmann. Schwartzkopf als Rankeschmidt, der allein herrschen will und

einen nach dem anderen vom Amte verdrangt. Leonhard Lechner's Toil

wird 8. 28 nach dem Dienerbuche mit dem 6. Sept. 1606 verzeichnet.

Dies ist ein Irrtum, denn in M. f. M. 20, 60 ist ein Gelegenheitsgeaang

verzeichnet, der genau angiebt, dass L. vor dem 16. Sept. 1604 gestorben

ist. Von obigem Datum mag der 6. Sept richtig sein, denn er passt sehr

wohl zu der Angabe auf dem Gelegenheitsgesange, auch rtihrt das letzte

amtliche Schreiben Lechner's vom 5. Aug. 1604 her (Seite 31). 1605
amtierte bereits sein Nachfolger Basilius Froberger, also abermals ein Be-

weis fur das Jahr 1604. Noch mochte ich auf die Namen Pez und Pey
(8. 24 u. 25) aufmerksam machen. Pez kommen drei vor, der Name Pey
scheint mir korrumpiert. Pey und Pez waren um 1581 Harfenisten, der

erslere mit dem Vornamen ,^etrus a" und der andere ohne Vornamen.

Die ubrigen Pez waren Joh. Christoph und Franz Anton. Mit diesen

wenigen Notizen sei das Werk Sittard's bestens empfohlen. Es wird daraus

am besten zu entnehmen sein, wie bedeutend die Fundquelle ist, die uns

der Herr Verfasser hier erschlossen hat. Hoffentlich folgt der zweite Band
recht bald nach. Bitner.
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Mitteilnngen.

* Violoncell oder Violoncello? Manche Deutsche sind noch immer der

Ansicht, man durfe den Namen des obigen Stroichinstrumentes nor in seiner ur-

sprunglichen (italienischen) Fassung gebrauchen. Es ist jedoch eine nicht zu recht-

fertigende Inkonsequenz damit verbunden. Wollten wir una strong an die Original-

form „Violoncello
44

halten, so mtissten wir folgerichtig auch sagen: „der Violoncello**

anstatt „das Violoncello
4
*, denn fur die Italiener ist das genannte Tonwerkieug ein

Masculinum und keineswegs ein Neutrum, wie es denn ein solcbes in der italieni-

scben Spracbe iiberhaupt nicht giebt. Ganz dasselbe gilt von „il Violino'
4

. Wir sagen

„die Violine'
4

, haben mithin nicht nur das Geschlecht sondern auch den Endvokal

des Wortes, n&mlich das „o" in „e'* umgewandelt. Ahnlich verhalt es sich mit

mehreren der iibrigen musikalischen Instrumente, deren Namen aus Italien her-

stammen, und auch mit den Bezeichnungen „il Duetto
44

, ,41 Terzetto
44

etc., die wir

in „das Duett44

,
,,das Terzett

44
u. s. w. verwandelt haben. Was sollte uns also davon

abhalten „Violoncell
44

for „Violoncello
44

zu setzen? Man konnte sogar unbedenklich

noch einen Schritt weiter gehen, urn dieses Wort zu verdeutschen, indem man an

Stelle des Buchstabens „c", welcher bekanntlich im Italienischen vor „e" und „i"

wie „t8ch
44

ausgesprochen wird, den letzteren Zischlaut gebraucht, — einfach nach

Analogic des „braccio" (in Viola da braccio), wofur bei uns ganz allgemein der

Name „Bratsche44
ublich ist Seien wir daher nicht pedantisch, und sagen und

schreiben getrost „Violoncell
44
oder auch „Violontschell

44
. Es erscheint fur uns jeden-

fall8 angemessener als die halb deutsche und halb italienisohe Bezeichnung „das

Violoncello
44

. v. Wasielewski.
Auf Wunsch des oben genannten Herren, fuge ich diesem auch meine Ansicht

bei und mochte besonders gegen die Verstummelung ,,Cello" ein Wort einlegen.

Violoncello ist ein Verkleinerungswort far Violone, dem der Italiener die Silbe

„cello
44 angeh&ngt hat und zu vergleichen w&re mit „prato, praticello" oder „fiore,

fioricello
44

. Demnach heifst Violoncello ein kleiner Bass und daraus „Cello
44

zu

machen ist eine unsinnige Abkiirzung und kommt mir vor, als wenn man statt Violino,

lino sagen wollte. Wir Deutschen gehen iiberhaupt mit den italienischen Bezeich-

nungen in der Musik sehr willkiirlich um. Aus Violino machen wir Violine, aus

braccio, Bratsche, aus Fagotto, Fagott, w&hrend wir andere Worte genau beibehalten,

wie Presto, Adagio, Lento, Allegro etc., aus denen wir aber durchweg Neutra machen.

Wahrend wir den Namen der obigen Instruments eine deutsche Endung geben, oder

das „ce, ci
u

in „tsche
44

verwandeln, bleiben wir bei dem Worte Violoncello nicht

konsequent und mtissten daher entweder Violontschell oder Violoncello schreiben,

denn Violoncell ist weder verdeutscht noch richtig italienisch. Eitner.
* Die Orgel in der Hofkirche in Dresden wird als ein Werk von Gottfried

Silbermann bezeichnet. Dies ist ein Irrtum; sein Altgeselle David Schubert ist

der Erbauer. Aus einem Schreiben des letzteren vom G. Juni 1769 an den Kur-

f&rsten Friedrich August ID. zu Sachsen (K. S. Hauptstaatsarchiv : Loc. 910, Vol. II,

34 ff.) ist ersichtlich, dass er den Riss zu der erw&hnten Orgel gezeichnet und sie

angelegt babe. Silbermann hatte wegen vorgeriickten Alters und Leibesschwachheit

Schubert den Bau uberlassen, der auch erst ein Jahr nach des Meisters Tode

(f 4. Aug. 1732) beendet wurde. Weiter erhellt aus dem Schreiben Schubert's,

dass dereelbe die Orgel im Josephinenstifte zu Dresden „ohne pekuni&re Vorteile"

dabei gewonnen zu haben, selbstindig und mit allgemeiner Billigung gebaut habe.
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Laut kurf. Resolution vom 10. Juni 1769 worde ihm auch das Pradikat „Hoforgel-

bauer" verliehen. Nachfolger Silbermann's als Landorgelbaaer warde er jedoch nicht,

obwohl ihm Hoffnung aaf die Stelle gemaoht worden war, vielmehr erhielt dieselbe

Schramm (f 14. Okt 1771), den Schubert ebenfalls spater wegen dessen Alters

und Krankheit zu vertreten hatte. Diesem folgte dann der schon seit dem 8. Nov.

1768 mit der Anwartschaft auf den Posten versehen gewesene Uilde brand. (K.

S. Hauptst 1. c Vol HI, 192 flf.). Th. Dirtel.

* Herr Dr. Fr. Chrysander teilt im Hamburger Correspondenten vom 10. Dez.

1889 einen Auszug eines Schreibens eines Zeitgenossen des Grafen Ernst von Schauen-

burg (1560—1622) mit, welches einen trefflichen Einblick in die vom Grafen ge-

haltene Musikkapelle giebt Es lautet: „Ich muss noch diese Stunde loben den

Weiland hochqualificirten Herren Furst Ernsten, Graffen zu Schauenburg und Hoi-

stein, Herren zu Gemen und Burgen, welcher tapfferer Furste seine Musicanten, die

er von unterschiedlichen Nationen, sonderlich Teutschen und Engel&ndern, an seinem

prachtigen Hofe hielte, dermaisen liebte, dass Er sie wie seine hochvernunfftige

Cantzler und Rahte besoldete und wie seine Edelleute kleidete. Dieser, ewigen

Ruhmes wurdiger Furst, gleich wie er nebenst anderen hochgelahrten Rahten zween

Cantzler, welche beyde furtrefHich begabte Manner waren, hielte; also musten auch

bey seiner unvergleichlichen Music zweene Kapellmeister seyn, deren ein jedweder

zwolffhundert Reichsthaler jahrliche Besoldung hatte; den andern Musicanten gab

Er einem jeglichen Tausend, etlichen auch zwSlffhundert Reichsthaler, als einem,

der auff der Violin, und einem anderen, der auff der Violen di Gambe herrliche

Sachen machten und grofee Kfinstler waren, und ward ihnen ihre Besoldung J&hr-

lich auff einen gewissen Tag in seidenen Beuteln in ihre Hauser gebracht, dass sie

also defewegen nicht einmahl einen Schritt hinaufs fur die Thur thun durfften.

Ueber dieses alles liefs hochgedachter Furst besagte Musicanten pr&chtig kleiden,

also, dass sie taglich in Kleidern und Manteln von schonem Tuche und mit silbernen

Schnuhren besetzet; an Sonn- und Festtagen aber in schwartzem Sammet, so mit

guldenen Gallaunen war ausstaffiret, und mit schonen Huthen, worauff lange weifse

Plumagien, daher traten, zu geschweigen, dass die Hn. Capelmeistere, auch etliche

von den andern Musicanten, ihre statliche guldene Ketten trugen, wobey sie in

solchem Respect und Ansehen bey der saromtlichen Hofburls, auch Btirgern und

Landesleuten waren, dass der Furst selber seinen Lust und Wohlgefallen daran

hatte, zumahlen da hiedurch ward zu wege gebracht, dass der hochlobliche Printz

eine solche Music an seinem Hofe hatte, derer gleichen kaura am Kayserlichen, wil

geschweigen andern FUrstlichen Hofen mochte gefunden werden." — Leider teilt

Herr Chr. weder den Namen des Schreibers, noch die Quellen mit, woher er das

Schreiben entnommen hat Fugt aber dann hinzu, dass der bewunderte Violinist

der Englander Thomas Simpson war, der sich auch als Komponist auszeichnete.

* In den Archives historiquee, artistiques & litte^raires. Paris, chez Bourloton,

Decemb. 1889, 8°, befindet sich S. 64 ein Artikel von Michel Brenet fiber einen

bisher unbekannten Meister des 16. Jhs. „Nicolas Form^ (

, Kapellmeister des Henri IV.

und Louis XIH. Er war gegen 1567 zu Paris geboren, trat 1592 als Sanger mit

einer nbewunderungswurdigen Stimme" in die Kgl. Kapelle ein und schwang sich

am ,7. August 1609, wie der Verfasser glaubt ohne eine fbrmliche Berufung ab-

zuwarten, auf den durch den Tod des Eustache du Caurroy verwaisten Kapell-

meisteretuhl. 11. Nov. 1626 wurde er noch zum Kanonikus der St-Chapelle du

Palais ernannt. Er starb 71 Jahr alt am 28. Mai 1638. Die Nationalbibl. und die
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Bibl. St.-Genevieve zu Paris besitzen mehrere geistliche mehrstimmige Gesangswerke

im Ms. von ihm, auch ein Druck einer Messe von 1638 ist in letzterer Bibl. vor-

handen. — Ein zweiter Artikel von demselben Verfa6ser in dero Januar-Hefte 1890,

Seite 97, enthalt die in den Monatsheften besprochene Frage „was ist ein Treble?"

nnd dient ihm die dort von Dr. Eichborn dargelegte Erklarung zum Ansgangspunkte.

Wir iiberlassen Herrn Dr. Eichborn auf den Artikel n&her einzugehen.

* Kirchenmusikalisches Jahrbach fQr das Jahr 1890. Redigiert von Dr. Fr.

X. Haberl zum Besten der-Kirchenmusikschule in Regensburg. Verlag von Fr. Pustet

in Eegensbarg. gr. 8°. 29 u. 120 S. Pr. 2 M. Dieses Jahrbuch hat sich in der

Mnsikliteratur einen so berechtigten Platz erworben, dass man stets mit Spannong

auf den Inhalt desselben wartet. Der diesmalige Jahrgang bringt wieder sehr in-

teressante Abhandlungen. Zuerst eine Messe von Lassus „Puisque jay perdu" zu

4 Stimmen in Partitur in modernen Schliisseln und richtiger Tonhohe, dann eine

historisch-kritiBche Besprechung der drei ersten Bande der Motetten von Palestrina,

eine Biographie Fr. Xav. Witt's, einen Artikel gegen Droves Gesangbuchsfrage,

biographische Notizen fiber polnische Kirchenkomponisten der friihesten Zeit und

darauf Anzeigen und Besprechungen neu erschienener Bticher. Am Ende ein Ver-

zeiehnis von Fr. X. Witt's Kompositionen und Schriften.

* Richard Bertling's Lager-Katalog Nr. 13, Autographe enthaitend, darunter

auch einige von Mendelssohn und Rich. Wagner.

* G. Hess in Munchen, Katalog Nr. 3, S. 34 einige alte Druckseltenheiten

enthaltend.

* Ludwig Rosenthal in Munchen. Katalog Nr. 67, enthalt 8. 51 eine Anzahl

au&erst seltene und wertvolle theoretische und praktische Musikwerke des 16. und

17. Jhs.

* Quittung fiber eingezahlte Beitrage fur das Jahr 1890 von den Herren Pfr.

Auberlen, A. Asher, Battlogg, Dr. Baumker, Bertling, Pfar. Blanc, Dr. E. Bohn,

Prof. Braune, Carstenn, Dr. Chrysander, Dangler, Prof. Faifst, E. Friese, Graff,

Habert, Dir. Israel, G. A. Klemm, Dr. Kostlin, KornmttUer, A. Kraus figlio, Prof.

Kullack, M. Nachtmann, Fr. Niecks, Notz, Quanta, E. J. Richter, Rodelberger,

Ruthardt, Hofr. Schell, R. Schlecht, J. Schreyer, Schumacher, Dr. Schurig, J. A.

Sillem, Dir. Skuhersky, Prof. Sommer, B. Squire, Steinitz, Bibl. StraJsburg, Pfar.

Unterkreuter, Dr. E. Vogel, G. Voigt, Prof. Wagoner, Walter, v. Wasielewski,

Woworsky, Prof. Wtist Nachtraglich noch von den Herren Dr. Dorffel, Dr. Kali-

scher, Pardall, Dr. Schletterer und W. Tappert.

Templin, den 9. Febr. 1890. Rob. Eitner.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

KgL offohtl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 11.

Verantwortlicher Bedakteur Robert Eitner, Templin (Uckermark).
Drnok ron Hermann Beyer k Sohne in LengenMlse.
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So. 4.

Einige Briefe von Mizler and J. 6. Walther.

Herr Leo Liepmannssohn in Berlin ist im Besitze der Autographe

eines Briefes von dem bekannten Musikschriftsteller Lorenz Christoph

Mizler von Kolof and zwei Briefen des Lexiographen and Kompo-

nisten Johann Gottfried Watther'z in Weimar, dem Zeitgenossen

Seb. Bach's. Da die Briefe ein mehr als gewOhuliches Interesse fttr

die Mu8ikgescbichte haben, so hatte genannter Herr die Gtlte dieselben

den Monatsheften zur VerOffentlichang anzubieten. — Der erste Brief

Mizler's ist an Walther gerichtet, wie deutlich zu erkennen ist. Der

zweite and dritte Brief von Walther scheint an einen Hamburger be-

stimmt zu sein. Im tJbrigen bedarf keiner der Briefe eine Erkl&rung.

8ie geben ans ein treues Bild des damaligen gegenseitigen brieflichen

Verkehrs. Noch sei erwfthnt, dass der mehrfach erwahnte Tod Joh.

Mattheson's in Hamburg auf einem falschen Gerflchte beruht, denn

er starb erst am 17. April 1764.

Ew. Woblg, werden nicht nngOtig nehmen, dafs erst nach 2

Jahren die Antwort auf dero Schreiben an mich erfolget Ich bin

von fast unzehlbarer Arbeit so tiberhftuffet gewesen, dafs ich niemahls

rechte Gelegenheit gehabt, anch nicht an einem Orte best&ndig ge-

blieben. Dermahlen aber werde best&ndig in Leipzig verbleiben, und

Monateh. f. MnsikgoMb. Jnhrg. XXII. Ho. 3. 4
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habe vielleicht die Ehre nun fleifsiger zur Aufnahme der Musik mit

Ew. Wohlg. zu correspondiren. Icb Gbersende zum Zeichen meiner

Ergebenheit Tier Scripta yon mir. Das corollarium habe nun weg
gelafsen, and wolte, ich h&tte es niemahls hingesetzet. Wenn man
jung und feurig ist, l&fset man sieh leicht etwas bereden. Ich will

alles vergefsen, was Ew. Wohlg. mir geschrieben, und wenn das Ew.

Wohlg. gleichfalls thun, so ist beydes gut. Das Lexicon von Ihnen

habe zu meinem eigenen Gebrauch in folio mit Papier durchschiefsen

laf8en, u. sehr vieles, so sehr nothwendig, angemercket Wenn der

Verleger erkenntlich seyn will, so werde ich bey der andern Auflage

alles communiciren , und wenn es so beliebig, auch aus der Buch-

druckerey corrigiren, denn es ist sehr fehlerhafft gedruckt, und mufs

der Corrector selber ein Musicus seyn. Dergleichen verdrQfsliche

Arbeit nehme ich sonst durcbaus nicht fiber mich, aber der Musik

zu liebe, thue ich wohl noch mehr. Der Herr Gapellmeister Winder
hat mir seinen Lebens-Lauff, ingleichen Herr Ehrmann zugesendet,

ich kan sie aber beyde nicht gleich finden, ich werde sie zur andern

Zeit zusenden. Er heifst Qeorg Heinrich Bunder, u. habe ich in

meiner Dissertation prim. edit, den Nahmen damahls nicht recht

gewust. Alles was mir nur zu thun mOglich ist, so zur Aufnahme
der Musik gereichet, werde ich thun, ingleichen Ew. Wohlg. so ich

im stand, alle gefellige Dienste erzeigen. Ich dancke ergebenst vor

dero ttbersehickte Composition, u. werde zur andern Zeit wieder mit

meiner wenigen Composition aufwarten. Ich bin erst 6 Wochen wieder

in Leipzig, und noch in der grtsten Unordnung, so bald ich aber

ausgepacket, werde Ew. Wohlg. eine Cantaia vom Kloster-Leben und

der Liebe von mir zusenden. Wenn ich mir etwas von Ew. Wohlg.

gehorsam ausbitten darf, so bitte um ein Concert auf die Traversvere
%

so etwas schwehr ist. Ich bin ein grofser Liebhaber von scirfnen

Concerten auf die Querflflte, und wenn ich vom Studiern made bin,

kan ich mir durch dieses Instrument gleichsam neue Kr&ffte schaffen.

Es wird ohnfehlbar in der Weymarischen Capelle ein Virtuose auf

der Traversiere seyn. Die Schreib-Gebiibren werde sogleich zurflck-

senden, bitte es etwas sauber u. groft abschreiben zu lafsen. Ich

werde in andern Fallen wiederum zeigen da(s ich aufrichtig bin

Ew. Wohlg.

Leipzig d. 6 Nov. Meines hochgeehrtesten Herrn

A. 1736. ergebenster Diener

M. Lorentz Mizler.
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Mein Herr.

Dero letzteres Verlangen endlich zu stillen, habe mich nichts

abhalten lassen, den Schlufs des Theilischen Kunst- Baches vollend

abzacopieren , am selbigen, wie hiermit geschiehet, za ttbersenden.

Die darinn noch mangelnde Stimme will M. Herrn Entdeckung tiber-

lassen. £s kommt auf die 2 ersten Bl&tter vollend an; meinerseits

aber hat es fQr difsmahl nicbt seyn wollen, solehe in Uberlegung zu

Ziehen; a. gleieh den vorigen aufzusuchen. Wer am ersten von nns

fertig damit werden sollte, wird, es dem andern mitzutheilen, nieht

vergefsen. Unterm 9ten May a. c. babe vom Hrn. M. Mizler, auf

mein Ihnen schon bewastes Erbieten, nachstehende Antwort erbalten:

„Was die communication des Polianten anbetrifft, so versfehere

hiemit, dafs Ew. — gewifs damit dienen will. Weil ich aber be-

st&ndig was einzatragen habe, so kan ich es unmOglich entbehren,

es wttrde auch nichts helffen, indem bey der andern Auflago alsdenn

das nen hinzu gekommehe aufs nene mtifste abgeschrieben werden.

Wenn es aber Zeit ist, dafs es wtlrcklich soil anfgeleget werden, so

will ich nioht nor eine accurate Oorrectur besorgen, u. alles aaf das

fleifaigste durchsehen, sondern auch alle meine Anmerkungen mit ein-

rflcken, wenn sie nicht schon da sind. Vermutlich werden E. —
jetzo Anmerkungen machen, die ich zugleich gemachet Wenn ich in

der Welt nur auf alle ersinnliche Art den Musicalischen Wissen-

sehafften, ihren Verehrern u. Virtuosen dienen kan, so werde ich

alle Zeit bereit seyn, besonders Ihnen zu dienen. Ich bitte mir ohn-

beschweret aus, Nachricht zu ertheilen, was des Meiboms Script

antiq. Mus. ingleichen WaUisen torn. III. oper. so ein gewifser

Musicus hinterlafsen, u. verkauffet werden sollen, kosten, u. ob noch

mehr musicalische Bflcher vorhanden.
u

Dieses Schreiben, wobey das

2te Stack seiner Musical. Bibliothec war, will auf die nechstkommende

Michaelis-Mefse, G. 0. beantworten. Das zu Chemnitz in diesem

1737ten Jahre herausgekommene Musicalische Lexicon, ist meisten-

theils ein Auszug des meinigen. Mr. Behncke hat sich am ver-

wichenen Fest der Heimsuchung Maria in unserer Stadt-Kirche all-

hier hOren lafsen, u. mich versichern wollen: „Der H. Gapellmeister

Mattheson sey im Nov. a. p. gestorben; er sey ein testis oculatus

von defsen Begr&bnifs." Weil aber M. Herr mit demselben corre-

spondiren, u. unterm 7. Febr. a. c. nichts davon gemeldet haben,

will mir diese Erzehlung bedencklich fallen. Ich erwarte demnach

hiervon Gewifsheit. Als denselben urn M. Herrn Befinden fragte, er-

hielte zur Antwort: Sehr wohl! Er habe vor ungefehr 8 Wochen
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(damahls) die Ehre gehabt, 2mahl mit Ihnen za speisen. Ein gleiehes

hat Er bey mir zwar nioht genofsen, doch so viel an Gelde bekommen,

ein paar kartze Mahlzeiten dafllr za geniefsen. Auch habe bey einigen

Bekanndten seine Umst&nde bekannt gemacht, die denn auch etwas

zasammen geleget a. ihm communiciret. Dnd, wie ich nachhero er-

fahren, ist er yon der verwittbeten Fran Herzogin allhier mit 2 Thlr.

und von der Princefsin, des regierenden Herrn Hertzogs Schwester

mit 1 Thlr. beseheneket worden. Anjetzo soil er sieh bey des regie-

renden Hrn. Herzogs Hochftirstl. Durchl. in Apolda, 3 Stunden von

hier, aufhalten, ja gar in Dienste seyn genommen worden. Den Crir

tischen Mimctm, so Sttlckweise alle 14 Tage in V* Bogen za Ham-
barg ans Licht tritt, werde auf instehende Mefse yon Leipzig aus mir

anschaffen. Sollte Herr Mattheson todt seyn (welches gar wol mOg-

lich) mdchte den Verfalser defsen wol wifsen? Hr. M. Mizler wird

aof jetzt gedachte Zeit Praetorii Organographies mit seinen An-

mercknngen erl&utert, herausgeben. Dieses wird M. Herr ans den

6. Zeitnngen Zweifelsohne schon bewast, folgendes aber unbewost

seyn: dais der Weissenfelfser die ihm geliehenen Sachen, durch den,

ihm vors Haufs geschickten Bothen zwar remittiret, diesen aber nicht

gelohnet, und noch viel weniger die versprochene Gegenlage daf&r,

nemlich des Hrn. Capellmeister Hurlebuschens Clayierwerck, flber-

sendet hat; dafs demnach dieses Werck mir annoch gantz n. gar

nnbekannt ist. Beym Andencken dieses odiensen Yorfalls wird mir

fast ttbel; derowegen aof etwas angenehmes verfalle, neml. M. Herrn

fQr den letztern feinen Beytrag ergebenst za dankken, and mich

8chlie£sl. za Dero beharrlichen Affection bestens za empfehlen, all-

stets yerharrend

Meines Herrn

Weimar d. 1. Augusti schaldigster Diener

1737 J. Q. Walther.

P. S. Yon einem ehemaligen Scholaren, der jetzo in Drefsden

bey den Stadt-Geriehten Actuarius ist, Namens Joh. Andr. Roth,

habe unterm 6. Junii a. c. nachstehendes erhalten: „Herr Advocat

Schaffer, welcher ein gater Musicus auf dem Clavier ist, a. dannen

hero mit vielen Herren Mus%c%8
% insbesondere aber mit dem Herrn

Concert-Meister Pisendeln in genaaer Bekanntechafft lebet, hat diesem

Dero Yerlangen hinterbracht, u. mir noch gestern gesagt, wie wohl-

benannter Herr Concert-Meister ihm nur noch letzthin die Versiche-

rung gegeben, Ew. — Begehren in Ubersendung der currictilorum

vitae yon hiesigen, so noch lebenden als verstorbenen Herren Musi-
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cis u. Virtuo8en selbst zu communiciren, wie er denn diefsfalls mit

dem Herrn Gapellmeister Hassen a. andern bereits gesprochen, n. sie

am einen Aufsatz darzu ersachet habe. Uber dieses hat mein Adr

functus, Herr Harner mit seinem Bruder, dem BrUhlischen Capell-

Directore hieranter aach geredet, a. dieser darza, als zu einem lobens-

wttrdigen vorhabenden Wercke, gate Hoffnang gemaeht. Ich will nicht

ermangeln, noch weiter zu sotticitiren, aocb, bey sieh ereignender

Oelegenbeit selbst mit Mr. Pisendeln a. andern zu spreehen." (Die

Worte sind gat; die That aber wird noeh besser seyn!) — Beykommen-
des Carmen hat, mein ftlterer Sohn zu ttberreichen, a. die Anrede za

thun, die Ehre gehabt. Der jdngere bedient sich, wegen der Augen-

Maladie, so aas einer innerlichen Verstopffang herrtthret, der Bade-

and Trinck-Cur des bei Apolda an Ostern entdeckten Gesandbrannens.

Gott gebe sein Gedeyen daza! Unsere Stadt-Kirche ist bey nahe fertig;

nan dttrffte die Reihe aach an die Orgel kommen , si Diis placet.

Der Effect meines nanmehr 30j&hrigen Hierseyns, in welcher Zeit

ich vielen, mit masicalischem Unterricht aafrichtig, a. ohne Ansehn

der Person, gedienet habe, ist nan dieser: Dafs jene Brod gefanden,

u. noch gegenwftrtig finden; ich aber solches verliehre. Denn, da

nanmehro der Hr. Ober-Hofmeister von Mftnchhausen, mit seinen

beyden Herren Sdhnen von hier auf seinen Eitter-Sitz ziehet, so ists

mit meiner Information nan vOllig gethan. Eartz: ich kan fttr Infor-

mation meiner Scholaren, za keiner mehr gelangen. Und so gehets

aach in der Composition. Der, so nar 6 Jahr dabey ist, hat Zagang,

and die Quelle wird verlassen, ja wol gar verachtet. Hierza kommt
noch, dafo die Besoldang nicht richtig erfolget; wie denn jetzo

9 Quartale verflofeen sind, da sie, gleich andern (?) vOllig gesehen

habe. Sed hoc sub rosa, obgleich die Wahrheit! Bey so gestallten

Sachen weifs fQrwahr nicht, was hinfiihro anfahen soil, so als ein

Neben-Werck, der edlen Music, als meinem Haaptwercke, nicht de-

spectirlich sey. Doch, Gott wirds schon machen!! Diesem will so

wol M. Herrn Werck, als mein Than in Gela&enheit a. Hoffnang

befehlen.

Mein Herr.

Darff ichs denn wohl wagen, mit dieser Zuschrifit za erscheinen?

da in so langer Zeit meine Schuldigkeit nicht beobachtet habe. Ge-

wifs, ich habe mich recht gesch&met, dafs da ich das von Hrn. D.

Briickmann darch Sie an mich aufgetragene nicht ausrichten kOnnen,

so leer and blofs mit Worten allein, vor Ihnen qaicb einfinden sollen;

Digitized byGoogle



56 Einige Briefe von Mizler mid J. G. Walther.

nachdem aber das eine Stflck von dem begehrten, vor weniger Zeit,

von einem vertraaten Freunde in hiesiger Nachbarschafft, unter der

Versichernng, es sey eine wahre Gopie vom Original, erhalten; als

habe das Vergnflgen, selbiges hiemit gebtlhrend, nebst gehorsamster

Empfeblung, zu ttbersendeu. Diesem habe beykommende 2 Michaelis-

Stttcke, zu M. Herrn beliebigen Gebraach, anftigen wollen, zu einem

Zeichen, dais Ihrer nicht vergefsen kann noch will; sondern, dafs

eben noch so, wie vor vielen Jahren, gesinnet, nnd ein aufrichtiger

Freund nnd Diener von Ihnen bin, solches auch bis in die Grufft

verbleiben werde: nor mOchte wttnscben, meine Ergebenheit mit etwas

befser8 an Tag legen zu kflnnen! Inzwischen wollen Sie damit vor

lieb nehmen: wenigstens kOnnen Ihr Hr, Schwieger - Sohn, (welchen

zu grtkfsen bitte) es, als etwas unbekanntes, an seinem Orte aufftihren,

wenn es anders anst&ndig ist. In dem Trompeten - Stuck recommen-

dire weiter niehts, als das BitorneUo vor der letzten Bafs-Arie.

Sollte Ihnen beyderseits mit Kuhnauischen and Kriegerischen Kirchen-

Sttlcken, insonderheit aber lateinischen MotetL, von Itali&nischer Arbeit,

so starck als schwachen, gedienet seyn, wflrde mirs znm plaisir ge-

reichen; wenn unter die letztern ein convenabler teutscher Text ge-

legt wtlrde, kOnnten sie sftmtlich recht, als was neues, pafsiren. Von

Bassani nnd Fiocco besitze dergleiehen einige, von denen ich solcher

gestalt sagen kann, sie allein also zu baben. Ich will einige Wercke

hersetzen, als: Allegri. XII Motetti a voce sola, e 2 Violini, con Cont.

Batistini. Xll Motetti a voce sola, con e senza stromenti.

Ciaja (Bernardino delta) X Salmi a 5 voci, e due Violini, con C.

Bassani. Fiocco. Albrici. Albinoni. Cherici ete. etc. sind einzelne St.

Jeder vollgeschriebener Bogen so wol in Partitur als Partien soil for

1 Marien-Groschen verlalsen and weg gegeben werden. Es ist auch

ein Schettiacher gantz anbekannter sehr starcker Jahrgang, in Partitur

and Partien h, 75 St. fttr 5 Bthlr. (ohne das porto) foil. Wer solche

Sachen brauchet; kann viele, ja wol sehr viele Mtih and Zeit mit

Abschreiben erspahren! Mein jetziger Hr. Cantor ist zum Pfarrer de-

nominiret Es haben sich bereits 5 Cotnpetenten angegeben; es

scheinet aber, als wenn keiner noch der recbte sey: weil es einem

an diesem, and dem andern an jenem mangelt: man reftectiret haupt-

s&chlich auf die Schul -Stadia, and hiernechst auf eine starcke Bafs-

Stimme; verstehet einer etwas in der Composition, so ists auch gat.

Der letztere Candidate welcher anderweit in hiesigen Landen schon

ins 10 Jahr ein Stadtr Cantorat bekleidet, hat im letztern Stack einen

Sprang vor den tibrigen zam Voraus; aber sonsten heifete bey ihm:
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Oraeca sunt, nan leguntur. Welches kein Wander: denn er war

vorher ein Bernhardiner Monch. Es mufs sich also zwischen hier

und Michaelis zeigen, wer mein 4ter Collega hier werden wird. Gott

gebe Dur einen friedfertigen! Von Drefsden aas habe Nachrieht: dab
der Hr. Capellmeister Mattheson in Hamburg gestorben sey. Ihres

Orts kdnnen Sie es sicherer und eigentlicher wifsen. Wie halts denn

mit des Sign. Verocai und anderer Virtuosen Lebens-Umst&nden?

Aus Memmingen in Schwaben habe auf mein vor 4 Jahren dorthin

gesandtes Schreiben, eine unterm 12 May a. currentis (1745) datirte

Antwort bekommen, des Inhalts: „Zu Ende dieses jetzigen Jahres

sollten mir 2 starcke B&nde in folio postfrey, zu meinem Gebrauch,

zugesendet werden. *' Wenn nnn dieser Mann kein promissor magno
hiatu ist, so dOrffte wol noch in diesem Stflck reich werden! Sobald

an meinen Sohn nach Augfpurg schreibe, werde ein paar Zeilen an

diesen behttlfflich seyn wollenden unbekannten Gdnner mit beylegen.

Mein jtiDgerer Sohn ist seit Ostern 1736 noch best&ndig in Jena;

and die ftltere Tochter zu Gera, hat mich vor 2 Monaten zum 3ten

mahle zu einera Grofsvater gemacht. So siehets in meiner Familie

aus, daftir Gott zu preisen ist! Meine Costa wird in ktlnflftiger Woche
die Gehrain mit ihrer infanterie in Gera, G. G. besuchen. Vor ein

paar Monathen kam ein junger Mensch yon 26 Jahren, ein Zellenser,

Nahmens, Joh. Chrysostornus Mittendorff, als ein gewesener Gym-
nasiast in Bremen, zu mir, liefe sich mit seiner Bafs-Stimme hOren,

verlangte ein viaticum, und gieng von hier nach Budolstadt. Einen

freyern und ktlhnern Menschen habe noch nie gesehen. Dieser hatte

einen Zedul*) liegen lafsen, worauf die sftmtliche hiesige Geistlichkeit,

die Lehrer des Gymnasii, und einige Musici verzeichnet stunden,

woraus abnehmen k5nnte: dafs er ein Stapeler sey. Hierauf empfehle

Sie, in Gottes Schutz, mich aber Dero ferneren Wohlgewogenheit,

allstets verharrend

Mdnes Hochgeehrtesten Herrn

Weimar den 6 Augusti, aufrichtig ergebenster

1745. Walther.

*) Zedul - Zettel.
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Zur Frage des ^Treble".

Unvermeidlicher Zusatz zu dem Aufsatz in Nr. 10, 1889.

Die Behandlang der Frage des „treble
u

in dieser Zeitschrift hat

die Aufmerksamkeit eines franzflsischen Gelehrten, des Herrn Michel

Brenet, auf sich gezogen, wobl weniger der musikgeschichtlichen

BedentuDg dieses Spezialpanktes wegen, als aus dem Grande, weil die

Erflrterung der Bedeatung des treble im engen Zasammenhange mit

der franzOsischen politisehen nnd Literar-Geschichte steht. In letzterer

Beziehnng gebietet der genannte Gelehrte liber omfassende Eenntnisse

and ein reiches Material, welches ihm erlaubt, meine ganze Behandlang

des Themas als ziemlich zwecklos nachzuweisen. Nachdem einmal

die Frage angeregt ist, wird es sich nicht umgeben lassen, der Be-

weisftthrung, welche Brenet anter der Aufscbrift Y eat-il, an moyen-

&ge, nn instrument de mnsiqae appelfi treble? in den Archives Histo-

riques, Artistiqaes et LitWraires (Becneil mensael de docaments cu-

rieax et infidits. Ghroniqae des Archives et des Biblioth&ques, Paris

bei Bourloton, 20 Boulevard Montmartre) zum Gegenstande giebt,

voile Aofmerksamkeit zu schenken. Die Gediegenheit seiner Grtknde und

die Wicbtigkeit seiner Quellenangaben auch ftir die Musikgescbichte

rechtfertigen es, dass ich einen mSglichst vollst&ndigen Auszug seines

Aufsatzes gebe.

Brenet belehrt uns, nachdem er die Streitfrage kurz exponiert

bat, liber einen Haupt-Zeugen in derselben, den von Ambros citierten

Garpentier. Pierre Garpentier, Benedictiner, hat sich durch seine wich-

tige Mitarbeit an der Wiederherausgabe des lateinischen Glossarium

von Du Gauge, welcber er ein franz5sisches Glossar hinzufQgte, bekannt

gemacbt. In diesem franzflsischen Glossar von 1766 hat Ambros das

Wort „treble, pro trompette, tuba
44

und den kurzen Aaszug aus den

Annalen von Saint-Louis gefunden , auf dem alle seine Yermutungen

fufsen. Dieser teilweise von Garpentier citierte Text ist der franzttsi-

schen Obersetzung des Lebens des heiligen Ludwig von Wilhelm von

Nangis entnommen und steht in dem auf den Aufentbalt des KOnigs

in Nazareth bezttglichen Eapitel:

„Comme devotement il fit chanter la messe et solempnement

glorieuses vespres et matines et tout le service fc chant et k

dechant, k ogre et k treble, ce purent tesmoigner cil qui i

furent
44

.

Man weift gegenwftrtig, dass Wilhelm von Nangis sein Leben

Ludwigs des Heiligen. zuerst lateinisoh geschrieben hat und zwar zu

Digitized byGoogle



Zar Frage des „Treble". 59

einer zwischen der Thronbesteignng Philipp's, des SchOnen and der

Heiligsprechang Ladwig's liegenden Zeit, and dass die tfbersetzung

seines Werkes ins FranzOsische, sei es dorch ibn, sei es, was wabr-

scheinlieher ist, dorch einen anderen, naeh der Heiligsprechang gegen

das Ende des dreizehnten Jahrhanderts stattfand (L. Delisle. M6m.

sur les ouvrages de Guill. de Nangis, dans les M4m. de rAcadfimie

des Inscriptions t 27.)- Der lateinisehe Originaltext, kttrzcr, als die

franzCsische flbersetzung, erw&hnt chant, d6chant, ogre and treble

gar nicht.

lfQaam devote ibidem se haboerit, qaam solemniter et gloriose

feeerit celebrari vesperas, matatinas, missam et caetera, quae

ad civitatem tarn ceiebrem pertinebant, attestari veraeiter pos-

sant qui affuerunt.
u

(Bee. des bistor. de France, t. XX. p. 584.)

Diese Stelle ist aber an sich aoch nicbts weiter, als die Wieder-

gabe einer beinahe gleichlaatenden aas der lateinischen Lebens-

beschreibang Ladwig's des Heiligen von Geoffiroi yon Beaaliea, Zeit-

genosse der Ereignisse, die er beschreibt and deren Zeage er war:

„Qoam devote ibidem se haboerit, qaam solemniter et gloriose

feeerit celebrari vesperas, matatinas, missam et caetera, quae

ad solemnitatem tarn ceiebrem pertinebant, testes esse possant,

qai affuerant." (Bee des histor. de France. XX. p. 14.)

Die masikalisehen Aasdrtkeke sind also, wie sich aas der Ver-

gleichung aller dieser Stellen ergiebt, spfttere Zasfttze, Ausschmflckun-

gen des arsprfinglichen Textes, daher ftir die Zeit Ladwig's nichts

beweisend, and wenn man sogar wahrscheinlich machen kflnnte, dass

das „treble" eine Trompete gewesen sei, so wflrde damit noch in

keiner Weise die EinfOhrong eines solchen Instruments in die Kirchen-

mnsik zar Zeit der KreazzQge erwiesen sein. Die Gelehrten, welche

im Jahre 1761 die Heraasgabe des Joinville leiteten and die der

franzfoisehen Cbersetzang des Gaillaame von Nangis, veranstaltet von

der Edniglichen Drackerei, fttgten dem Texte Bandglossen and ein

Glossar bei. Bei der aaf ansere Stelle bezttglichen Note ilberseteen

sie die Worte „fc ogre et & treble
4
' mit „avee orgaes et instruments

& ehordes". (Hist de saint Louis par Jehan, sire de Joinville. Les

Annates de son rtgne, par Guill. de Nangis. Paris, imprimerie royale

1761. in-folio. p. 223.) Im Glossar schreiben sie: „Treble, instrument

& vent" and fflgen zar Aafklftrang nachfolgende Stelle aas einer Bibel-

flbersetzung bei, die za den Manaskripten der Bibliothek des Kdnigs

gebftrt, von der sie aber weder Jahreszabl, noch Seite namhaft machen.
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„A oore que vous orrez le son des trebles, de frestel, de harpe,

de busine et de psalterie, de sympbans et symphonic et de

tootes manieres de masiks, vous cheans ahourez les ymages

d'or". (Ibidem, glossaire p. lvij. Daniel, eap. Ill, v. 5.)

Dieses von Garpentier aufgenommene und citierte BrochstQck ist

gar nieht geeignet, Licht auf die Natar des treble za werfen, weil die

Namen von Saiten- and von Blasinstrumenten darin obne alle Ord-

nung dareheinander geworfen sind. Bs beziebt sich allerdings anf die

Stelle im Daniel: In hora qua aadieritis sonitnm tabae et fistnlae,

von der Eastner (G. Eastner, Les danses des morts. p. 215) eine

andere tfbersetzung tkberliefert bat, die nach seiner Angabe einer

„Bibel des XII. Jabrhunderts
44

entlehnt ist and worin das Wort estive,

das im allgemeinen zor Bezeichnung eines Vorfahren der Posaone

oder Trompete gilt, das Wort treble ersetzt.

„Ta as m'y decreet h chescan bom que overa oy le sonn de

estive, de frestel, de harpe, de bosine, de psalterie, de sym-

phans et de totes maneres de musiks, soi abate et abonre

l'image de or."

Mehrere sehr vollstftndige Anfzeiehnungen von Masikinstrumenten

des Mittelalters lassen cms beztiglich des treble im Stich, so die bei

Wilhelm von Machaut in seinen Gedichten Temps pastoar and Prise

d'Alexandrie, so auch Jean Lefevre in seiner tTbersetzang des Ge-

diehtes de Vetala von Richard Foarnival, so endlich Eastner in den

nngemein reiehhaltigen Aufz&hlungen in seinen Danses des morts,

wie nicht minder F6tis (Histoire g6n6rale de la mosiqae) and M. La-

voix in „La mosiqae aa si&cle de saint Louis
4
' (t. II. du Becaeil de

motets fran^ais des XII. et XIII. si&cles, publ. par G. Raynaud.)

Eastner hat nur die Ausdrtlcke triblfcre, triblers and trublice namhaft

gemacbt als ehemals tlblich gewesen zor Bezeichnung eines Instru-

ments von der Familie des Horns oder Cornet (Rttdenhorn oder

Zinken). Als Resultat ergiebt sich aos den wiedergegebenen Anftth-

rongen Brenet's: dass der Ausdruck treble zar Bezeichnung eines In-

struments sich nar zweimal findet, n&mlich in dem BruchstOcke der

(Jbersetzung der lateinisohen Annalen des heiligen Lodwig von Wil-

helm von Nangis and in dem Aaszag aas einer ansicheren Bibel,

welche in der Aasgabe des Joinville and Wilhelm von Nangis von

1761 erw&hnt wird.

Als Gegensatz dazu giebt der franzftsische Musikgelehrte eine

Anzahl von Stellen, wo treble in seiner eigentliehen, der Vokalmusik
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angehOrenden Bedeutung vorkommt, die entweder einen Satz far drei

Singstimmen oder die oberste dieser drei Stimmen ausdrtlckt

Das Liederbuch von Montpellier enth&lt drei Proben ?on S&tzen

for drei Singstimmen, deren tiefste (Tenor) eine kurze lateinisehe

Phrase festh&lt, anf welcher die beiden oberen zwei franzftsische

Couplets aufbaaen (duplum and triplam).

Die erste Stimme von n^ LXX singt:

Amours en cai j'ai fiance

De merei trover

Par jolie eontenance

Me fet ee treble accorder etc.

Die erste Stimme in nfe LXXII singt:

De joli coer doit venir

De faire I treble plesant etc.

Und die erste Stimme in r& LXXXVII:

Quant se depart la verdure des ebans

Et d'yver neist par nature frois tans,

Gest treble fis accorder & II chans

Qoe primes fis.

(Raynaud Bee. de motets fr. 1. 1. p. 94, 96, 115.)

Das beriihmte Manuskr. des Romans von Faavel aas dem 14. Jahr-

handert (auf der National-Bibliotbek) enth&lt MusikstQcke, welcbe die

Bestimmung batten, im Verlanfe der Deklamation dieser Dichtong

gesangen zu werden. Die Obersicht dieser Stflcke nnterscbeidet die

„k trebles et h tenures" und die „& tenures sans trebles".

Das Wort treble kommt ferner in dem Gedicbte von Gaces de

la Buigne vor, in dem der Schriftsteller des 14. Jabrhunderts, urn

das Gebell der Jagdhunde bumoristisch zu kennzeichnen, eine Anzahl

der Vokalmusik seiner Zeit entlebnte Ausdrttcke in Gebrauch zieht

Les plus grans chantent la teneur,

Les autres la eontre-teneur;

Geux qui ont la plus clere gueule

Chantent la tresble sans demeure

Et les plus petite le quadrouble.

(H. d'Orlfians, Notes et documents relatifs & Jean,

roi de France, dans les Miscellanies of the

pbilobiblon society, t II. p. 174.)

Im Supplement zu dem Glossar von Garpentier, Ausgabe Didot,

des grofsen Yocabulars von Du Cange und Garpentier, teilt der Heraus-
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geber Henschel drei Erwfthnungen des Wortes treble mit, die offen-

bar im vokalen Sinne zo nehmen sind ; die erste ist aus dem Soman
von Renart, vers 21374, entnommen:

Un benedicamus farsi

A orgue, h treble et & deschant.

Die zweite, aus dem Soman von Partonopeus, vers 10769:

Gil elerc cantent en treble vois.

Die dritte, ans der Sammlnng von Fabliaux von Jobinal, t II.

p. 36:

De meyne et de tresble e de bordoun.

Schlief8lieh fbhrt Brenet aus der „Art de dictier" von Eustaehe

Descbamps (1392) folgende Stelle zur Untersttttzung seiner Auf-

fassung an:

„Les cbancons natureles (poesies) sont deleetables et embellies

par la melodie et les teneurs, trebles, et contreteneurs du

chant de la musique artifieiele."

(Poesies morales et historiques d'Eust. Desohamps, publ.

par Crapelet. p. 266.)

Brenet resumiert auf Grund seiner Quellenkenntnisse wie folgt:

Ambros und Eicbborn baben die vokale Bedeutung des Wortes treble

nieht gekannt; zur Erkl&rung seiner instrumentalen Bedeutung baben

sie nichts, als den Text aus der tfbersetzang von Guillaume von

Nangis zur VerfUgang gehabt. Dieser Text aber giebt ebensowenig

wie die zu seiner Erkl&rung berangezogene Bibelstelle irgend einen

Pingerzeig fiber die Bescbaffenheit des treble und erlaubt nicbt den

mindesten Sebluss fiber die Art der in die Eirche aufgenommenen

Instrumentalmusik; klar und sicher ist einzig und allein, dass treble

und triplum in der Vokalmusik dieselbe Bedeutung hatten. Hat es also

ttberhaupt J&mals ein Instrument des Namens Treble gegeben, so

muss dieser Name in einer Beziebung zu der gew5bnlicben Bedeu-

tung von Treble gestanden baben. Angesicbts der wenigen vorban-

denen Stellen, fiber die im Vorgehenden genau gehandelt worden ist,

fallen die Hypothesen von Ambros ebenso wie die von Eiehborn,

denn etwas andres sind deren Ausffibrungen auf keinen Fall, in sieh

zusammen.

Ieb mftchte in meinem Pacit, welches ich aus dem reichen be-

leucbtenden Materiale, das Herr Brenet zu unserer Frage beigebracht

hat, ziehe, noch weiter gehen. Wir wissen genau, was treble in der

Vokalmusik bedeutet hat Bezfiglieh seiner Bedeutung in instrumen-
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taler Hinsioht liegt uns nichts weiter vor, als das Fragment aus den

Annalen des heiligen Ludwig in sp&terer franzftsischer Cbersetzung

and die Berafang Carpentier's auf eine nnkontroiierbare franzSsische

Bibel - Cbersetzung. Aus der letzteren l&sst sich gar nichts fiber die

etwaige instrumental Natur des Treble folgern. Fflr die Stelle bei

Guillaume von Nangis liegt nicht der mindeste Grand vor, an eine

instramentale Bedeutung von Treble zu denken. „A chant et a de-

chant, a orgue et h treble/' waram soil bier treble ein Instrument

bedeaten and nicbt einfach eine Singstimme oder einen Satz fflr Sing-

stimmen?! Der Erkl&rungsversuch Carpentier's and seiner Mitarbeiter

ist musikwissenschaftlich ohne alle Bedeutung, zumal diese Olossatoren

sich selbst fiber treble ganz unklar sind, es in der Randnote mit

instruments h ehordes" and im Glossar mit ,,instrument k vent" er-

kl&ren wollen. Aufserdem finden sich nur noch die einen entfernten

Gleichklang mit treble an sich tragenden Ausdrficke triblers, tribl&re

bei G. Eastner (Danses des morts), die derselbe ohne n&here Quellen-

angabe mit hornartigen lnstromenten in Beziehungen setzt. Ich meine,

dass wir auf diese Vorlagen bin uberhaupt nicht gen5tigt sind, die

Frage aafzuwerfen: ob es in der mitttelalterlichen Musik ein Instru-

ment Namens Treble gegeben babe? Die Hypothesen von Ambros

entbehren jeder Stfitze and sind als ohne alien musikgeschichtlichen

Wert fiber Bord zu werfen. Was meine Erdrterungen im Anschluss an

Ambros anbetriflt, so ist das von Ambros abweichende Besultat der-

selben durcb die neue franzOsische Beleuchtung der Frage vollst&ndig

fiberholt und meine Ausffihrungen haben nur einen negativen Wert,

n&mlich den, die Unmdgliehkeit der Voraussetzungen von Ambros zu

erweisen, und dienen als Zwischenglied zwischen diesem und Brenet,

welcher mir diese nicht eben bedeutungsvolle Nebenfrage endgiltig

geltot zu haben scbeint.

Hermann Biohborn.

Mitteilungen.

* Johannes Peregrinus: Geechiehte der salzburgischen Dom-S&ngerknaben

oder 8chlechthin des Kapellhauses toii (Sonderabdruck aus den im Selbst*

verlage der Gesellschaft fur Salzbarger Landeskunde erschienenen Mitteilungen.

Bd. 28.) Salzburg, Jos. Oberer's eel. Wwe. 8°. 186 S. (ohne Register). Pr. 2,50 M.

— Der jflngst verstorbene Verfasser ist der Dommusikdirektor Hupfauf zu Salz-

burg, der sich bereits durch ahnliche Arbeiten einen Namen gemacht hatte. Die
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Yorliegende Geschichte des Kapellhauses ist auf sorgf&itigea Stadium der noch

Torhandenen Dokumente gestutzt and gew&hrt eioen genanen Einblick sowohl in

das Inatitat selbst, als in die Ausubung der Kirchenmusik uberhaupt in Salzburg.

Die leitenden and mafegebenden KOnstler aber selbst treten in der Darstellong

vollig zurack and werden kaum dem Namen nach hie and da einmal erwahnt

Teilfl lag es wohl in der Aafgabe selbst, teils aber scheinen die Qaellen selbst aber

die betreffenden Dirigenten and Musiker wenig za bieten. Wie gern h&tte man

aber Paul Hoffheimer N&heres erfahren, docb er wird nar ganz nebenbei genannt

Dass ubrigens tlber die altere Zeit alle Dokumente fiber die Kapelle fehlen, beweist

das von Seite 167 ab mitgeteilte Yerzeiobnis der Kapellmitglieder, welches erst mit

dem Jahre 1677 beginnt Es steht also gar nicht zu hoffen, dass wir je mehr er-

fahren werden, wenn nicht etwa noch anentdecktes archivarisches Material ans

Tageslicht geffirdert wird. Die Yorliegende Arbeit hat daher aach weit mehr ein

kultarhistorisches , als ein masikhistorisches Interesse und kann nor von jener

Seite aus in Betracht gezogen werden. Die Grundung der Singschole oder Kapell-

haases faUlt in das Jahr 1544 (S. 45) und von hier ab fuhrt ans der Yerfasser

Schritt fur Schritt bis in die neueste Zeit und versaumt nichts das Bild bis ins

Kleinste and Nebens&chlichste (Wohnung, Kleidung, Essen und Trinken) zu vervoll-

st&ndigen. Noch sei erw&hnt, dass der Yerfasser von S. 95 ab sich die grofste

Muhe giebt den viel geschm&hten Erzbischof Hieronymus, Grafen von Colloredo,

der im Jahre 1772 die Regierung antrat and unsern Mozart einst in so krfinkender

Weise behandelt hat, in das beste Licht zu stellen und seine Yerdienste am die

Kapelle ausfuhrlicher nachweist and behandelt als bei alien dbrigen Erzbischdfen.

Wenn man eben alles Bose negiert und nur das Gute eines Menschen hervorsucht,

so ist es allerdings nicht schwer aus jedem regierenden Haupte einen aber jeden

Tadel erhabenen Herrscher za machen. Die angeh&ngte Mitgliederliste von 1677

ab ist fur die Biographie eine wertvolle Zugabe.

* Ludwig Senfl'& Komposition des „Non moriar" aus Luther's Gedicht „Con-

fitemini", urn dessen Komposition Luther einst Senfl bat, scheint sich jetzt nach

von Iiliencron's Untersuchungen (Yiertelj. Schrift von Chrysander etc Bd. 6, 123)

in dem Schauspiel Lazarus von Joachim Qreff wiedergefunden zu haben. Abdrack

des kurzen vierstim. Gesanges nebst Beweisfuhrung ebendort. Der Tonsats selbst

widerspricht nicht der Annahme, dass er von Senfl sein konne*

* Heinrich Isaac ist also kein Deutscher, sondern ein Plandexer, wie aus

dem durch Straeten's Veroffentlichung des Testamentes Isaac's in dem 8. Bde.

seiner la Musique aux Pays-Bas, S. 529 klar hervorgeht Das Testament ist in

Florenz am 4. Dez. 1516 abgefasst. Die auf die Feststellung seiner Person bezug-

liche Stelle des Testaments lautet in deutscher tJbersetzung: „Da wohl nichts so

sicher ist als der Tot und nur ungewiss die Stunde desselben, so hat der aus-

gezeichnete Musiker, Magister Arrighus, einst Ugonis de Flandria, (Straeten er-

klirt dies so, dass er Arrigo di Ugo, also im Flandrischen : Henri van Hugaes, oder

vielleicht Hugens geheilsen habe, wie in Flandern und Brabant der Name vor-

kommt), gewohnlich Arrigus Ysach genannt, wohnhaft in der Gemeinde St Marcus

zu Florenz, durch Gottes Gnade gesund an Geist, Sinnen und Yerstand, doch am
Korper schwach, in der Absicht uber sein Hab und Gut und seine Bechte zu ver-

fugen, folgendes Testament errichtet." Damit fallen alle bisherigen Mutmafsungen

in nichts zusammen und die l&ngst bewunderte und erkannte Thatsache, dass Isaac

sich mit derselben Gewandtheit im niederUndisch kunstlich kontrapunktischen Stile
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bewegt, wie im deutschen Liede und der italienischen Canzone, ist nnr auf sein

universale Genie and den langjahrigen Aofenthalt in Deatschland and Italien zurfick-

zufuhren.

* Eine Lossprechung eines Hoftrompeters im 18. Jh. Die Aofdingung dee

Trompeterscholaren bei dem „Prinzipal" oder „Lehrprintzen
u geschah vermittelst

eines Vertrages, den zu besserer Sicberheit der Kammerfourier mit onterzeichnete.

Die Verabfolgang eines ,,Trunkes" bierbei war tiblich. (1766 in Bamberg bestand

der Trunk „ex speciali gratia 12 maas officier Wein u. 6 Rath brod,
u

die vom Hofe

aus verabreicht wurden.) Nach zweijahriger Lehrzeit wurde der Scholar frei-

gesprochen and fand die Freisprechung in feierlicher Weise statt Der Lehrher hatte

vorerst die Erlaubnis des Qbermarschalls einzuholen den Scholaren freizusprechen,

and nachdem er diese erhalten, versammelten sich alle Hoftrompeter mit dem Hof-

Heer-Pauker and dem Trompeter von der Garde bei Hofe, „alwo dieselben dem frei-

zusprechenden Scholaren die ksl. kgl. Privilegia u. Statuten vorlasen mit dem Bey-

satz und Anempfehlung, dieselbe ofters zu lesen u. ilenenselben nachzaleben a. da

dieses geendet, masste er die gewohnliche Feldstuck blasen. Als aber der Herr

Obermarschall selbsten nachher an Hofen kamen, empfiengen snmtliche Trompeter

in der blaaen Livere* Hochselben auf dem Gang, wo sonach Herr Obermarschall

in das Obermarschallamtszimmer gingen, Hochwelchen der Cammerfourier, den Degen

anhabend, mit den fibrigen Trompetern u. deme die Scholaren folgten. Herr Ober-

marschall hielten eine Anrede u. Ermahnung denen ihnen Trompetern gn&digst er-

theilten kays. u. kgl. schonen Statuten auf das Fleifeigste nachzuleben a. suchen

jene Ehre zu erhalten, welche einem wackeren Trompeter anstendig ; wolten also in

dieser Anhomung mit gnadigster Erlaubnis Oelsissimi (des Furstbischofs) denselben

freysprechen, wobey Hochselbe die von dem Lehrprintz dem Herrn Obermarschall

eingeh&ndigte Trompeten dem Scholaren uberreichten, beynebst auch den Degen,

welchen der Cammerfourier dem Oberm. darreichte und gaben Ihme zwei Backen-

streiche mit dem Zusatz, dieses dermahlen gelitten zu haben, in Zukunft aber von

keinem mehr unbilliger Weiss zu dulden. Die Trompeter danketen dem H. Oberm.

fur die hohe Gnad a. H. Oberm. hatten die Gnad denenselben einen Trunk geben

zu lassen. Da deren 7 so empfing jeder 1 Maas Officierwein, 1 Maas Bier, 1 Laibel

Brod u. 1 Stack K&s, welches sie auf hohe Gesundheit in der Tier Aembte Stuben

verzehret." Der Lehrbrief des Scholaren wurde mit beigedrucktem hochadligen Pet-

schaft von dem H. Oberm. unterschrieben und von einem Kammerfourier mitonter-

zeichnet Die Kosten einer solchen Freisprechung betrugen z. B. 1765 in Bamberg:

50 Thlr. „tiberhaupt an Lehr- und Freisprechung". Obige Beschreibung teilt Frei-

herr von Marschalk in seinem Buche „Die Bamberger Hof-Musiku Bamberg 1885,

p. 39 mit Die Freisprechung betraf Lorenz Merkel am 17. Febr. 1775, der Lehr-

printz war Straais und der Obermarschall Schenk von Stauffenberg. Ein Hoftrom-

peter erhielt an Gehalt (1785 in Bamberg): 120 fl. frank, jahrlich, 2 fl. wochentl.

Kostgeld, 8 fl. 48 kr. oder 1 Carolin Neujahrsgeld , fur den Landritt 3 fl. 12 kr.

frank, oder 4 fl. rhein. Neujahrsgeld, aulserdem 18V, Symra Korn (Simmer),

2 Pfd. Unschlittlichter, 2 Beesen wochentl , 4 fl. 48 kr. frank, oder 6 fl. rhein.

zu einem Paar Stiefeln alle 2 Jahre. Alle Jahre eine neue Livere* sammt allem

Zubehor, alle 3 Jahre einen Mantel a. alle 3 Jahre neue Trompeten saint Quasten

(ib. p. 62).

* Herr Prof. Otto Kade hatte 1888 fiber die ersten Auffuhrungen des Messias

von Handel in Deatschland eine Broschure veroffentlicht, demnach die erste Auf-
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fiihrang in Hamburg 1775 stattfend. (8iehe M. f. M. 20, 33.) Jetzt teUt Herr

Jos. Sittard in seinem Werke Geschichte des Musik- nnd Konzertwesens in Ham-
burg Seite 110 eine Anzeige mit, aus der hervorgeht, dass die erste Auffuhrung

achon am 15. April 1772 in Hamburg stattfand nnd zwar anf Veranlaasung und

unter Direktion eines Herrn Arne. Herr Sittard glaubt, daas dies der engliache

Musiker Thomas Augustine Arne gewesen sei. Da derselbe aber von 1710 bis

1778 lebte und daher 1772 in einem Alter stand, wo man sich solcher gewagter

Unternehmungen wohl htitet, so ist Chrysander's Vermutnng im Hbger. Correepon-

denten vom 22./12. 1889 wohl glaubwurdiger, dass damit sein Sohn Michael
Arne (geb. 1741) gemeint sei. Die Einfiihrung des Messias in Deutschland ist

demnach auf englischen Unternehmungsgeist zuruckzufuhren. Die AnkfLndigung in

der „Neue Zeitung" lautet: „Auf vielfaltiges Verlaugen der Eenner nnd Freunde

der Musik wird Herr Arne Donerstags, den 14. dieses (Mai) das Oratorium, der

Messias, welches als ein Meisterstuck von Handel so beriibmt ist, nnd am 15. April

in dem Privat-Concert des Herrn Arne auf dem Bosselhofe mit grofsem Beyfall ist

aufgeflihret worden, in dem Drillhause dffentlich abermals auftuhren. Die vor-

nehmsten Arien werden von Miss Venables gesungen, und der Beschluss mit dem
grofeen Coronation Anthem von Handel, welches ebenfalls schon auf dem Boaselhof

aufgefQhret worden, gemacht werden. Die Billets zu 1 Mk. 8 Sch. sind in des Herrn

Eules Hause, auf der Neuenburg neben der Apotheke und auf dem Tornquistischen

und Dreyerschen Caffeehause zu haben. Anfang 5l
/9 Uhr." Eine Unp&sslichkeit

der genannten S&ngerin verzogerte die Auffuhrung bis zum 21. Mai. Cber die Ver-

deutschung des Textes hat Herr Sittard nichts aufzufinden vermocht

* Conacrvatorium der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevor-

dering der Toonkunst Bericht van het 5. Schooljahr 1888/89. 41 Schuler und 10

Hospitanten besuchten das Institut, darunter I Schuler fur Theorie und Koraposition

und 17 fUr Gesang. 11 Lehrer erteilen Unterricht Fast jeden Monat findet ein

Yortragabend statt, in welchem ftltere und neuere Kompositionen zur Auflfiihrung

gelangen.

* Aus dem Nachlasse eines Musikers sind verk&uflich 1. Mozart's samtl.

Werke in der neuen Auagabe von Breitkopf & Haertel in Partitur, Hlbfrs., statt

1150 M, fur 750 M. 2. Otto John, Biogr. Mozart's, 1. Ausg. in 4 Bd., gebunden,

statt 52 M, fur 35 M. 3. Viertdjahrwchrift fur Musikwissenschaft, Leipzig Bd. 1

bis 4, eleg. geb., statt 56 M, fur 30 M. 4. Kocher, Harmonik, gebunden, statt

10 M 50 Pf., fur 6 M. Bestellungen nimmt Herr Georg Maske in Oppeln (Schle-

sien), Ring 25, entgegen.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

KgL SffentL Bibliothek zu Dresden. Bog. 12.

Verftntwortlioher Bed*kleur Bobert Sltner, Ttmplis (Uokermark).

Dmok yon Hermann Bojer A 80hn« in :
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Ho. 6.

Die Musik in den schweizerischen Dramen des

16. Jahrhunderts.
Von Dr. W. Nagel-Ziirich.

In den Schauspielen des 16. Jabrhonderts spielen Musik and Ge-

sang eine grofse Bolle; nicht nur, dass Qesang die Zwischenakte aas-

fttllt, dass das „hofieren" umstftndlich vor sich geht, aooh Gespr&che

aber die Musik, iiber ihre Wirkung, die sich je nach dem Gharakter

der Zah5renden in besonderer Weise ftufeert, finden sich vor; ja,

Jubal, der in der Bibel genannte Erfinder der Musik, halt sogar ein-

mal einen kleinen Vortrag fiber diese „Erfindung" and giebt sich

dabei als 8cb5pfer der Mensaralmusik aas:

es weifst schon yetz alle welt

Das ich d'stimm in ein zal han gstellt

Ufs kunst der Matematica,

Wie jr bald werdend hflren da,

Als icb g hort d'liit on regel singen

Ouch d'vttgel siifs and lieblich klingen

Da han ich d'Mosic bald erdacht

Und d'stimmen in ein ordnung bracht.

Ich mag alles das man kan singen

Uff zechen linien zammen bringen

Wiewol man lieblichers findt nttt

So han ich mich doch defs nit b'gntigt

Sondern vil stimmen zammen g'fftgt

durch Instramente mengerley.

Monatah. t Maaikgatob. Jahrg. XXII. No. 5.
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Die Frage, ob jedes unsrer Dramen der Musik bei den Auf-

fUhrungen bedurft babe, kann ohne we i teres bejabt werden. In ein-

zelnen Stttcken finden sich zwar keine naheren Angaben darQber; in

den meisten nimmt die Musik jedoch einen so breiten Baum ein, dass

nicht anzanehmen ist, das Volk, dem die Musik als integrierender Teil

der Dramen bocb willkommen war, habe ihrer in einigen Sttlcken

ganz entbehren mogen. Es biieb natUrlich der jedesmaligen Begenz

der Stttcke tlberlassen, der Musik nach den vorhandenen Mitteln die

Grenzen der Beteiligung abzustecken. Man unterschied genau zwiscben

Gesangs- und Instrumentalmusik, welche letztere selbst&ndig war, in-

sofern sie einzelne Signale, deren Bedeutung allgemeiner bekannt ge-

wesen sein muss, gab, unselbst&ndig, insofern sie aucb hier bekannte

Lieder vollstimmig spielte, und deren einige, wie eine Vorschrift be-

sagt, siets von den Spielleoten vorbereitet sein sollten, damit man
dureh sie etwa unfreiwillig entstandene Pausen in der Handlung aus-

fiillen und so das Publikum fiber den nicht vorgeschriebenen Unter-

bruch des Stlickes hinwegt&uschen kdnnte. Findet sich die Angabe:

Musica allein in den Texten vor, so baben wir das Eintreten von

Instrumentalmusik anzunehmen, denn Ges&nge werden jedesmal als

solche bezeichnet, oft die Texte oder die Melodieen angegeben, nach

denen zu singen ist Es heifst z. B, in: ein gar scb5n Spyl von dem
glOubigen vatter Abraham etc. (Zurich, Froschauer 1562): Musica.

In der melodey, Vitam faciunt beatiorem. mensch one sch&rtzen

hie lern alleine. Oder in Birk's Tragoedie wider die Abgtitterei (1535)

sapphische Strophen : Uymne wie iste confessor. Beel starcker Gott etc.

Oder: ein ander gsang, glych eim Magnificat quarti toni. Beel starcker

Gott, wir loben dich. Oder: ein andres sapphicum: Wir s6nd alleyne

Lieben Gott vertruwen. Ferner ein andres Mai nach: pange lingua

zu singen. Oder: Chorus. Asclepiadum Gliconium

„Nun lond uns fromme ltidt

Loben den herren millt" . .

.

So findet sich auch die Angabe: wie ein sapphicum zu singen.

Sapphische Strophen finden sich u. a. auch in Birk's 1532 er-

schienener „Historie von der Susanne". Erinnert man sich, dass

Peter Tritonius 1507 seine Sammlung 4stimmiger Eompositionen

horazischer Metren erschienen liefs, (vgl. Vierteljahrsschrift fQr Musik-

wissenschaft 1887: B. v. Liliencron, die horaz. Metren in deutschen

Eompositionen des 16. Jahrhunderts, dazu: Benedict Widmann tlber

Statins Olthof, ebda. 1889), dass 1526 weitere Eompositionen der-

selben Metra herauskamen, die wie jene zu Lehrzwecken benutzt
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warden, so haben wir hier einen deatlichen Beweis von der raschen

Aasdehnung der neuen Kompositionsart. Dass die Bearbeitung des

Werkes des Tritonius durch L. Senfl (1534) in der Sehweiz rasch be-

kannt wurde, ist anznnehmen. Wie weit die sp&tere Eomposition hora-

zischer Metra durch Paid Hofhaimer, welche 1539 Joh. Petrejos in

Nflrnberg druckte, in der Sehweiz eingewirkt haben, ist nicht bekannt.—
Die Ghortexte werden meist ganz mitgeteilt; entweder nimmt

der Ghor an der Handlung teil oder aber er ftillt die Zwischenakte

aos, indem er in allgemeinen moralischen Betrachtungen an das durch

den vorhergegangenen Akt gewonnene Stimmungsresultat anknttpft.

Ober das letztere vgl. meine Mitteilung: M. f. M. 1889, pag. 109 ff.

Ober den ersteren Punkt hier noch folgendes. In des Mathias Holz-

wart Spiel von Saul (1571) treten nach David's Kampf mit Goliath

6 Frauen von Sacho mit Saitenspielen in den H&nden auf und singen

ein Preislied des jungen Helden in der Melodie: iam sates terris;

dann erscheinen 6 Frauen von Asleca von der andern Seite der Btthne

und singen und spielen gleichfalls. Nach dem Gesange Ziehen sie mit

ihren Spielen umher, d. h. wohl, sie geben eine Art von Postludium,

w&hrend sie abziehen. Oanz neu ist, dass im Spiel von Abraham der

Chor eine Art von Begrtifsungslied zu Beginn des Stttckes singt,

und darauf erst das Argument des Herolds folgt (Gott griifs euch

gmein
|
jung grofs und klein). Selten sind die Noten angegeben. Im

allgemeinen tragen die Chorges&nge das gleiche typisch - steife Aus-

sehen. Eine Ausnahme machen z. B. manche ChCre in dem Luzer-

ner Osterspiel von 1583, dessen Gesangsheft mir vorliegt (Vgl.

fiber das Osterspiel Ben ward Brandstetter: Zur Technik der Lu-

zerner Osterspiele. Basel 1884. Derselbe: Die Begenz bei den Luzerner

Osterspielen. Luzern 1886. J; Baechtold: Gesch. d. deutschen Ltrtr.

i. d. Sehweiz. Frauenfeld 1889. 4. u. 5. Lfg.) Die Namen der Ver-

fasser von Text und Musik sind uns ttberliefert. In dem handschrift-

lichen Bande, dem zehnten von 12 stattlichen Folianten (sie befinden

sich in Luzern auf der Bttrgerbibliothek), heifst es nftmlich: „. . . durch

Benwardum Cysat Statlschrybern zu Luzern und Begenz des spils,

so vil die rymen und sprach belangen, und durch den wtifdigen

Fridolinum Jung, Priester und Organist, die Noten gesetzet". Der

Sinn oder Unsinn der Textworte verlangten hier eine andre, leben-

digere Anteilnahme der Musik als in den oft herzlich platt morali-

sierenden Ghorliedern. Die Worte, so weit sich liberhaupt bei ihnen

irgend etwas denken l&sst, laufen auf eine Verspottung der Juden

heraus, indem diesen ein schauerliches Sprachgemengsel von griechisch,
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lateiniseh, deutsch and hebr&isch in den Mund gelegt wird. Die

Musik beteiligt sich in ihrer Art an dieser Verspottung, ahmt das

„Mauscheln" nach und unterstQtzt oft in recht drolliger Weise be-

sonders aecentuierte Worte. Freilich darf man in den Gh5ren trotz

einzelner Besonderbeiten nicbt nach allzu grofser Mannigfaltigkeit

suehen; aber es springen sofort gewisse typische Intervallschritte und

Anfiinge ins Auge, and immerhin sind sie merkwtirdig genug, dass die

Mitteilung wenigstens einzelner der ChCre gerechtfertigt erseheint.

Einem Ghor gehen gesprochene Worte voraus, derart, dass Subjekt

und Pr&dikat des Satzes gesprocben wird and bei der Angabe des

Objektes der Ghor einf&llt. Ich teile ihn nnten vollst&ndig mit. Die

Textworte (so an dieser Stelle) machen oft den gleichen Eindrnek wie

ansere Kinderreime, z. B. die beliebten Abz&hlreime. (Vgl. L. Tobler:

Volkslieder. Bibl. alter. Schriftw. d. d. Schweiz. Huber, Franenfeld.)

Einzelne Mitteilungen, die noch bekannt zn werden verdienen,

flige ieb hier am besten an, da sie sich zum Teil auf schon genannte

Stlicke beziehen. Ich sagte schon, dass in den Dramen auch von der

Musik die Bede ist, dass man ihre Wirkung preist. So wird Saul von

Davids Harfenspiel beruhigt, und in der ..Bel&gerang der Statt Baby-

lon" (von Jos. Murer aus Zurich 1559) findet sich eine sehr interes-

sante Belegstelle.

Nach einem lakullischen Mahle, das Belsatzar seinen Freunden

giebt, ertdnt erst ein lustiges ,,hofracht
u
der Spielleute, dann ein vier-

stimmiger Qesang. Dem einen der Zuhflrer geht nun die Musik der

Flflten und Schwegeln aber den Gesang, weil jene so lange „colo-

rirend"; der andre ftih.lt sein „leid zerst5rt", der dritte glaubt, selbst

Gutter k5nnten solche Musik nicht zu Wege bringen, Belsatzar ver-

trdstet alle auf noch Schflneres: 4 Lauten erklingen; das Beste hat

der Kflnig aber auf zuletzt verspart: „D'violen bruchend rftcht vom
grund". Alle sind entziickt und schliefslich preist einer in be-

geisterten Worten die Kunst:

„Die Eunst ist fiber alle Ding

im und under des himmels ring.
u

Auch die K6nigin und die Kebsweiber Belsatzar's rUhmen jede

in ihrer Art die Musik; es ist ein sehr feiner Zug des Dichters, wenn
er jene sagen l&sst, sie glaube durch die Tone in den fiimmel versetzt

zu sein, w&hrend einer der Nebenfrauen das Herz in „bgirlichkeit
u

entbrennt.

Noch eine Stelle mochte ich hier anfflhren; nicht so sehr der

poetischen Schonheit des Textes wegen, obgleich diese nicht gering
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ist; vielmehr wegen der geschickten Vorbereitung des Chores dnrch

die Worte, die anf einen durch die Musik zu erzielenden H6hepunkt
der Szene hindrftngen. Die Szene findet sich im Spiel von der Em-
pftngnis and Gebart Christi von Jacob Funckelin (1553). Den Hirten

aaf dem Felde n&hert sich der Engel Gabriel und erz&hlt ihnen mit

Worten, die offenbar dem schdnen Lutherschen Weihnachtslied: Vom
Himmel hoch — nachgedichtet sind, von der Gebart des Heilands.

Er schildert, wie er ein „Kindlein rein" geworden sei, damit alle

Sttnder Gottes Kinder wtlrden:

„De(s fr5uw sich alle Ghristenheit

Und danck jm defs in ewigkeit.
u

Nan singt der ganze Ghor der Engel das gloria in altissimis deo.

Die Hirten sind geblendet von der Qberirdischen Erscheinung and

dem Wohllaut der Tdne:

Nozer: Es lut so hertzigklichen wol

Das mir min hertz noch fr5uden vol

Ich meint ich wftr im himmel droben a. s. w.

Photir: Wenn d'stimmen aller menschen kind

Und s'gsang der vflglen, wftr sy sind,

Za8ammen that, wfirs by mim eidt

Gen disem later trarigkeit.

In der That mass die Wirkang auf die Zuschauer eine Uberw&ltigend

tiefe gewesen sein: unsichtbare Sanger lassen den feierlich sch5nen

and freudig bewegten Gesang mit seinem energischen Bhythmns er-

tOnen. Wie jauchzend ttat das „Glori" dazwischen, wie eindringlich

hebt sich die Melodie gegen den Schlass hin, am mit dem nach-

drflcklich ernsten and daram am so verheifsangsvolleren Worte za

schlieisen, dass heate der Heiland geboren ist. Vgl. die Musik.

Und noch ein letztes Beispiel aus dem Noe des Hans von Bute

(1546), dem gleichen Werke, in dem Jubal die eingangs angefthrten

Worte spricht, in dem Qbrigens auch eine genaue Absch&tzung der

Instrumente gegen einander stattfindet.

Nachdem mancherlei Gruppen von Instrumenten naeh einander

gespielt haben, sagt Lamech, die Instrumente vermGchten recbt gut

„Anfechtung
u

ins Blut zu bringen:

Sy b'wegent hertz, b'gird sinn und gmtit,

Die seyttenspyl gend frttntlichkeit,

Das man zur Hebe ganz wirt b'reit

Zu frSligkeit zttcht mich der gsang

So bringt der Instrumenten klang (d. h. die Blasinstrumente)
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Vil manheit and ein grossen Mut

Es fibertrifft herrschaft und gut. —
Noch ein Wort fiber die Spielleute, die oft cbarakteristisehe

Namen tragen; so heifst ein Trummenschlaher „Bombaradach". Ihre

Amter erstrecken sicb anf das Ansagen der Tageszeiten, der Oastereien,

das „Abblasen" nach Beendigung des Mahles, sie treten aueh als

komische Personen anf, insofern wenigstens, als ihre Worte oder

Worte fiber sie auf die Laehlust der Zuschauer wirken sollen. In

der Olung David's von Val. Boltz sprieht Jefsriel von des Trompeters

Durst: weil er betranken sei, babe sein Instrument keinen Ton. Im

„Noe" wollen die Trompeter zum Essen blasen, dass ihnen „der

halfs mflcht krachen". Dann vertreten die Musikanten auch die Polizei

und wehren dem andr&ngenden Volke ab. Natfirlieh macben sie in

kriegeriscben Szenen entsprecbende Musik. Zu bemerken ist noch

folgendes. Japhet sagt im „Noe":

mit einer truineten allein

wirt zuher b'rufft der mannen gmein,

d. h. beim Elange einer Trompete milssen sich alle Manner, diq

mindestens 20 Jahre z&hlen, einfinden. Das letztere geht aus einer

frUheren Stelle hervor. Man muss die Bedeutung dieses und andrer

Signale wohl allgemeiner gekannt haben, denn es heifst spater ein-

mal: Cham „blafst ein stille" obne dass hier, wie es an andren Stellen

allerdings geschieht, der Befehl nochmals mfindlich wiederholt wOrde.

Wir sahen, dass die viel beruhmte, „Musikantenkehle" auch in

unsern Dramen ihr Becht behauptete. In einigen Bemerkungen, welehe

Zwingli's Amtsnachfolger Bullinger seinem sch5nen Spiel von der Lu-

cretia (Neudruck von Baechtold: Schw. Schausp. d. 16. Jhs. Huber,

Frauenfeld. 1890.) fiber Geberden und Wesen der Darsteller anh&ngt,

sagt er ausdrticklich : „die Sanger und Diener der Pensionern sSllend

vyl neygens und hofierens k5nnen, vyl taller schl&ckens.
u Aueh daraus

folgt, dass ihr Wesen ein komisches sein soil. So schlecbt kommen
sie in der „Belagerung'Babylons" nun niebt weg: sie bekommen bei

dem grofsen Mahle Belsatzars einen Tisch fur sieh, auf den man
alle m5glichen Sorten Wein, Pasteten, Wildbrat und Rebhtihner setzt

Der Gredentzer vertrOstet sie noch und sagt entschuldigend, bald wolle

er besseres bringen. Sie sind aber mehr als zufrieden und meinen,

es sei am halben genug. In Dankbarkeit gehen sie jetzt daran, ,,ein

lustig frftlich hoMcht" zu machen.

Ober die verwendeten Instrumente ist eingehend zu sprechen un-

nOtig. Wie fiberall tiberwiegen auch hier numeriseh die Blasinstru-
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Die Musik in den schweizerischen Dramen des 16. Jahrhunderia. 78

mente. (Vgl. auch Wasielewski: Gesch. der Instramentalmasik im

16. Jabrb. Berlin 1878.) Die Verwendung der einzelnen Instrumenten-

arten ist selbstverstftndlich eine planm&fsige, den jeweiligen 8zenen

durchau8 angemessene, so dass also z. B. in kriegerischen Szenen

Trommeln, Pfeifen u. a. Blasintramente zar VerfQgung kommen. So sehr

nan aber auch, wie wir sahen, die Saiteninstrumente als die bttebsten

and besten dem oder jenem galten, ein Schluss obne „Pauken and

Trompetenu ist nicht statthaft gewesen. So mUssen bei dem Freuden-

mable Belsatzar's, nachdem gesungen and aaf Laaten and Violen, die

als „da8 frdlicbst" beim „Hofrftcht
a

zaletzt kommen, docb Trammeten,

Trammen and Pfeifen den Beschluss machen.

I. Ein Geistlich | Spyl von der Empfengk-
|
nafs vri Gebart Jesa

Christi : ouch | dem, welches sicb vor, by, vnnd nach der ge-
| burt

verloffen hat Gedicht durch Jacob Funckelin Anno 1553 vnd

gespilt durch die Jugend zu Biel uflfs NUw Jar. (ZUricher Stadtbibl.

Varia 357. G. VII.)

—d g g o a ~T~ -a—g—j= . o
-fl—+ v -B —

Eer sey Gott im hflchsten thron, undChristo aim ge-lieb-ten son | die

Tjl B » B B » a <l_ ^ h » jt P w ^ B o B
'

hochst glo-ri und herrlichkeit von yetz an bus in e-wig-keit, Al - le- lu - ja.

5n
6 mensch lob Gott den Herren din, der sun Gotta wil din heiland syn, Al - le-

W -S- Vfla 0.0 = » B*=W
lo-ja. Glori, Glori den Herren Gott in si-nem rych, der dw&lt hat s&-

—:*! ti » (J
:X=ftl'»«»a»H a » H *

a » a. ^ «
lig macht und rych, im glieb-ten sin. sal-ger tag gantz froudenrych, gantz

tw^-* g * « i
a

=
<r
-*-^^_» H « j

frdudenrych, zu die-ser frist, An welchem Gottes sun in d'walt ge-bo-ren ist.

II. Ecclesia | Edessaena Mesopotamica | afflicta . . . .
|
Das ist:

|

Eigentliche beschreibung wie der | Rdmische Kayser Valens Ariani-

scher Sect, | Valentini dels j. Bruder and Mitregent, ungefahr | nmb
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74 Die Muaik in den schweizerischen Dramen dee 16. Jahrhunderts.

das Jabr unsers Hollands GCGLXX
|
die Glieder dor reinen ortho-

doxischen Kirchen zu
J
Edessa in Mesopotamien verfolget, and was

|

sieh darbey denckwlirdigs verloffen. In teatsehe Beimen in form einer

Comoedi ete. Von Ghristoff Marer. Burger za Zurich gewefiner

Amptmann za Winterthur. (Z. St. Bibl. 2 Expire. G. 46. 6. 83.)

Actus 3, Scena 3.

4 voc.

tefc =*=a= » I » A . t=^=t: a » O

Un-ser kei-ner l&bt ihm ael-ber nod un - ser kei-ner stir-bet ihm set

S
t rrui 3^e*3ji <*

—3EE+ + '

ber; l&bend wir, l&bend wir, so l&bend wir dem Herren Sterbend wir

^ ±
w=£ 3SE —i 1 1_

jv »*=**

so sterbend wir dem Herren,

±:i^l_UbizSw »

darumb, y wir l&bend o - der sterbend, so sind

s ±
Sje£ A » »'3t St "—

*

wir dels Herren, darnmb wir 1&-

l^rr-lJU * j-i- -*—^ £=»=

bend o- der sterbend So sind wir dels Herren

Secunda pars.

Dann darzu ist Christus auch ge-stor-ben und uf - er-stan-den y

w

I Y J J A-ItV* *
j Y Y Y j I Y I g

und widromb 1ft -ben-dig ge-worden, y

$E

Ian iii*,^,i»rwi fl .Yi Aj=

^
Das er fi • ber tod and 14-ben-dig, und lii-ben-dig,

+=tc J>-» T » » nu t

and lilrbeD-dig ein Herr syg das er ti - ber tod und lft-ben-dig ein Herr syg
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1m O P+=Sz * B d y -^ ^ A ^jr
Christus iflt myn L&ben, sterben ist myn gewtinn y

Actus 4, Scena 3.

4 voc.

3*e*Ff S i-4 T
f > j t

» +

Wer Gott ver-traut hat wol ge-baut im Himmel und auf er-den, y

3EE£m r t SE »
1 1T~»~q i » *

darumb uff dich all Hoffhung ich gantz

3 >' « J A r»^ »=*==
vest und styf than setzen, Herr Je - su Christ myn Trost du bist, in

n>tt n >M I I ; 1»

To-dee-noth und schmertzen, in To-dee-noth and schmertzen.

III. Aas dem Luzerner Osterspil von 1583. (BOrgerbibl. Luzern.)

a) Das Judeng8ang.

Wir ar-men Ju-den kla-gend hangers-not und mussend gar bei za-gen han

l£ -H 1 » 1 1
—-i -4- £* —

^

itV » / I I *—»-

kein brot oi - me las compas-si-o cul-lis nul-lia las-si - o £- gypten

T t * IX + + B
i t » »^ »

waa gat land wan wau wan wan wir - ri wan £ - gyp-ten was gutt landt

b) Wann moyses wider vom berg gath zun Juden.

Padoa melos cy - pel-re - i oelos ha-sel - re - i rumpelas i or-go

an t T t ^ 3E?E Y T • H
1e^

mentis ma-lo hasli - mi-ta-mi la- do has fi-du-la da hfi ma ha.

l
) a. Anm. sa Chor h.
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76 J)i* Musik in den schweizerischen Dramen des 16. Jahrhunderts.

e) So moyses wider off den berg gadt, mitt Gott zu reden.

xkzx ± i j j
v .£^_I_o_.» I $ V-*^

Moses ist ein gtrttwerknecht, se-lig sy - e sin geschlecht, A-do-na - y Theos A-

i i •- A i Y ? o--+S^» ^ » i±3C15
do - na - y Theos. Moses bringtvongotbescheiddeswarend wir fro o - ne leid.

d) Pater noster pyrenbitz in dem namen taberitz, taberitz and

Isaac, Isaac and Abraham, Abraham and Kickrion, Kickrion nnd

schlachischloss, sehlachiscbloss and schwynin fleisch tribt den Jnden

ass den schweiss and ist inen vil za feiss. Daramb nemmend wir

darfUr

(Tanz)||.1 o l=f=^ 9 » *-g=^ o
EBE

bradwttrst und su-re senff ist al-ler Ju-den tampff Gamma-htt ma htt

<t T 1 A » »_i_i I T t i I
al - la cal - la mal - la al - la wil - la wi • gra - i ru - i ra - i pfu pfu.

e) Zam opfer and Tsdz umb das galdin kalb.

(Tanz)

fl3=^
» v v « i 1 ? Y.o-i^^

Ha-do-na-i ca-dos ca-dos ce-pha htt ge - na - za-reth he - li he-

£ ± E&3=£ -4—0- it
flF 0—0-

li gamma htt bist du meister tempelman kam bon ga - li le a cepha

±
f= <* -4—- BfF

htt ce-le-sti-ca phi-so-le-i gu-la o cepha he-li-e cepha htt

it=t
^ i » o »

'^ f » ^ » 4

ce - le - sti-ca phi- so - le - i gu-la o cepha he - li - e.

Ein ander tantz volget draff.

±
I

i i H 11
i'-t4z^zA-^4HL-^^

^=*=
bistu meister tempelman. unserm gott wir singend hie, der uns macht uss E-

^ r^i|.u^^*•=
gypten zien von Memphis her mit al - ler nott - sy - ris ist ein grosser gott
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it1

t ?
v r r

r y | t i
EPE

i
E
l

u=
syri - o syri - o syri o

I • T 3^£
t*

ay -

f) Za end des Actus.

n

j-A-M » t
t y I

T '

T
*

flF=*=*
Hal-la io hal-la io hal-la io wir singent und sind al - le fro. He-li

ti r | y | y | B r ^
IF

he - li he - li lo-bent hie schen tramferas sin ge-bott halten wir vast

g) Nach dor begrabnuss Lazari.

S Ej^E * t u*E£
transit ad patres la-za-rus in re -qui - - em Et no-las om-bas

S 2E£E£-r-»- =£^£
ia wan er wider kam halla halla La-sa-ron tre

» *
passi

»

^"Hj j H H B
UF =$=* H H H

on halla halla la - za-ron tre pas - si • on tre pas

h) So der Salvator yn rittet.

si -on.

fcsfc
j(\ ****** *' »-^/-» » "W O »

Gloria lau8 et honor tibi rex redemptor

^^ g -0—0- -+-y -»-» » c
cm pue le decus

-0.

o - san-

f-0/ + 0_^_
f£

/0 0- :*=: =«F
1 1 -0-

na. Israel es to rex Davidis et inclytu pro-

l
) Die schrSgen Striche im Original offenbar der Textverteilung wegen ge-

zogen. Ebenso im folgenden.

Digitized byGoogle
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»/* » a » g *»»*,»» + »» + -fr--0~

lee qui in domini rex benedicte venis.

i) Dann so singent die Apostel das Ttitseh Benedictos.

=3EX gj », g » O 6 ~ 6 »7 My/»/»» <E=^IF^ / W
/ »/

Gesegnet sei der Herre Gott, der kumpt

*=
.1 / »/

|» » vEfiE » I ~pi>y±± » ; » /

im Namen desa Herren

1

Gott

^=ar
I33E » / »#/—

:*r*F
ean - na In der Hohe Gott

k) Wann Lucifer mit Juda geredet hat.

Ill » I I : B^a^-*—/- ^—<r
Ba - bi that sprechen ca - doe er wel den tempel breehen

» T t ? »3£ » H/

cambros ist das war so werd gnldin unser har.

1) Wann der Hussvatter mit Petro and Joanne geredt hat.

r-i'»;;i»w*; + +
Ju - das hat uns wol ge-wart, wie es tin - ser hertz be-gert; dee sind

Uiti
t I I>^-+

wir von hertzen fro re - su la la io io io.

m) In der Handsehrift stehen die Stimmen des ersten Chores

aaf der linken, die des zweiten auf der reehten Seite. Ich behalte

den P-Schltlssel auf der 3. Linie far den Bassos secundus bei, setze

aber das Ganze in Partitar. Die Taktstricbe stehen gleichfalls in

der Handsehrift. Im zweiten Chore ist die Anordnung so, dass links
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stehen: Cantos primus (also Discant), Tenor, Altos, Bassos primus;

rechts: Cantos secondos a sex, Bassos seeondos.

Cantus primus, d, 6.

rjr 3Ei^ -& »-
3B $EE£* V ¥

^
Ba - ra - chem E - za - cha - i Jod na-im Ba - do - na - i

Tenor ***** >timm soil Jntonleren and doch aUsyt mit den anderen stimmen respondieren.^^s y ** 3^-»» »*

S2?a*9tt« prifftw.

3E 33=- ; j j-?-*9—<*-

Canftt* secundu*.

J ^ J -*» <*-

r ^ g g-H^g
AUus.

^ 3e£^ EfcE g «y» »-

itaMNf wcttfuiw*. ^^gs <g <g * *-
<fr /fr

=P=
*=3t

ff s c u r~t ^^^^^^mi r & i. u ^
Sa doach Merda-cha-i

3E S
SchimelJod Ba-do - na - i Zo-ro-am Bereasem in

rr J i j
azFg^ » *

l

/*>

^j/J"' j j S^ & -th 3t=t*^g^ - g

^3E=* DZ
11=

=*—

p

Nr^-r
/^

=3=
[T f J P j J |^ /g /* /g E S•g^

Zo-ro-am Bereasem

bi A*mr m jjm Tgr-pr
-j j j j j<g H

]
) Mecpt hat lalschlich eine Pause. *) Mscpt f. Andere Stellen aind still-

achweigend korrigiert
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p p » j p/ <q p p p pI bill I I I^~&-

Manasse dron. Mus-ser-le nostre fe - ate can-te-mo.

uu-±^±j j j j^ j ^ j j fr

y< J jJ -*—

*

i * J
I
*i3Z:

^ /T\ ,

- j ;;jw
j j j *

1RF

IfT - 1 J J

/Ts

y—ar

- r g c r r r r r r r

Ma- nas-se dron

j j i j j

P

3^e*3 BSB
Ctontut I.

^ ^ p_^t p j
q * I I I I

-F <9 g= £e£e£e£e£e£E3
Can-tem in sy - na - go - ge

Canfo« XT. ^
(I I P gk J J J j ~^=

Ai Ba - do - na

J J J J J J

4ftu0.

in ci,
i r r

T

r r r
<^=^ r» /g

Tenor.

i J J.—

J

a» aW 9 V g"

Bassus L

£Efe 1—g»T * *
J J J J-^^

Bassus II.

PT' I ' J J. J j j j j j j ;* # zsz

l
) Die Pause fehlte hier. *) Fehlt im Msept.
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r p s r r r-=g 3i ^ j -f5*-s g h

ae-oher-le Man-do - le - ne che can - te - mo tut - ti qnan - ti

ii : t j j i-a £=?=^—j-j-ra=a*

m r p f r r^^ r rr r r r?^^

13 j ; g j j ffc_<a- g j j j j j
j—

^ j g g j j ^^^^^^^
fr J g g J J e^e^luu^j j j j^-^

I
*** p ^^ -T> rys

a h-<5>-

IftF

j ; ; j i-aH^

Vi - va le no-stre fe - ate.

Sr~T7S <g» p , g-

^^^ .g* g g r r
g p fl-

* *

vi - va le no-stre fe - ate.

f • j' j j j » H Hi

* j j J~ j s s
•* *-

t> t*>

f
* #- -H . H

vi - va le no - stre ie - ste

\* i J
1

J' j i-+=*ri J- J- j j p a
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82 Die Mosik in den schweizerischen Dramen des 16. Jahrhunderts.

Maaritaana. Tragoedia. Sant Mauritzen Spil. MscpL Solothurn

Stadtbibl.

Chorago praeeinente seqaitor hymnus Jovi 0(ptimo) M(aximo).

Singt er allein. Chorus.

Tenor.

t * t *
»

»
t ?

± £ liTT* * »m m
Dich Jup - pi - ter all d'welt ho - he pry - sen sol, dann di - ner

3
|
i

v
» *

t j * i i ^8 » » a *

Gott-heit hi - mel and erd ist vol, Din ist der gwallt and ouch

A » » g&G ^ H

die herrschaft, Dir wo - net by, By - ge, tu - gend and krafft

^ itt
/rs

P a b b
o o B B =*=»=

Dich Jap-pit - ter all wellt ho - he pry - sen sol, dann di - ner Gott-

-B-
=«:

heit hi - mel and erd ist vol, Din ist der gwallt and oach die

<V.. § B~~T U » —

»

5 =*=*=

herrschafft, Dir wo - net hy Sy - ge tu • gend and krafft.

Hymnus.

Vorsenger: Nan wendt wir jetzund von hinnen keeren:

Martem den stareken Gott mit gsang vereeren.

Diacantus.

f*k 7\
—

"

t—1—Jr^
I

-^--Jri i .-—

^

ar-

Tenor.

^—«—*—

r* '

i— —#-i"""V
5 *r~' ALJU4—* *-^

B088U8.

r—

5

4- +-H

1 1 M
1

^ ° °^^=^

-T if ^ M •—•_]

1
• 1
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10/

z* * • j * A^£^ ^£s s
IHi ng— 3Ee£ » »

/Ts

"fr » » » I + 3d » o:

g t> t—±—i—
' - » --0 «r-~~5—1

—

t"4

i

.b * 4—+

|)3[> « ;;—jh-

—

*

SL-,

» » 1

—5 ft

—

JOt
,

-"*—s—*""

-*—
*-i

. *t-.

^L *—*-

*
i

G*0 =*=1« 1 i

-^a—o_ H3

—

\\^9-^ {_£-
1 —

'

r* 1

[—$_4_
J B"

Original:
T«kt5. Tftkt 10.

Tenor. flair g j_frf-+-»- ete. Ila ji
*
f~f -y— etc.

Die andern von mir vorgenommenen Eorrektaren sind aas den

Qber die Systeme gesetzten Originalfigaren zu erseben. In Takt 10

dient das Ruhezeichen wie der Additionspnnkt.

Mitteilungen.
* Beitr&ge za einer 1594 geplanten Notenpublikation (Paul Kohler,

Jakob Begnart a. a.,betreffend). Unterm 24. August 1594 schrieb Abraham Bats
zu Naumburg an den Administrator Kursachsens (Herzog Friedrich Wilhelm I. zu

Sachsen — alt altenb. L. —),*) dass er, als Freund des Nachgenannten und als

Vormund dessen Kinder, beabsichtige, des „furtrefflichen musici Pauli Odleri seli-

gen etc, weilandt cantoris zu Aldenburgk opera musica" („solche herliche gute

composition
1
*) herauszugeben. Ferner hatte er vor, „des auch furtrefflichen weit-

berumbten Jacobi Begnarti**) etc italienischer gesang" (2 Theile), die bereits dem
Kaiser (Rudolf II.) dediciert worden waren, „wegen besonderer liebligkeit solcher

*) K. S. Hauptstaatsarchiv: IE, 21, foL 16b, Nr. 44, B1L 388/9. (Original)

**) Als Lehrer der kaiserlichen Kapellknaben war Begnart (auch Begener) von

Kurfurst August zu Sachsen 1580 mit als Nachfolger Scandellus' in Aussicht ge-

nommen (K. S. Hauptstaatsarchiv: Copial 456, 62b).

Monatah. I MittikgeMb. Jahi* XXII. No. 5. 5 a
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composition" mit „anderem neuen lustigen teutsohen Texte"*) to edieren. Auch schreibt

Batz von einer SammluDg „besonderer anfserleeener motetten and lustiger teutscher

lieder variorum authorom, so noch zur zeit niergents gedruckt worden", welche in

Nurnberg gedruckt werden sollen. Indem Batz urn ein Privilegiam far sein Vor-

haben bittet, bemerkt or, dass er die Kohler'schen opera dem Herzoge Johann

Georg (I.) za Sachsen dedicieren wolle. Aos Torgau, 3. September 1594, datdert das

Konzept (ebenda BU. 387 und 390) des landesherrlichen Privilegiams, welches den

Nachdruck bei Verlust s&mtlicher Ezemplare and 100 Rheinischer Goldgulden, deren

eine H&lfte der karsachsischen Rentkammer, deren andere dem geschftdigten Heraos-

geber verfallen soil, verbietet Yon den privilegierten Dracken findet sich nichts

im Archive.

Dresden. Theodor Distel.

* Cantate fur eine Altstimme von Johann Wolfgang Franck. (Urn 1680.)

Fur eine Singstimme mit Begleitang des Pianoforte herausgegeben von Dr. Friedrich

Zelle. Lpz., Breitkopf & Hartel. fol. 17 S. 2 M. Die Cantate, nach einem Ms. der

Kgl. Bibliothek za Berlin kopiert, besteht aos 8 S&tzen: Einer Instromental - Ein-

leitung, mehreren Recitativen and Arien. Die Form der Recitative and Arien ist

ganz eigentumlich and Franck ganz allein eigen, denn das Recitativ ist im Stile

des Arioso geschrieben und die Arien teils im protestantischen Chorale, toils in

Fagenart. Dem Schlusssatze giebt er auch die Bezeichnung Fuga. Der Charakter

der Cantate ist ernst and echt kirchlich and die Erfindung meist bedeutend. Die

beiden Instrumentalstimmen and der Bassos continaus beteiligen sich darchweg im

kontrapankti8chen Stile. Franck ganz kennen za lernen, scheint eine sehr wichtige

Aafgabe zu sein, denn sowohl hier als in der frtther angezeigten Oper (21, 123)

von ihm, zeigt er sich als ein sehr bedeutungsvoller und tief angelegter Charakter.

Die Ausgabe entspricht nicht den Wfinschen eines Masikhistorikers, denn es ist

nicht zu ersehen was Original und freie Zua&tze sind. Auch ist der IQaviersatz ein-

mal vollstimmig, dann wieder so dfinn, dass man fiber den Charakter der Original-

instrumentation vollig im Unklaren ist. HerauBgeber und Verleger haben wohl mehr

an das grofee Publikum gedacht (was solche Werke doch nicht kauft) als der Wissen-

schaft einen Dienst zu leisten.

* StoUbrock, Ludwig: Die Komponisten Georg und Gottlieb Muffat Ein Bei-

trag zur Musikgeschichte des 17. und 18. Jhs. Inaugural-Dissertation zur Erlangong

der Doktorwtirde ... an der Universit&t Rostock. Rostock 1888. 8°. 64 S. Eine

recht verdienstliche Arbeit, welche die bisher bekannten Quellen einer grandlichen

Untersnchung unterwirft und dadurch zu einem ganz anerkennenswerten Erfolge

gelangt Die Wurdigung ihrer Werke und Leistungen obiger beiden Komponisten

ist saohgem&fo und verrfit grundliche musikhistorische Studien.

* Michel Brenet. GrStry sa vie et see oeuvres par . . . Ouvrage cooronn^ par

TAcademie royale de belgique. Paris, Gauthier-Villars, 1884. 8°. 287 S. Eine auf fleilsige

Quellenstudien begrundete Arbeit, die mehr Anspruch auf Beachtung machen kann als

die meisten neueren franzdsischen biographischen Arbeiten. Der Yerfasser ist auch in

seinem Urteile offen und lobt nicht blindlings ins Blaue hinein. Die in der Beilage

mitgeteilten Dokumente sind zwar nicht unbekannt, ihre Zusammenstellung aber

immerhin wertvoll. Die darauf folgende Bibliographic ist zwar sehr kurz abgefasst und

*) Die vornehmsten Kunstler (Begnart selbst, auch Jakob Gallus sind speziell

genannt) hatten dieselben gebilligt.
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aieht mehr einem vorl&ufigen Entwurfe fihnlich, dennoch bildet sie immer einen An-
fang. Sehr gat ist dann das Verzeichnis der Werke fiber Gritry, sowohl an Bio-

graphien, als Kritiken, Gedichten and Portraits.

* Miasa ad 4 voces in aeqaales auctore Qulidmo Byrd. Edideront Gulielmus

Smith Rockstro et Gulielmus Barclay Squire (Price 2 Shill. & 6 pence) London &
New-York, Novello, Ewer & Co. gr. 8°. Part 65 S. Eine sehr klare, einfach and

kurz gehaltene Messe in den modernen Schlusseln und Elayierauszug herausgegeben.

Sie eignet sich ganz vonuglich zu Auffahrungen in der Kirche. Die englischen

Koraponisten sind in der Vorzeichnung der erhdhten und erniedrigten Tone sehr

gewissenhait und leiden nioht an der Voreingenommenheit der Deutschen, die sie

einst angstlich vermieden. Zum Studium ist daher diese Messe ganz besonders

geeignet, weil die Herausgeber die wenigen von ihnen hinzugesetzten besonders

anzeigen.

* Herr WUl. Barclay Squire hat in der bekannten englischen Sammlung
neuerer and alterer mehrstimmiger Gesangswerke : Part music for Choral singing

(London bei Stanley Lucas, Weber & Co.) wieder 4 Madrigale und Canzonette zu

4—6 Stimmen von Thorn. Weelkes, Giles Farnaby, Luca Marenzio und Peter Phi-

lips (Nr. 333— 335 und 339) herausgegeben. Der Engl&nder ist immer praktisch

und sucht Wissenschait und Gesch&ft miteinander zu verbinden, daher haben die

Gesfinge alle englischen Text, die Stimmen sind in die modernen Schlussel fiber-

tragen, die Yersetzungszeichen mit Geschick und Kenntnis des alten Tonsatzes ein-

geftigt und der Partitur noch ein gut spielbarer IQavierauszug beigegeben. Was
aber die Hauptsache ist: die Ges&nge selbst sind mit solcher Umsicht ausgew&hlt,

und dem heutigen Geschmacke Bechnung getragen, dass Kenner wie Laie entzttckt

von den Kompositionen sein mussen.

* In Barth. SenfFs Verlage sind neuerdings 8 altere Singspiele und Opera im

Klavierauszuge mit Gesang und Dialog „nach der Partitur berichtigt und neu be-

arbeitet" von Bichard Kleinmichel erschienen. Es sind dies DitteradorfPs

Doctor und Apotheker; Fioravantis Die Dorfsangerinnen; Qritry'B Die beiden

Geizigen; Iaouard's Aschenbrodel ; Weniel MiUler's Die Schwestern von Prag;

PaisieUo's Die schSne Mullerin; Joh. Schenkn Der Dorfbarbier und WeigVa Schweizer-

familie. Die Neuausgaben selbst sind mir noch unbekannt
' * Soeben ist der Schluss des 1. Bandes des Catalogo della Biblioteca del

Liceo musicale di Bologna compilato da Gaetano Gaspari, compiuto e pubblicato da

Federico Parisini per cura del Municipio. Bologna, libereria Bomagnoli dalT Aqua,

versendet worden und damit der Bestand an theoretischen Werken erschSpft. Der

1. Bd. umfasst 39 S. Vorwort, 356 S. Katalog und bis S. 417 Register nebst 1 S.

Errata. Die Beigabe des Registers ist eine besonders dankenswerte Zugabe, da der

Katalog durch die Einteilung in 37 F&cher an Ubersichtlichkeit verlor. Das Register

zeigt aber nur Namen und Seite an und man ist abermals aufs Suchen angewiesen

ehe man das betreffende Werk findet Bei Autoren, die mit 4, 5 u. mehr Werken

vertreten sind, eine recht umstandliche Arbeit. Anerkennenswert ist dagegen die

Einrichtung, dass die Autoren mit ihren Werken von den Autoren, die nur erw&hnt

werden, durch verschiedenen Drack gekennzeichnet sind. Der S. 415—417 befind-

liche Nachtrag ist aber im Register nicht eingetragen. Diesem 1. Bande sollen

noch 2 Bande praktische Musik folgen. Hoffen wir, dass der Druck derselben recht

beschleunigt wird, denn der Gewinn far die Musikgeschichte ist von hoher Be-

deutung.
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* Yon dem Autographen - Kataloge Masseangdi's rind nach langer Pause

wieder 2 Bogen erschienen and reioht derselbe jetzt bis zam Autor „Monteverdi"

(8. 240). Die Bedeutung des Kataloges beruht hauptaachlich in den biographiaehen

Beigaben, die von dem Herausgeber, Herrn Prof. Paris in i, mit der grofeten Sorg-

falt aosgearbeitet werden und wohl auch die Ursache sind, dass deasen Fortachieiten

so langaam yon statten gent
* Herr Jos. Sittard teilt der Redaktion mit, dass der auf S. 49 der Monatsb.

von Dr. Chrysander veroffentlichte Bericht fiber die Kapelle des Grafen von Schauen-

burg aus Joh. Rist's April-Gesprach, Vorbericht Bl. 8, herrfihrt.

* In der Mitteilung des Herrn Dr. Th. Distel, Monatsh. S. 48, wtinscht der

Herr Verfasser die Berichtigung, dass Silbermann's Anteil an dem Bane der Orgel

in der Hofkirche in Dresden nicht ganz ausgeschlossen sei und will nor betonen,

dass man ibm dieses Werk nicht allein zuspreche. Noch verbessere man das Todes-

jahr Silbermann's in 1753 (statt 1732). Hierbei sei noch eines alteren Pehlers ge-

dacht: In Monatsh. 21, 89, Zeile 14 v. u. lies 1599 statt 1559.

* Herr With. Tappert macht uns darauf aufmerksam, ilaas das in den

Monatsh. S. 37 mitgeteilte Lied von Thibaut de Navarre keinenfalls im geraden

Takte stehen konne, sondern nnr im ungeraden (
8
/a oder */4) und in folgender

Form wiedergegeben werden muss:

rir r nr
,
*-|H

r3 ^
i
J j rTr~7" r I

»

!

\ fir ^ik
* Leo Licpmannssohri* Antiqaariat zu Berlin W. Charlottenstr. 63. Eat 82.

Enth. 812 Nrn. altera und neuere Yokalmusik im Druck, Ms., Partitnr n. Stimm.

Eine audserordentlich wertvolle Sammlung, aus der sich die offentlichen Bibliotheken

gar manche Lucke fallen konnten.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

Kgl. SffentL Bibliothek zu Dresden. Bog. 13.

Geo. Lau & Cie.,
Blfithenstr. 12. Mttnchen, versenden auf Yerlangen gratis und franco: Catalog 5,

Portraits von Musikern. (3200 Bll. im Kupferstich, Iithographie und Holzschnitt)

TXous apprenous qu'une collection tree importante de Lettres Autographes et de
^ manu8crita originaux de musique sera mise en vente a Paris les 5, 6 et 7 mai

1690. Nous relevons dans le catalogue les noma suivants: J. 8. Bach, Beethoven,

Bellini, Chopin, Cimarosa, Flotow, Glinka, Oluck, Oossec, Qritry, JotneUi,

Liszt, Litolff, Lvoff, Martini, Mihul, Mendelssohn - Bartholdy , Meyerbeer,

Mozart, Paganini, Paisiello, Pergolese, Philidor, Piccini, Sacchini, Salieri, Sear-

latH, Schubert, Schumann, Vieuxtemps, Viotti, Wagner, Weber, ZingareUi etc. etc

Le catalogue sera envoy (5 franco a toutes les personnes qui en feront la demands a M.

Engine CharaVay, experten autographes, charge" dela vente, 8, Quai du LouvreaParffl.

Verantwortlicher Redakteur Robert Bltner, Templia (Uokermmrk).
Dmok yon Hermann Beyer A SOhne in LangeniaUm
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Ho. 6.

Georg Muffat and sein Florilegiam 1.

Von L. StoUbrook.

Als ich im Jahre 1888 meine Dissertationsschrift „Qeorg und

Gottlieb Muffat" (Rostock) vorbereitete, gab ieh mir redliche Mtthe das

Werk „Flortiegium primum" des Slteren Muffat aufzufinden; was mir

aber nicbt gelingen wollte. Vor einigen Monaten nun bin ich durch

einen Fingerzeig meines verebrten Freundes, des Herrn Mosikdirektor

C. Stiehl, zur Kenntnis dieses Werkes gelangt. — Aus der Vorrede zu

demselben hatte Walther in seinem musikalischen Lexikon von 1732

einen Satz entlehnt, der liber das Leben des Eomponisten einige No-

lizen enthielt. Aus diesem Umstande nan glaabte ich schliefsen za

k5nnen in der Vorrede noch mehr Angaben zu finden, die fiber das

Leben Muffat's Aufschluss gaben, zumal der Satz bei Walther etwas

abgerissen erscbien. Diese Annahme best&tigte sich nan leider nicht

in dem Mafse wie ich erwartet hatte. Aufser dem von Walther mit-

geteilten Satze enth&lt die Vorrede niehta Biographisches. Allerdings

giebt dieser treffliche Lexikograph denselben nur etwas ongenaa

wieder; er laatet folgendermalsen: ,,Solcher (wie die in dem Flori-

legiam enthaltenen Kompositionen) nnter dem berflhmtesten Johann

Baptist Lolly damals zu Paris blflenden Art habe ich durch sechs

Jahre nebst andoren Musikstadien embsig nachgetraehtet, auch besagte

vielen berufenen Masikanten nicbt unangenehme Weise, als ich aus

Frankreich zorttck kam in's Elsafs und da ich, von dannen durch den

vorigen Erieg vertrieben worden, vielleicht der erste in Ostreich und

Monstib. f. Mneikgeech. Jahrg. ZX1L No. 6. 6
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88 Georg Muffat und sein Florilegium I.

Bohmen nachmals auf Salzburg und Passau gebracht." — Etwas l&sst

sich doch aus dieser nunmehr neu bekannten Form des Satzes linden,

namlich das Land, in dera die Wiege Maffats gestanden. Die Angabe

,,als ich aus Frankreich zurQck kam in's Elsafs" etc. stellt fest, dass

er vor seinem Pariser Aufenthalt in Deutschland gewesen und wabr-

scheinlich aucb dort geboren ist. Wenn er aus Frankreich zariick

kommt, dann muss er eben schon dort gewesen sein, wohin er zuriick-

kehrt. — Durch zerstreute Notizen aus dem Nachlasse des Arehiv-

rates von Muffat in Mtinchen hatte ich die Herkunft der Familie

Muffat aus Schottland und England und ihre tTbersiedlung nach dem
europ&ischen Festlande unter der Regierungszeit Elisabeths, weil sie

als Eatholiken bedrQckt wurden, in meiner Dissertationsschrift nach-

gewiesen. Manche der Emigranten liefsen sich in Lothringen nieder

und konspirierten in Gemeinschaft mit dem Eardinal von Guise zur

Befreiung der Maria Stuart. Georg Muffat's Grofsvater muss sich in

der Zahl der ausgewanderten Eatholiken befunden haben. Was hindert

uns nun anzunehmen, dass dieser Muffatsche Ahne sich ebenfalls dort-

hin begeben habe, wo sich seine (ibrigen Leidensgefthrten nieder-

liefsen. So wttrde dann das Zuriickkommen aus Frankreich und ins

Elsafs bringen anzeigen, dass Georg Muffat im Elsafs sich zunachst

aufgehalten. Und, da er vor seiner Reise nach Frankreich an Alter

ungefehr auf 14 — 15 Jahre geschiUzt werden kann, so wttrde man

annehmen kOnnen, dass er in Lothringen oder in dem nahen Elsafs,

wo er ja sp&ter als Organist wirkte, geboren sei. — Muffat f&hlt

sich auch durchaus als Deutscher. Was aus einem Satze der franzfl-

sischen Vorrede, die der Violoncellostimme des Florilegiums voran-

gedruckt ist, hervorgeht. (Die Vorrede zu diesem Werke ist wie auch

im Florilegium II. deutsch, lateinisch, franzOsisch und italienisch ab-

gefasst. Die Texte derselben stimmen nicht wOrtlich mit einander

tiberein.) Dieser Satz lautet: ,.a quoy je me suis d'autant plus laisse

entrainer, que j'ay vft, que ce style commencait chez nos AUemans

peu a peu se mettre en vogue." ,,Chez nos AUemans* 4

und ebenso

in der italienischen Vorrede „nostri Allemanni
u

, damit bezeichnet er

seine Zugehflrigkeit zu denselben. Er ftihlt sich in der Vorrede auch

veranlasst seinem Bischof Lamberg von Passau, dem dies Florilegium

gewidmet ist, zuzurufen, er fUrchte von ihm keinen Tadel, dass, weil

er in Frankreich bei dem in dieser Eunst erfahrensten Meister seine

Unterweisung genossen, er deshalb mehr als billig zu den Franzosen

hinzuneigen schiene. Eine Befttrchtung, die er haben konnte, weil,

wie er sagt, die Deutschen in seiner Zeit den Franzosen sehr wenig
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Georg Muffat und sein Florilegium I. g9

zugethan waren. Was ja kein Wonder war in Hinblick auf die Baob-

ztige eines Lodwig XIV. Baobztlge, die ja auch Moffat gezwongen

batten aos Strafsburg zo fliehen, Amt ond Stellong v6llig im Stiche

zo lassen ond sich onter den Schotz des Kaisers Leopold I. naeb

Prag ond Wien zu begeben. — Dies sich als Deotscher ftihlen von

seiten Moffat's betone ich deshalb naehdrticklicher, weil der Heraos-

geber des grofsen franzOsischen Sammelwerkes „Tr6sor des pianistes
44

(Paris 1865) in der Vorrede zo den Toceaten aos Moffat's Apparatos

onsern Meister sehr naiv ais Franzosen hinstellen will.

Das Plorilegiom I. erschien 1695 zo Passao, wo Moffat Kapell-

meister ond Edelknabenhofmeister war. Let zteres Amt bekleidete er

deshalb, weil, wie er sagt, „sein Bischof glaobt
((

, dass er „nebst der

Mosik nocb anders was erzeigen kdnne" ond deshalb habe „derselbe

gewQrdigt ihm die Aofsicht liber (Jie Edelknaben anzovertraoen.
44 Es

war dies letztere Amt eine gewiss etwas hBher stebende Bethatigung

als das eines Kammerdieners, welches er neben seinem Organisten-

amt bis 1690 zo Salzborg beim Erzbischof Gandolf bekleidete.

Der Titel des Florilegioms I. laotet: „Soavioris harmoniae instro-

mentalis hyporchematicae Florilegiom primom qoinqoaginta excoltis

recensioriqoe stylo Ghoraico sensim magis florescente pecoliariter con-

cinnatis a qoatoor, vel qoinqoe fidibos ona com Basso Continue) , si

lobet animandis, in septem tonorom varietate distinctos Fascicolos

congestis modolationibos
,
perqoam stodiose contextom et celsissimo

ac reverendissimo G. B. Domino Johanni Philippo ex comitibos de

Lamberg episcopo Passaviensi in longeevom continoo virtotis glorio-

sissimi regiminis aogoriom homillime oblatom, divatom, consecratom

a Georgio Moffat. — Der deotsche Titel des Werkes nennt die in

demselben entbaltenen Kompositionen einen MBlomenband lieblicher

Balletstticke , so zosammen 7 Oovertoren aosmachen44
. Wir konnen

dieselben nach Bach'scher Art franzOsische Soiten nennen. Sie sind

zosammengesetzt aos franzftsischen Tanzformen, denen gewdhnlich (mit

Aosnahme der 4. ond 7. Soite) eine Lollysche Oovertore (Andante

mit vollen Harmonien ond ein fogiertes Allegro) voraofgeht. Die

4. Soite beginnt mit einer Einleitong, Sinfonia genannt, die an den Ban

der italienischen Oovertore erinnert. Sie beginnt gleich mit einem

Allegro, welches von einem Grave nnterbrochen wird, ond schliefst

mit einem Presto. Die 7. Soite hat keinen Einleitongssatz , sondern

beginnt gleich mit einer Air. —
Moffat hatte, wie gesagt, 6 Jahre onter Lolly stodiert, ond von

Salzborg aos hatte er aof Kosten seines Erzbischofs eine Beise nach

6*
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90 Georg Muffat und sein Florilegium I.

Italien gemacht, am mit italienischem Instrumentalstil bekannt and

vertraat za werden. Seine 1682 za Salzburg heraasgegebenen Eammer-

sonaten and sein Apparatus -mas ico - organ i8ticos 1690 zeigen italieni-

sobe und aach teilweise deatsche Einflttsse ohne natQrlich das fran-

zdsische Fundament ihres Autors ankenntlich za machen. Hier in

dem ersten Florilegiam folgt er nun vollst&ndig den Fufestapfen

seines Lehrers Lully. Sie tragen ein ganz anderes Gesicht ais die

Kammersonaten und wenn man's nicht wlisste, so mftahte man kaum

glauben,.dass beide Werke von ein und demselben Eomponisten ge-

schaffen sind. Hier, in den franzdsiscben Suiten, findet man nichts

von den Ploskeln, Verzierungen und allmodiscben Passagenkram, die

in den Kammersonaten und nocb mehr in dem Orgelwerk, dem Appa-

ratus so in Menge anzutreffen sind und gleichsam als ein Tribut er-

SGheinen, welcher den damals in Deutschland herrsehenden und be-

liebten Eoloristen gebracht wird. Es fliefst alles in diesen Suiten

aufserordentlich natiirlich dahin. Wenn man sich den damals herr-

sehenden Geschmack vergegenw&rtigt , so kann es uns daher nicht

Wander nehmen, dass Muffat zunftchst mit seiner franzOsischen Eom-

positionsmanier auf nicht geringen Widerstand stiefs, was aos der

Vorrede hervorgeht, woselbst es heifst: „Es haben aber obgedachten

Lully Balletcompositionen, so wegen ihren fliefsenden nattirlichen Gang

alle Qbrige Eunst unm&fsige L&uffe, wie auch h&uffige, libel -laufende

SprQnge g&ntzlich schauen, in diesen L&ndern anf&nglich das UnglQck

gehabt, dass sie vielen unseren Violinisten, als welche selber Zeit mehr

auf die Menge ungewdhnlicher Goncepten und Etinsten, denn auf die

Lieblichkeit bedacht gewesen, dahero sie, wenn selbe der FranzOsi-

schen Manier Unkundige oder frembde Eunst Beneidende zuweilen

sollten produciren ihrer rechten Zeitmafs und anderer Zierlichkeiten

also beraubet, schlecht von statten gangen". — Nachdem aber der-

artige Eompositionen in Bayern and Ostreich vorztiglich aafgefQhrt

sind (also durch ihn), wie er weiter berichtet, hat man sich eines

anderen bekehrt. — Muffat's obige Gharakterisierung der damaligen

in Frankreioh und Deutschland beliebten AusfQhrung der Musik trifft

geschickt die richtigen Unterscheidungspunkte.

Die Suiten tragen nach franzOsischer Art Cberschriften (Eusebia*

Sperantis Gaudia, Gratitudo etc). Man kann in ihnen immerhin schon

ein Stock Programmmusik erblicken, wenn auch im simpelsten Sinne

des Wortes. So will Muffat in der 7. Suite, die Gonstantia tlber-

sohrieben ist, in Satz 2 and 3, welche er entrSe des fraades and

entree des insultes nennt, darch Eetten von Sechzehntel- and Achtel-
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Georg Muffat und sein Florilegiura I. 91

figuren gleichsam, die gegen den, der Ccmstantia besitzt, heran-

sehwirrenden fraudes und insoltes malen. Eine Art musikalischen

Ausdrucksmittels, die uns natUrlich sehr harmlos and naiv erseheinen

muss. — Der Wert der Suiten im allgemeinen ist ein hochbedeuten-

der. Frtiher, als ich von denselben nichts weiter als den Titel kannte,

hielt ich den Apparatus ftir Moffat's bedeatendstes Werk. Jetzt mass

ich dies Florilegium mindestens an Wert dem grofsen Orgelwerke

gleichsteUen. Die darin enthaltenen Kompositionen sind an und far

sich schon mit denen des Apparatus gleichwertig und ferner ist es

das erste Werk, welches den franzOsischen Instrumentalstil ohne andere

Zus&tze ungeschminkt nach Deutschland verpflanzte. — Muffat hat

dann sp&ter noch ein Florilegium II. 1698 und 1701 12 Goncerte ftir

Streichinstrumente (beides zu Passau) verflffentlicht. W&hrend er im

Florilegium II. wieder ganz franzOsischem Muster folgt, vereinigt er

in den Konzerten als Eklektiker italienischen und franzflsischen In-

strumentalstil zu einem harmonisohen Ganzen. Und gerade die Ver-

schmelzung dieser beiden Instrumentalstile und deren Bekanntmachen

.

in Deutschland wird man schliefslich unserm Muffat als sein vorzflg-.

lichstes Verdienst urn die Musikgeschichte anrechnen mQssen.

Die franzBsischen Suiten des Florilegium I. sind ftir fflnf Streich-

instrumente und den Basso Gontinuo geschrieben (Violine, Violetta,

Viola, Quinte parte, Violon und Gontinuo). Bei einer heutigen Auf-

ftthrung denke ich mir Quinte parte als Violoncellostimme. Die Violon-

stimme dilrfte wohl durch Kontrabftsse und Violoncelli zu besetzen sein.

— Versuchsweise (d. h. wenn sich ein Verleger findet) werde ich die

6. Suite (Blanditiae), welche nach Form und Inhalt mir als die be-

deutendste erscheint, in ahnlicher Bearbeitung wie die vor kurzem bei

Rieter-Biedermann von mir herausgegebene Passacaglia aus der 5.

der Eammersonaten unseres Meisters, neu herausgeben. — Nun mag
der Inhalt des Florilegium I. folgen:

Fasciculus I. (Eusebia). 1. Ouverture, Andante, Allegro. 2. Air.

3. Sarabande. 4. Gigue I. 5. Gavotte. 6. Gigue n. 7. Menuett

(Ddur).

II. (Sperantis Gaudia). 1. Ouverture, Andante presto. 2. Balet.

3. Bowree. 4. Rondeau. 5. Gavotte. 6. Menuett I. 7. Menuett II.

(hypodorisch).

III. (Gratitudo). 1. Ouverture, Andante, Allegro. 2. Balet. 3. Air.

4. Bounce. 5. Gigue. 6. Gavotte. 7. Menuett (dorisch).

IV. (Impatientia). 1. Symphonia, Allegro, Grave, Presto. 2. Balet.

3. Canaries. 4. Gigue. 5. Sarabande. 6. Bounce. 7. Ghaconne (bdur).
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92 Georg Moffat und sein Florilegium I.

V. (Sollicitudo). 1. Ouverture, Andante, Allegro. 2. Alleraande.

3. Air. 4. Gavotte. 5. Menuett I. 6. Menuett II. 7. Bounce (a moll).

VI. (Blanditiae [emoll]). 1. Oavertare, Grave presto. 2. Sara-

bande. 3. BourrSe. 4. Gbaconne. 5. Gigue. 6. Menuett 7. Echo (emoll).

VII. (Gonstantia). 1. Air. 2. Entree des frandes. 3. Entrfie des

insultes. 4. Gavotte. 5. Bourr6e. 6. Menuett I. 7. Menuett II. 8. Gigue.

Also alle Suiten enthalten 7 Nummern mit Ausnahme der letz-

teren Nummer 8, die aus 8 Tanzarten zusammengesetzt sind. Diese

abweichende Zahl ist dem Umstand, dass in dieser Suite die flbliche

Ouverture fehlt, zuzuscbreiben. — Im Titel unseres Werkes steht,

dass die darin enthaltenen Stticke von 5 oder 4 Streichinstrumenten

samt dem Basso continuo ausgefthrt werden kOnnen, und dabei findet

man in alien Suiten und in alien Nummern derselben 5 Streichinstru-

mente besetzt. Die Bezeichnung fQr 5 oder 4 Instrumente soil wohl

so viel heifsen, dass zur Ausftihrung dieser Sachen im Notfalle 4 In-

strumente gendgend sind. Es musste dann wohl nach Muffats Willen

die Quinte parte Stimme wegfallen. Dies kann man daraus schliefsen,

dass er in der Vorrede zu seinen Eammersonaten (die auch fflnfstim-

mig gedacht sind) sagt, man kftnne unter Umst&nden die Eammer-

sonaten zu dreien (2 Violinen und Basso) spielen mit Hinweglassung

der beiden Bratschen, oder zu vieren mit Hinweglassung der zweiten

Bratschenstimme, welch letztere in unserem Florilegium eben mit der

Quinte parte benannten Stimme gleichwertig sein wttrde.*) Vor Muffat

hatte man gesehen, dass im allerbescheidensten Falle zur Aussprache

des Wesentlichen eine dreistimmige Harmonie gendgend sei. Von

seinem Lebrer Lolly besitzen wir noch T&nze fQr 2 Violinen und

Bass. — Mit der Zeit hatte aber natflrlieh auch Muffat die Armselig-

keit und Unzul&nglichkeit dieser 3 Stimmen nicht mehr ertragen

kflnnen. Er war gewiss auch in Passau, wo ihm eine ftir damalige

Zeit gut besetzte Eapelle zur Verfflgung stand, nicht mehr solche Be-

schrankungen gewflhnt, wie in seiner Salzburger Zeit, wo er zun&chst

das Amt eines Organisten zu verwalten hatte und wo Orchester-

bethatigung nur eine Nebenbesch&ftigung fQr ihn war. Wahrend in

den Eammersonaten die beiden Violen nur harmonisches Beiwerk

bringen und zum Ausfttllen dienen, treten in den Suiten die 3. und

4. Stimme bedeutend selbst&ndiger auf. — In der gegen andere Werke

*) Man darf hierbei nicht vergessen, dass den Bassns continuus stets das Klavier

zu spielen hatte und eine vollstimmigere Harmonie ersetzte. Am deutlichsten tritt

dies bei Vorspielen zu Arien des 17. und 18. Jhs. hervor, wo der Eomponist nur

Oberetimme und Bass niederschrieb oder auch nur den Bass. R. E,
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Georg Moffat und sein Florilegium I. 93

des Mei8ter8 ziemlich kurzen Vorrede giebt er Aafschluss liber die

Tempi, in denen diese Tanzarten ausgeftlhrt werden sollen. Diese An-

gaben stimmen mit der Handhabung heutzutage im grofsen and ganzen

(iberein. Es heifst in der Vorrede unter anderem: ,,Der Takt beim

Zeicben (£ soil in der Gavotte nicht so iibereilt werden, wie in der

Bourr6e. Beim Zeieben 8
/2 soil der Takt sehr angehalten werden, im

3
/4 aber etwas lustiger; in Sarabanden and Airs will er aach hier

aber etwas langsamer sein; im Rondeau verlangt er munter; im Me-

nuett, Coarante wie nicbt minder in den Ouverturen angehengten

Fagen will er sehr frisch gegeben werden. Die tlbrigen Stticke, so

man Gigue and Canaries nennt, sie mOgen Taktzeichen haben wie sie

wo I ten, erfordern am allergescbwindesten gespielt zu werden."*) —
Die frtther angefQhrten Neadracke Muffatscher Werke habe ich noch

durch einige za vervollst&ndigen. Aus dem Apparatus erschien in

Herzog's kirchlichem Orgelspiel, Heft 3 (Koerner) die Cdur Toccata

und in ebendesselben Verfassers ,,Album far die Orgel" (Eoerner)

die Cmoll Toccata. Neuerdings ist der ganze Apparatus bei Rieter-

Biedermann von S. de Lange herausgegeben und ebendaselbst von

mir die oben erwahnte Passacaglia ftir StreichorChester aus der

5. Eammersonate.

Zum Schlusse sei bemerkt, dass zur vollst&ndigen Beurteilung und

Wertschfitzung Georg Mufifat's die genauere Eenntnis seines Florile-

gium II., sowie der 12 Eonzerte ftir Streichinstrumente und seines

Manuscriptes „nothwendige Anmerkungen bey der Musik" noch aus-

steht. — Vom Florilegium II. hatte ich nur die Basso continuo Stimme

auftreiben kOnnen, welcher eine sehr umfangreiche und ftir die Ge-

schichte des Violinspieles nicht unwichtige Vorrede vorangedruckt ist.

Aus der Vorrede zu den 12 Eonzerten teilte Ftirstenau in seiner

„Geschichte des Theaters und der Musik am Uofe zu Dresden" einen

grofsen Teil mit. (2. Bd. S..62.) Als ich mich in Dresden nach

diesem Werke erkundigte, war Fiirstenau leider bereits beimgegangen

und den Bemuhungen des Hofkapellmeisters Herrn Riccius ist es bis-

her nicht gelungen dasselbe aufzufinden. — „Nothwendige Anmerkun-

gen bey der Musik" (Manuskript) erw&hnt Forkel in seiner all-

gemeinen Litteratur der Musik 1792 als in dem Verzeichnis musika-

lischer Bttcher Breitkopfs S. 61 stehend. Leider ist dies Manuskript

nicht mehr im Besitz der Firma Breitkopf & Hartel und ebenso ist

es bisher unbekannt, wohin das Buch, wahrscheinlich schon im Aus-

*) S. meine Dissertationsschrift uber Muffat-
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94 Zwei unbekannte Lieder.

gang vorigen Jahrhanderts , beim Verkaaf einer grOfseren BOcher-

sammlnng gekommen.

Zwei unbekannte Lieder.

I. Zttricher Stadtbibliothek. Varia. Gal. XVIII. 2016. Ein nflw

Lied, in Badenfitrten lnstig zesingen. In der wyes Es taget underm

holen stein, Schynt uns der Mon darein. Getruckt im Jar 1617.

3=£fr^ -*0-+^-i-4±i
f*

-+-+-

Zu Ba-den on - term hei-fsen stein entspringt ass Got-tes gaab
Ein war-mes was - ser klar und rein nimbt vil der kranckheit ab.

(fehlt)

_a_^ 3=£$F
Da-rin so wend wir ba-den Gott dancken si - ner Gna

-I 1-
4 4

I-=—»- 3^3E
tfF

Din bit - ten nmb gsundtheit

(11 Verse).

II. Z. St. Gal. XXV. 1240c. Allerley alte deuteche Lieder.

Mscpt. Spon8QB in gratiam suae amatae.

a)

h t i W ^ r y 4 3E+H

w

Ich hab mir ei - ne auss - er - welt . die ist ein Got - tea - ga - be

T~v~Y i a
I I

die mei-nem her-tzen wol - ge - felt Er ver - leych uns sin gna-de.

b)

±=±^h "MY i-^5^^=3E

I
I — g=

t ? f O-f-^TB^W
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Zwei unbekannte Lieder. 95

2. Der wflnsch ich von meins Hertzen grand

Das Ir Gott wftlle geben

Ein frftlich gmflt, ein Leyb gesund

Darza ein langes Leben.

8. Demnaeh wflnsch ich aach diss darza

Das sy mdge Inn ebren.

Mit einigkeit and gater raw
Ir hasshaltang vermebren.

4. Endlieh tha ein Versprechen ieh

Das on alles betriegen

Ich sy, wie iob wflll, das sy mich

Yon Hertzen wfllle lieben.

5. Ir halten thrQw und einigkeit

Wie ich vor Gott versprochen,

Ich than aach wideramb all Zeit

Von In dasselbig hoffen.

Darunter steht:

Jacobus Zieglerus Med. D. fecit

Abgeschrieben Sambflags den 29t Aprilis Anno 1615.

Von mir J. S. St

Za I. Die Verfasserin des Liedes heifst M. Machheimin von Uri.

Die Maheim (Muhaheim) sind ein bekanntes Urner Geschlecht Der

Drock ist andeatlich. Fttr die beiden semiminimae stehen fasae, fflr

die dritt- and viertletzte minimae semiminimae. Ferner habe ich eine

Pause eingefflgt and das vorgesehriebene b weggelassen.

Das Lied hat 12 entsetzlich platte Stropben.

Zar Erkl&rang mdge nar das dienen, class Baden ein beliebter

Badeort bei Zurich ist, in dem sich im 17. and 18. Jahrhandert (and

wohl aach jetzt noch) die „galante" Gesellschaft Zftrichs za treffen

and gemeinsamen, oft nicht anpikanten VergnQgangen hinzageben

pflegte.

Man vergl. dartiber das kultarhistorisch interessante Bach von

David Hess: Badenfahrt and Gottfried Keller's anflbertreffliche No-

velle: Der Landvogt von Greifensee.

Za II. Unter a) steht das Original, onter b) meine Anderong.

Ich gestehe, ziemlieh viel geftndert za haben; allein die erste Form

scheint mir vOllig anbraachbar za sein, and fast glaube ich, es handle

sich in dem Mscpt. am die naehlftssige Eopie einer schlechten Hand-

schrift. Der GschlQssel steht im Original trotz des b auf der 4., auf
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96 Totenliste dee Jahres 1889.

der 2. Linie. Ich halte die Mitteilung des ganzen Textes fUr nicht

tiberflossig: der sprechende Liebbaber weifs die materiellen Fragen

des Bundles so hObsch durch die ideellen Seiten einzurahmen, dass

das Liedchen einen sehr gesonden Eindruck macht

Der al8 Verfasser genannte Arzt H. J. Ziegler ist etwa am 1585

geboren, kam 1608 nach Genf, ging daon naeh Italien, studierte in

EOnigsberg, promovierte 1615 in Basel and warde 1634 Obervoigt in

Horgen am Ziirichsee.

Es mag noch von lnteresse sein, zu erfahren, dass der Sammel-

band, dem ich das Lied entnebme, von Gasp, von Orelli, wie dieser

anf dem Umschlage selbst bemerkt, an Ubland geschickt warde,

Ubland also das Lied gekannt hat
Dr. W. NageL

Totenliste des Jahres 1889,

die Musik betreffend.

(Karl LtLstner.)

Abktirzungen ftir die citierten Musikzeitschriften

:

Bock = Neue Berliner Musikztg.

Boh. Gen. = Deutsche BOhnen Genossenschaft Berlin.

Guide == le Guide mus. Bruxelles, Schott.

Lessm. = Allgem. Deutsche Musikztg. Charlottenburg.

Menestrel *- le Men. Journal du monde music. Paris, Heugel.

M. Rsch. = Musikal. Rundschau. Wien, Wetzler.

M. Tim. = Musical Times. London, Novello.

N. Z. f. M. = Neue Zeitschr. f. Mus. Lpzg., Kahnt
Ricordi = Gazetta music, di Milano.

Sig. = Signale f. d. mus. Welt. Lpzg., Senff.

Wbl. = MusikaL Wochenblatt. Lpzg., Fritzsch.

Es wird gebeten falsche Daten der Redaktion gefalligst anzuzeigen.

Addi, Reofa d* (Gr&fin Bozwodowska), Pianistin, st. im Jan. zn Wien.

Lessm. 64.

Abesser, Edmid, Pianist a. Eomponist von Salonsachen, st. 15. Juli,

geb. 13. Jan. 1837 zu Margolitz. Lessm. 373.

Aerts, Felix, Eomponist u. Lehrer der Musik an d. Staatsnormalschnle

zu Nivelles (Belgien), st das. im Jan., geb. den 4. Mai 1827 za

St. Trond. Gaide 16.

Albano, Giiseppe, Fltttist, Prof, am Eonserv. zu Florenz, st. das. Ende
1889, 78 Jahre alt Wbl. 1890, 36.

Digitized byGoogle



Totenliato dee Jahree 1889. 97

Anelie, Alberto, Komponist v. Operetten, Romanzen, Yolks- u. religi&s.

Liedern, st im Sept. in ltalien, Lessm. 453.

Aadroet, Cesare, Komponist geistlicher Werke, st Ende des Jah res zu

Florenz. M6nestrel 1890, 16.

AdJos, Joae Maria dos, GuRarrist, Verfasser einer Schule fQr sein Instru-

ment, st. im Jui in Lissabon, 33 Jahre alt Wbl. 412.

Appelant, Giuseppe, Opern-Komponist, st. in seiner Yaterstadt zu Yin-

cenza am 31. Dez., geb. ebd. 8. Apr. 1822. Ricordi 1890, 20.

M6nestrel 1890, 16.

Arbaa, Jeaa-Baptiste, Musikdir. in Paris, Pistonbl&ser, st. das. 9. Apr..

geb. 28. Febr. 1825 zu Lyon. M6nestrel 120. Wbl. 226. Lessm. 206.

Atkins, Robert Aogistos, Organist a. d. Eathedrale v. St. Asaph, London,

st. das. 3. Aug., geb. 2. Okt. 1811. M. Tim. 548.

Birmana, Max, ehemal. Hofmusikus in Stuttgart, st. das. im Dez., geb.

19. Jan. 1842 zu Taupadel. Btlh. Gen. 17.

Baillet, Part-Real, Yiolinist u. Pianist, w&hrend 40 Jahren Leiter der

Instrumentalklasse am Pariser Konservatorium, st. zu Paris 28. M&rz,

geb. 23. Okt 1813. M6nestrel 104.

Baaek, Karl, Hofrat, Komponist u. Musikschriftsteller, st 28. Dez. zu

Dresden, geb. 27. Mai 1809 zu Magdeburg. Ricordi 1890, 36

Biogr. Dresdener Nachrichten.

Banff?, Baron fleerg, Komponist, st 31. M&rz zu Pest 35 Jahre alt.

Lessm. 206.

BarMer, FrMfrie-Etieane, Komponist, Kritiker u. Orchesterdirigent, st.

12. Febr. zu Paris, geb. 15. Nov. 1829 zu Metz. Lessm. 99 u.

122. Biogr. Mfinestrel 56.

Bas, Salenea de, Yiolinist in Brfissel, st das. 22. Aug., 80 Jahre alt.

Lessm. 373.

Bartow, Weldemar, Organist in Bitterfeld, st das. 7. Juni. Wbl. 338.

Baangftrtel, Ernst, Kgl. Kammermus., Oboist, st. zu Dresden 9. Nov.

Sig. 1128.

Becker, G., Organist in Moudon, st. das. 78 Jahre alt Lessm. 406.

Bellardi, Lereaie, Yiolinist, Lehrer der Harmonie am Liceum zu Turin,

st Ende des Jahres daselbst M6nestrel 1890, 16.

Bellaaan, Julias, Organist am Kgl. Domstift zu Berlin, st. das. 3. Nov.

Bock 370.

BeaetU, Pietro, Klarinettist, Prof, am Konservatorium zu Jassy, st das.

28. Okt Sig. 1079.

Blseheff, Dr. Hans, Pianist u. Klavierpftdag. in Berlin, st. das. 12. Juni,

geb. 17. Febr. 1852 in Nieder-SchCnhausen b. Berlin. Wbl. 313.
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Bladt, Theoier, Gro&herzogl. Musikdir. in Rostock, st. das. 6. Juni,

75 Jahre alt Wbl. 355.

Boissttre, Fridtfrie, Eomponist a. Syndikatsmitglied d. franz. Gesellseh.

d. Aoioren, st Ende 1889 zu Paris. Menestrel 408.

BeMerini, Liigl, Mosiklehr. in Mailand, st das. 18. M&rz. Eicordi 202.

Btllert, Theoier, Harfenvirtuos, ehemals Mitgl. d. Hoftheaters in Darm-
stadt, st 20. Aug. in Heidelberg. Wbl. 459.

Bembara, . . ., Musiklehrer in Palermo, st das. Wbl. 203.

Bottcaiai, Giovanni, Kapellmeister, Opernkomp. n. Eontrabass -Virtuose,

Direktor d. Konserv. zu Parma, st. das. 7. Jali, geb. 24. Dez. 1823

zn Grema (Lomb.). Bock 251. Biogr. Mfinestrel 224.

Beunerez, . . ., Violinist a. Prof, am Musikinstitut in Cordova, st. Ende

1889 in Buenos-Ayres. Wbl. 1890, 36.

Brackenhammer, Wilheln, Masikdir. in Biel, st das. 13. Mai, 47 Jahre

alt Biogr. Schweiz. Mosikztg. 88.

Bridgenan, Joha Vipen, Dramatischer Dicbter n. Obersetzer der Werke

Berlioz's a. Wagner's, w&hrend 30 Jahren Bedakteur der „Mosical

World", st. 30. Sept. in London, 70 Jahre alt. M. Tim. 666.

Mfinestrel 328.

Briak, Jules tea, Eomponist, Musikdir., st. 6. Febr., 50 J. alt zu Paris.

Biogr. Menestrel 48.

BroHtla, Jales - Qteeat, Direktor der Eeole nationale de musique in

Boubaix, Eomponist, st das. 38 Jahre alt M6nestrel 176.

Btehaer, C. Fraiz, in Leipzig, st das. 4. Febr., geb. 1831 in Auma
(Weimar). Lessm. 77.

Binke, Franz, Direktor eines der popul&rsten Zigeunerorchester, st in

Budapest im Febr., 75 Jahre alt Wbl. 125.

Burbure, Wee B. de Wesenbeek, Musikhistor. u. Eomponist, st 8. Dez.

zu Antwerpen. M6nestrel 1890, 16.

Caaal, Loreaie, Eanonikus, Direktor des Seminars in Venedig, gelehrter

Musiker u. Eirchenkomp., st das. 11. M&rz, geb. 24. Aug. 1813

zu Orespano Veneto. Bicordi 185.

Caatt, B., Eomp. u. Theaterkapellmeist in Messina, st. das. Wbl. 638.

Caraat, Theeder, Violinist st 23. Aug. in New-Orleans. Sig. 838.

Carraderi, Graf Tetafero, Musikdilettant u. Eomponist st. in Montefano.

Wbl. 301.

ClppeU**> Giuseppe, Eomponist geistl. Musik, st. im M&rz zu Florenz,

84 Jahre alt Wbl. 226. Die Allgem. Mas. Ztg. 206 und der

M6nestrel 120 schreiben: st in Genua.

Clay, Frederic, Eantaten- u. Opernkomp., st 24. Nov. in Great Marlow
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(London), geb. 3. Aug. 1840 in Paris. Wbl. 624. Lessm. 552

M6nestrel 391, Biogr.

Clewe, Aitolne, Wallonischer Dichter, der seine volkstiimliehen Dich-

tnngen selbst in Musik setzte, st. 9. M&rz in Mons, 73 Jahre alt.

Lessm. 122.

Colkerie, Dr. Langdei, Organist a. d. Kathedrale za Hereford, Eomp.

geistl. Masik, st. das. 16. Sept., geb. 1835 zu Hackney b. London.

M. Tim. 602.

Cooke, Henry Aagelo, besser bekannt als Grattan Cooke, berdhmter engl.

Oboeblfiser, st. 12. Sept. in Harting, 79 Jahre ait Wbl. 472.

M. Tim. 602.

Cetelle, Alexandre -Jean, Musikverleger in Paris, st das. Anfang Nov.,

76 Jahre alt. M6nestrel 352. Sig. 1017.

Dagiio, Agostino, Trompetenlehrer, st. in Genoa, 53 Jahre alt. Wbl. 262.

Davydoff, Karl JaUewitsch, Violoncellist, st. 14./26. Febr. zu Moskau.

(St. Petersburger Zeitung.) MSnestrel 80. M. Bsch. 179. Nekrl.

N. Z. f. M. 150.

Delevante, Frederick David, Musik. u. Organ, in Acton, st. das. 27. Aug.

M. Tim. 603 Biogr.

Delhaye, (Inner, Musik-Prof, in Binche (Belgien), st das. 5. Febr., geb.

1815. Wbl. 108.

Bellareqaa, Edouard, Piano-Prof, am Eonserv. zu Lille, st. das. 25. Aug.,

42 Jahre alt. Biogr. Mtaestrel 280. Wbl. 447.

Bepas, Lambert -Erwt- Joseph, Violinist, Eomponist u. Verfasser einer

Violinschule, st. 23. Febr. zu Paris, geb. 2. Febr. 1809 zu Ldtr

tich. Lessm. 122.

Dilsoi, Oli^br, der ftlteste Musikalien-Verleger in d. Vereinigt. Staaten,

st. 78 Jahre alt in seiner Geburtsstadt Boston im Jan. Lessm. 77.

Drechsler, Wilh., langj. Eonzertmeister in Riga, st. in seiner Vaterstadt

Halle, 1. Okt. Wbl. 511.

Bnea, Jeaa- Jacques -Lonls, Fl6ten-Prof. am Brilsaeler Eonservatorium,

st das. 4. Mai. M6nestrel 160. Wbl. 272.

Diprat, Bippolytc, Arzt u. wenig gltlcklicher Opernkomp., st. im Mai

zu Paris, geb. 31. Okt. 1834 zu Toulon. Wbl. 301. Lessm. 241.

M6nestrel 168.

Eckardt, E. Tk, Stadt- u. Dom-Eantor in Freiberg i. S., st. das. 5. Juli,

geb. das. 24. Okt. 1819. Wbl 355. Lessm. 329. Sig. 727.

EMteh, Eail Georg, Organist a. d. Hof- u. Sophienkirche zu Dresden, st.

das. 29./30. Sept, geb. 1818 das. Sig. 855. Lessm. 427, Todesanz.

Eagel, Heraaan, Musikdir., st. 14. Sept zu Posen (S&ngerhalle 480).
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ferard, Madame, Besitzerin der bekannten Pianoforte-Fabrik in Paris,

st. das. bochbetagt am 14. Okt. Lessm. 453.

Fabbri, Antonio, Prof. d. Kontrapunkts a. d. Masikschale zu Bologna,

st. im Aug. das., 84 Jahre alt. Sig. 742. Wbl. 447.

Feliei, Raffaelo, Komponist einiger Operetten u. Ballets, st. in Florenz

im M8rz, 46 Jahre alt. M6nestrel 96. Sig. 394. Lessm. 145.

Fiitner, . . ., Organist zu Nordhausen, Dirigent d. dortig. Singakademie

st. 29. April, 62 Jahre alt. Wbl. 272.

Formes, Karl, bertthmt Bassist, st. 15. Dez. in San Francisco. Wbl

1890, 49. Lessm. 552.

Frank, Ernst, Operndirigent, auch Komponist, st. 17. Aug. zu Ober

D6bling b. Wien, geb. 7. Febr. 1847 zu MUnchen. Mfinestrel 303

Biog. Wbl. 423. Lessm. 364.

Fricker, Sanrael Gottlieb, Kapellmeister in Basel, st. das. 14. Juli, geb

1830 zu Hunzenschwyl im Aargau. Lessm. 330.

Ffirstenaii, Morltz, Flfttist u. Musikschriftsteller, st. 27. Marz zu Dresden

geb. 26. Juli 1824. Nekrol. N. Z. f. M. 182. Bock 123. Wbl. 189

Lessm. 158.

Gabutti, Giaeinto, Komponist, st. in Dogliani im Anfange des Jahres.

Wbl. 71. Lessm. 34.

Galeffi, Pfetro Francesco, Pianist u. Komponist, st. im Juli, 48 Jahre

alt, in Florenz, geb. in Gesena. Wbl. 398. Sig. 649. M6nestrel 247.

Galll, Raffaelo, Flfttist, st in Florenz, geb. 2. Dez. 1824. Guide 24.

Sig. 123.

Galvani, Giacomo, ehemals berfibmter Tenorist, dann Gesanglebrer, st.

7. Mai in Venedig, geb. 1. Nov. 1825 zu Bologna. Bicordi 330.

M. Rsch. 199. Lessm. 222. Wbl. 301. Sig. 742.

Gast, Friedrich Morftz, namhafter Kirchenkomponist, Kantor, Organist u.

Kdnigl. Musikdir. zu Plauen i. V., st. das. 6. Mai, geb. 24. Sept.

1821 in Beska bei Lommatzscb. Wbl. 262. Lessm. 206. Sig. 538.

Geraci, Bernardo, Komponist v. Opern u. Klavierwerken, st. im Aug.

in Palermo. Wbl. 498. M6nestrel 312.

Gevafrt, Vitus, ehemaliger Musikverleger, Bruder d. Brdsseler Konser-

vatoriumsdirektor, st. 25. April zu Gent. Sig. 571.

Glbelli, Luigi, Kapellmeister a. d. Kathedrale in Alessandria (Piemont),

Opernkomponist, st das. 19. Juli, 70 Jahre alt. Bicordi 478.

M6nestrel 248. Wbl. 398. Sig. 649 u. 742.

Gfz'yckl, Gnstav von, Konservatoriumdirekt. in Biga, st. das. 13. April,

geb. 8. Juli 1856 in KOnigsberg. Nekrol. N. Z. f. M. 245. Wbl.

Lessm. 206.
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Gettke, Karl, Dirigent d. Musikvereins zu Mdhlhausen i. Th., st. das.

20. Nov., 31 Jahre alt. Wbl. 638. Lessm. 562.

Graviller, Pietro, geschfctzter Violinist u. Ballet-Kapellmeister in Neapel,

st. im Okt. das., 82 Jahre alt. Lessm. 478.

Gnngl, Joseph, Tanzkomponist , st. 1. Febr. zu Weimar, geb. 1. Dez.

1811 z. Zzambeck in Ung. Wbl. 84. Lessm. 77. Sig. 219, Nekr.

Barrisoi, William, Organist a. d. St. James-Kirche zu Leith, Komponist

kircblicher Werke, st. zu Edinburg 21. Juni, geb. 1841 zu Lich-

field. M. Tim. 485.

Basse, Gustav, Liederkomp., st. 31. Dez. zu Berlin, geb. 1834 zu Peitz,

Wbl 1890, 49. Lessm. 1890, 35. Sig. 1890, 91.

Hauptier, Theodor, KOnigl. Musikdirektor u. Gesanglehrer, st. 9. Febr.

zu Berlin, geb. das. 1825. Lessm. 77. Boek 60. Sig. Nekr. 219.

Hennes, Aloys, Klavierp&dagoge u. Komponist, st. 8. Juni zu Berlin,

geb 8. Sept. 1827 zu Aachen. Wbl. 313.

Henselt, Adolf, beriihmter Pianoforte-Virtuos u. Komponist, st. 10. Okt.

zu Warmbrunn in Schl. The Monthly musical Becord Biogr. von

Nieks 241. Wbl. 511. Bock Nekrol. 341.

Heitsehel, Franz, Kflnigl. Kammermusiker in Berlin, s. Z. Paukist mit

seltener Kunstfertigkeit, st. das. 11. Mai. Wbl. 284. Lessm. 222.

Bering, Karl. Musikdirekt., Violinist u. Komponist, st. 2. Febr. in Burg

b. Magdeburg, geb. 2. Sept 1819 zu Berlin. Lessm. 77.

Hfetzschold, Johann Heinrieh, Violoncellist, langj&hr. Mitgl. des Gewand-

hausorchest. zu Leipzig, st. das. 3. Marz, geb. 26. M&rz 1826 zu

Gera. Lessm. 135. Wbl. 177. Sig. 376.

Hohnstoek, Dr. Karl, Musikdirektor in Braunschweig, st. 5. Aug. das.

Wbl. 412. Lessm. 364. N. Z. f. M. 389.

Hoeffer, Dr. Francis, Musikkritiker d. Times, st. 19. Jan. zu London.

geb. 1843 zu MUnster, ging 1869 nach England. M. Tim. 89.

Hnpfanf, Johann Peregrin, Domkapellmeister in Salzburg, unt. d. Namen
Peregrinns als Komp. u. Musikscbriftstell. bekannt, st. das. 14. Okt.,

34 Jahre alt. Lessm. 453.

Hntoy, Engine, Prof, am Konserv. zu LUttich, st. das. 17. Febr., geb.

?. Juli 1844. Wbl. 125. Mtoestrel 80. Lessm. 122. Sig. 346.

teenmann, Karl, Mftnnergesangkomp. , st. 14. Dez. in Illenau (Baden)

in ein. Heilanstalt, geb. 29. April 1839 z. Gengenbach. Lessm. 552.

Wbl. 13.

Jaizon, P. A., Bassbuffo d. Kgl. Oper z. Stockholm, st. das. Lessm. 552.

Jaqnet, Albert, Komp. zweier Opern, Musikmeister im 7. Linien-Beg.,

st. 26. M&rz z. Berchem b. Antwerpen, Lessm. 206. Wbl.203. Sig. 457.
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Jaquier, Uenri, Violoncellist, st zu Brttssel den 4. Juli. Sig. 742.

Bock 243.

Javelet, Jnles, Operettenkomponist, st. zu Paris im Dez. Sig. 153.

Jooeller, Karl, geb. zu Berlin am 1840, ging 1873 nach England, ond

trat in eine Milit&rkapelle ein. Er zeicbn. sich als ttlcht. Musiker

n. Eomponist aos a. st. im Juli oder Aag. zu London.

Jonas, Ernst, Dirigent u. Eomponist, st. zu Berlin im Juni, 42 Jahre

alt. Wbl. 355. Lessm. 329. Sig. 727.

Jones, Cnpid, Musikschriftsteller, bekannt unter d. Namen S. Salta, st.

im Juli zu New-York (Amerika). M6nestrel 247.

Jung, Erdmann, Musikdirektor u. Kantor in Brieg (Schles.), st das.

18. Nov., 68 Jahre alt. Wbl. 596. Lessm. 514.

Kimmerer, Lonis, verdient um die Pflege deutscher Musik in Amerika,

st. 18. Dez. in New-York, geb. 1830 in Lich (Hessen). Lessm. 60.

Kaeslln, Enseblus, Musikdir. in Aarau (Schweiz), st. das. 21. Aug.

Biogr. Schweiz. Musikztg. 135.

Klein, Aloys, Organist a. d. Eathedrale zu Rouen, st. 16. Jan. zu Strafs-

burg, 39 Jahre alt, geb. zu Bomansvilliers (Elsafs). Lessm. 77.

Sig. 219.

KUtzsch, C, Emanuel, Prof. Dr., langj&hr. Musikdir. in Zwickau, als

Musikschriftsteller unter dem Namen Kronach erfolgreich th&tig, st.

das. 5. M&rz, 77 Jahre alt. Lessm. 122. N. Z. f. M. 128. Bock 123.

Wbl. 150.

Kraifs, Dr. Emil, langj&hr. Baritonist d. Hamburger Stadtth., st. das.

1. Sept., geb. 1. Juli 1840 in Siebenbttrgen. Sig. 727. Wbl. 447.

frontier, siehe Garradori.

Krotyuh, siehe Elitzsch.

Kriger, Emil, Musik- u. Gesanglehr. a. d. Eantonscbule u. Organ, a. d.

Mauritiuskirche zu Ghur, st das. 79 Jahre alt, im Febr. Lessm. 110.

Wbl. 150.

Knhnert, Albert, Trompeter a. d. Egl. Eapelle zu Dresden, st. 22. Okt

ebendaselbst

Laffert, Oskar, Musikalienh&ndler, bekannt als Schriftsteller, Orflnder

d. Zeitg. f. Instrumentenbau, st 17. Mai (wo?). M. Bsch. 191.

Lange, Gustav, oberflfichlicher Elavier-Salonkomponist, st 20. Juli zu

Wernigerode, geb. 13. Aug. 1830 zu Schwerstedt b. Erfurt Sig. 649.

Wbl. 390.

Langer, Hermann, Universitftts-Musikdirekt. in Leipzig, st 8. Sept zu

Dresden, geb. 6. Juli 1819 zu Hftckendorf b. Tharandt M6nestrel

312, Biogr. S&ngerhalle 432, Biogr.
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Laagiiller, Marco, erster Hornist a. d. Scala zu Mailand, st das. im

Mftrz, 75 Jahre alt. Lessm. 175. Sig. 394.

Laakaa, Karl Ludwlg Aagut, Violinist am Gewandhausorch. zu Leipzig,

st. das. 10. April, geb. 26. Aug. 1845 zu Dresden. Lessm. 206.

WW. 226.

Lechat, . . ., Komponist fttr Milit&rmusik, st. im Pare des Princes (zu

Paris?). M6nestrel 336. WW. 536.

Legraad, . . ., Komponist, Organist u. Musikprof. am Lyceum zu Nantes,

st das. im Aug. M6nestrel 280. 8ig. 742. Lessm. 373. WW. 447.

Lewlta. Gustava, Komponist u. Pianist, st. 7. Febr. zu Paris, 35 Jahre

alt M&iestrel 48. Sig. 219. Lessm. 87. WW. 108.

Uettenberger, A. C, Musikalien-Verleger in Leipzig, st das. 31 Dez.,

48 Jahre alt. Wbl. 36 (1890).

Leagley, Eraest, Pianist, st 5. Dez. zu Stuttgart, geb. 1866 in Mait-

land (Kanada). M. Tim. 1890, 25. Lessm. 552.

Ureaz, Oswald, Gesanglehr. u. Organ, in Winterthur, in d. 30er Jahr.,

Mitarbeiter u. Bedakt d. N. Z. f. M., st 22. April das., 83 Jahre

alt Wbl. 313. Sig. 632.

Leriao, Glovaani, Kapellmeister, st. in Chihuahua (Mexiko), 30 Jahre

alt M6nestrel 152. Lessm. 222. Wbl. 272. Sig. 571.

Mstaer, Otto, Kammer-Virtuos u. st&dt Kapellmeister in Barmen, st

8. Sept. das., geb. 9. April 1839 zu Breslau. Wbl. 459.

Haas, Lento, bedeutender Pianist, st 18. Sept zu Boston (Mass.), geb.

21. Juni 1852 zu Wiesbaden. M. Tim. 603. Mtoestrel 852, Biogr.

Maglieal, Gloaehine, Kirchenkomp., st. im Jan. zu Florenz, geb. 26. Juli

1814 zu Pontassieve. Guide 24. Bock 23. M6nestrel 16.

Haier, Julias Joseph, Kustos d. Kgl. Bibliothek zu Mttnchen, st'das*

21. Nov., geb. am 29. Dez. 1821 zu Freiburg in Baden, besuehte

in Karlsruhe die Scbule, 1840 die Universitftt in Freiburg u. stud.

Jura, 1843 bezog er die Univers. zu Heidelberg, legte 1846 das

Staatsexamen ab, trat in den Staatsdienst als Assessor and erhielt

1848 ein Sekretariat im Minist. des Innern. 1849 wandte er dem

Amte den Rttcken, ging nach Leipzig u. stud. 3
/4 Jahre bei Haupt-

mann Musik, 1850 erhielt er einen Buf als Lehrer des Kontra-

punkts ans Kgl. Konservatorium in Mtinchen and 1857 die An-

stellung als Konservator der Abteilung fttr Musik an d. Staatsbibl.

daselbst, bis er 1887 wegen schweren Leidens pensioniert wurde.

(Mitteilg. d. Witwe.)

Make, Jacques, Musikverleger in Paris, st. 17. April zu Sevres b. Paris,

72 Jahre alt. Wbl. 238. Sig. 507.

Momtih. f. Mnaikgetob. Jfthrg. XXU. No. 6. 6 a
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Maageaat, Sylvaia, Komponist v. Operetten, Mitarbeiter am M&iestrel,

st. 20. Aug. zu Paris, 60 Jahre alt. MSnestrel 272, Biogr. Lessm.

373. Wbl. 436. Big. 696.

Mangold, Karl Anand, pension. Hofmusikdir., at. 5. Aug. zu Oberstdorf

im Allg&u, geb. 1813 zu Darmstadt. Lessm. 364. Wbl. 398.

Maasoar, Achilla Calx de, Komponist u. Pianist, st 17. Jan. zu Paris,

57 Jahre alt. Guide 32. M6nestrel 24.

Marilli, Cesare, Flfltist u. Komponist, st. in Mailand, 27 Jahre alt

Wbl. 338. Lessm. 289.

Marriott, Charles Haadel Raid, Komponist von Tftnzen u. Liedern, st.

3. Dez. in London (geb. 3./11. 1831 ebd.). M. Tim. 1890, 25.

Maseaghtai, Pletro, Ghordir. in Mailand, st. das. Lessm. 10. Sig. 73.

Matthlsoa-Haagen, H., Prof. d. Musik, Organist u. Komp., st. Ende 1889

in Boeskilde (Dftnemark). Er war in Flensburg geb. u. 83 Jahre alt

Mergniller, , ehemal. Milit&r-Kapellmeister, st. zu Paris 10. Febr.

Wbl. 125. Sig. 264.

Mermet, Auguste, Opernkomponist, st zu Paris 4. Juli, geb. zu Brtlssel

1810. M6nestrel 215, Biogr. Bock 243. Lessm. 329. Sig. 649.

Messenaekers, Leils, Komponist u. Pianist, st 4. M&rz zu Ixelles, geb.

30. Aug. 1809 zu Venloo. Wbl. 189. Lessm. 158. Sig. 423.

Mltra, Jules- Lonte- Olivier, Tanzkomponist, st 22. Okt. zu Paris, geb.

2. Juni 1830 zu Bheims. M6nestrel 344, Biogr. Sig. 985.

Metzaer, Karl, Musiklehrer in Chemnitz, st. 3. Aug., 62 Jahre alt

Deutsche Musiker-Ztg. 382.

Meyer, Aabresius, Mflnch in St. Urban, seit 1848 das. Organist, st im

Jan. zu Luzern (Schweiz).

Meytr, Berahard, Musikdir. in Berlin, st. das. 30. Juni, 81 Jahre alt.

Wbl. 355.

Meyer, Louis, Komp. leichterer Klaviermusik, st im Juli zu Philadelphia,

55 Jahre alt. Wbl. 436. Lessm. 373.

Miry, Karel, Direkt. d. Genter Konservat, Komponist, st 5. Okt.

in seiner Vaterstadt Gent. M6nestrel 328, Biogr. Bock 347.

Wbl. 522.

Miry, Pierre, &1tester Musiker Belgiens. st im Jan., 86 Jahre alt, zu

Gent Guide 32. Sig. 154.

Molck, Heiarleh, Musikdir. u. Organ, d. Hauptkirche zu Hannover, st.

das. am 4. Jan., 63 Jahre alt. Deutsche Musiker-Ztg. 29. Sftnger-

halle 31.

Moak, W. H., Organist u. Kirchenkomp., st. 3. M&rz zu London, geb.

das. 1823. Sig. 423.
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Mtik-Mam, W., Flfltist, Komp. o. Theateronternebmer, st. zu London

26. 8ept., 86 Jahre alt. Lessm. 418.

Monneret, Madame, Klavierlehrerin, st. im Dez. zu Lille, 54 Jahre alt.

MSnestrel 408. Wbl. 1890, 23. Lessm. 1890, 9.

Morii, Madame Jewy, Organistin a. Musiklehrerin , st. im Dez. in

St. -Philippe- da -Boule. M6nestrel 408. Wbl. 1890, 23. Lessm.

1890, 9. (Schluss folgt)

Mltteilungen.
* Von Fl. van Duyst sind soeben „Oude nederlandsche Liederen, Melodieen

uit de Soaterliedekens, uitgegeven, met Inleiding, Aanteekeningen en Klavierbeglei-

ding" bei Camille Vyt in Gent erschienen. (Pr. 24 Fr.) Ein Prospekt mit der Probe

einee Liedes soil genfigen am ein Urteil fiber das Werk zn gewinnen. In dem Pro-

spekt wird mitgeteilt, dass der Herausgeber eine Anzahl Gedichte aufgefunden hat,

die den in den Souterliedekens angezogenen Liedern entsprechen and diese Lieder

nun mit den arsprunglichen Teiten herauszugeben ist ein gewiss ldbliches Unter-

nehmen. Aus dem im Prospekt mitgeteilten Liede: „Een ridder ende een meisken",

ersieht man aber, dass nicht die ursprfingliche Ausgabe der Souterliedekens gew&hlt

ist, sondern die mehrfach ge&nderte von 1584 und dass der Herausgeber, verleitet

durcb Bourne's schlechtes Beispiel, bei der Takteinteilung der Melodie zu den

wunderlichsten Rhythmen greift Viermal wechselt in diesem kleinen Liede der

Takt und die Rhythmen sind so scharf als moglich gew&hlt, wie z. B. «

Der alte Volksgesang war einst vom gregorianischen Choralgesange we-
( y £ '/

sentlich beeinflusst. Hier sowohl, als selbst noch im heutigen Volksliede ist der

Rhythmus gleichm&feig und sanft flieisend. Scharfe Rhythmen oder gar Stobe sind

undenkbar. Wie koramt nun der Herausgeber zu soloh wunderlicher Verzerrung?

Das Original kennt nur Semibrevis und Minima und es war doch nichts einfacher

als ihm zu folgen. Es scheint aber, als wenn ihn die von Bohme in seinem alt-

deutschen Liederbuche angewandte Takteinteilung zur besonderen Nachahmung an-

getrieben und er sich bemuht h&tte sein Vorbild an Wunderlichkeit zu fibertreffen.

Die alten Liedmelodien in Taktstriche zu zw&ngen, ist immer eine missliche

Sache, muss es aber geschehen, dann ist die einfachste rhythmische Losung stets

die beste.

* GaUay, J.: Un inventaire sous la terreur. Etat des instruments de musique

relev6 chez les emigres et condamnes par A. Bruni, Fun des Delegues de la

Convention. Introduction, notices biographiques et notes par ... . Paris, Georges

Chamerot 1890. gr. 8°. 1 Tafel Abbildung. XXXIV S. Vorwort u. 239 8. Text

in Prachtausgabe. Pr. 25 Pr. = 20 M. Ein ffir die Instrumentenkunde aufserordent-

lich wertvolles Work, welches zu jedem Musik- Instrument der allerverschiedensten

Gattung sehr oft den Yerfertiger und den Preis hinzuftigt.

* Herr Musikdirektor C. Stiehl teilt mit, dass er im Anschlusse an die Mit-

teilung fiber Arne in M. f. M. 8. 66 in dem Lfibecker Anzeiger von 1772 folgende

Anzeige gefunden habe; Juni. 5. „Am Freitag, als den 5. Junii wird ein Concert

Digitized byGoogle



106 Mitteilungen.

im Opernhause aufgefuhrt werden, wobey einer der beruhxntesten Yirtuosen aus

England, der Herr Arne, Professor der Masik wird Solo mid Gonoerten aaf dem
Flfigel spielen a. die Mademoiselle Yenables wird mit Englischen and Italieniachen

Arien sich horen lassen. Die Entree kostet 1 Mk. L. Billets sind zu haben im

goldnen Engel, wie anch im Opernhause. Der Anfang ist pracise nm 6 Uhr." Leider

ist anch hier der Yorname dee Arne nicht angegeben, dooh spricht die grofeere

Wahrscheinlichkeit fur Michael Arne.

* Herr Dr. Kalischer macht daranf anfmerksam, dass das Wort „Treble
u

noch hente im Englischen vorkommt mid zwar heiist es nach F. W. Thieme's Cri-

tical Dictionary. Leipz. 1859: dreifach, scharftdnend , hochtonend, Discant, Ober-

stimme; treble-hoboe: Discantoboe, treble-viol: Sopran-Yiole, Discantbratsche.

* Die in Nr. 5 angezeigte Portrait-Sammlung stammt aus dem Besitze des

verstorbenen Th. Bdttcher in Cannstadt mid ist wohl einzig in ihrer Art, nicht nur

durch die Reichhaltigkeit mid Seltenheit mancher Abbildungen, sondern anch dnrch

echte Kunstbl&tter. So ist Mozart und Beethoven mit 40 mid 39 verschiedenen

Blfittern vertreten, dabei ein bisher unbekanntes Jugendbild Mozart's (Nr. 472).

Als Seltenheit sei dasjenige des Fldtisten Bnffardin erw&hnt in einer Oiiginal-

zeichnnng von A. Graff.

* Herr Fred. Niecks in Edinburgh hat im vergangenen M&rz 4 historische

Konzerte gegeben, welche die historische Entwickelung der Instrumentalmuaik, ver-

bunden mit mundlichem Vortrage, umfassten. Er begann mit Paumann's Orgels&tzen

und schloss mit Henry PurcelTs „golden Sonaten" far 2 Violinen, Violoncello und

Ba8sus continuus (1697). Die Programme enthalten deutsche, franzoaische, italieni-

sche und englische Werke.

* Den Subskribenten auf die Publikation alterer praktischer und theoretischer

Musikwerke zur Nachricht, dass die n&chsten Jahrg&nge folgende Werke umfassen

werden: 2 Bande deutsche Opern (Schurmann und Reiser), mehrere B&nde

Passionen von der friihesten Zeit bis zur Mitte des 18. Jhs. mit erl&uterndem

historischem Texte.

* Als Mitglieder der Gesellschaft fur Musikforschung sind ferner eingetreten

die Herren Bev. H. Bewerunge in Meynooth (Irland), Georg Bratfisch in

Frankfurt a./0M G. S. L Ldhr in Southsea (England), H. P. Jos. Moonen in

Yenlo (Holland) und F. Schweikert in Karlsruhe. — An Zahlungen fur 1890

sind noch zu quittieren von den Herren Bev. Bewerunge, Prof. Gernsheim, Prof.

Roller, von Miltitz, H. P. Jos. Moonen, Runge, Musikdir. Schildknecht, Schnuphase,

v. Werra, KgL Bibl. zu Berlin und Stadtbibl. in Frankfurt a./M.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

Kgl. dffentl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 14.

Verantwortllcher Bedaktaor Robert Kitner, Templto (Uokcrnuurk).

Drook tob Hirminn Beyer A Bohne in Langenteiaa.
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Totenllste des Jahres 1889,

die Musik betreffend.

(Karl LtUtner.)

(Schluss.)

Meullas, . ..., Theaterkapellmeister, st. Ende Jan., 74 Jahre alt, zu

Nancy. Lessm. 77. 8ig. 219. M6nestrel 48.

Needbaa, Ellas Porkhan, hervorragender Instrumentenmaoher in New-
York, st das. 28. Nov. Lessm. 60.

•refiee, Giuseppe dell', Opera- u. Ballet-Komponist, Orchesterdirigent,

st. 4. Jan. zu Neapel. Guide 24. Lessm. 44. M6nestrel 24.

Oriaado, Oswald, Chileniscber Eomponist, st, 48 Jahre alt in La Plata.

WW. 459.

Orlaalider, Jokaaa, Musikdirektor in Annaburg, st. 74 Jahre alt zu

Berlin, d. 14. Okt Bock 345.

•ueley, Sir Frederik Arthur Gore, Eomponist a. Musikscbriftsteller, st

d. 6. April zu Hereford, 64 Jahre alt (geb. 1825 zu London). Im

Besitze eines ungeheueren VermOgens sammelte er nicbt nur eine

kostbare Musikbibliothek, die jetzt in den Besitz der Egl. Musik-

schule tibergegangen ist, sondern ist auch der Stifter gemeinntttziger

Gesellachaften. M. Tim. 283. Mfoestrel 128.

Ovqjer© y Rams, siehe Ramos.

Papst, Martla, Musiker in New-York, st. das. 16. Jan. Lessm. 77.

Sig. 219.

Monateb, £ Maslkgttch. J*hrg. XXIL No. 7. 7
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Pasquet, Ernest, Eontrabassist a. d. gr. Oper zu Paris, st. das. 7. Jan.

Guide 32. Sig. 154.

Patti, Carlotta, ausgezeichnete Eoloraturs&ngerin , st. 89 Jabre alt, d.

27. Jani za Paris. MSnestrel 207. Wbl. 338. Sig. 599.

Peregrinus, siebe Hupfanf.

Petrall, Yinccnzo Antonio, Organ, a. Redakt. d. Arpa sacra, st. 24. Nov.

za Bergamo, 58 Jahre alt. Ricordi 806. Wbl. 638. Lessm. 552.

Sig. 91. M6nestrel 391.

Petzold, Eugen, Masikdir. in Zofingen (Schweiz), st. das. 28. Jan.,

75 Jahre alt. Scbweiz. Musikztg. 38, Biogr.

Pletinka, F., Oboe-Prof. a. Eonserv. za BrQssel, st. das. Wbl. 447.

Pollack, Bavid, Violinist a. Hoftheat. z. Wien, st. das. 26. Jan., 40 Jabre

alt. Sig. 136.

Promberger, Johann, Elavierpftdagoge, st in hohem Alter, d. 29. Dez.

in Wien. Wbl. 1890, 36. Sig. 1890, 122. Lessm. 1890, 60.

Paget, Madame Lofsa (verehel. Lemoine), einst gefeierte S&ngerin a.

Eomponistin, st. im Okt. za Paa, 77 Jahre alt. Lessm. 453.

Sig. 1032.

Quiliei, Hassimiliano, Eirchen- u. Opernkomponist, Direktor d. Eonserv.

za Lucca, st. das. 18. Okt., geb. das. 3. April 1799. M6nestrel 352,

Biogr. Ricordi 702. Wbl. 566. Lessm. 465. Sig. 985.

Raehfall, Paul. Direktor d. Sophien-Eonserv. za Berlin, st. das. 37 Jahre

alt, d. 14. Mftrz. Bock 104.

Radoux, JaqQes, Masiklehr. za Ltlttich, st. das. 65 Jahre alt, d. 2. Mftrz.

Wbl. 150. Sig. 346.

Radonx, Jean-Toussaint, Prof. d. Waldhorns a. Eonserv. za Ltlttich, st.

das. am 12. Jan., geb. das. 4. Sept. 1825. Guide 24.

Ramos, Ignado Ovejero y, Eomponist u. Organist zu Madrid, st. das. im

Marz, geb. das. 1. Pebr. 1828. Wbl. 189. Sig. 346. M6nestrel 80.

Rappl, Jean Baptists, Violoncellist am Eonservator. za Gent, st. das.

10. Jan., geb. 5. Febr. 1836. Gaide 24.

Raspail, G., Orchesterdirigent za Paris, st. das. 21. Mftrz, geb. 18. Jan.,

1839 zu Avignon. Lessm. 158. Sig. 474.

Reichel, Christian Frledr., Eantor u. Organist a. d. Johanniskirche zu

Dresden, st. das. 29. Dez., geb. 27. Jan. 1833 in Ober-Oderwitz

bei Zittau. (Privatnachricht.)

Relchert, F., Militftr-Musikdir. in Gelle, st das. 31. Mai. Wbl. 355.

Sig. 649.

Rein, Franz, Organist a. d. Hauptkirche zu Eisleben, st. das. 31. Juli,

70 Jahre alt. Wbl. 412. N. Z. f. M. 388.
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Rigoni, Gaetano, Dirigent u. Masiklehrer in Vieenza, st. das. 8. M&rz.

Sig. 443. Ricordi 185.

Reitoeh, F. L, Musikgelehrter a. Lehrer, st. zu Leipzig d. 4. Febr.,

geb. 10. Dez. 1805 zu Gruna bei Gflrlitz. Lessm. 77. Sig. 168.

Roman, Carlo, Musiklehrer, Komp. u. Bedakt. d. „Palestra musicale",

st. im Nov. zu Venedig, 36 Jahre alt. Lessm. 552. Wbl. 624.

Sig. 1115.

Roaer, Francis, Gesanglehrer u. Komponist, st. 1. Juli zu London, geb.

5. Aug. 1810 das. Mus. Tim. 485.

Roiwodowska, siehe Addj.

Rosso, Luigi del, Gesanglehrer zu Neapel, st. das. Sig. 91.

RuttU, George, Pianist in London, st. 12. Nov. zu Croydon. Wbl. 624.

Saint -Hilaire, August de Quenx, Verfasser einer kleinen Schrift dber

Eammermusik unter den Buchstaben L. M. D. Q. D. S. H. 1870,

st. Anfang Dez. zu Paris. M6nestrel 391, Biogr.

Saint • Simon, Goille de, Theaterkapellmstr., st. im Nov. zu Luttich.

Saldonl, Raltasaro, Komponist zahlreicher Opern u. eines Musiklexikon,

st. Ende des Jahres zu Barcelona. MSnestrel 1890, 24.

Saltus, S., siehe Jones, Gopid.

Sarreau, A., Gesanglehrer u. Eapellmstr. in Bordeaux, st. das. im Juli,

70 Jahre alt. Wbl. 355. Sig. 727.

Sehlag, Christian Gottlieb, Orgelbaumeister in Schweidnitz, st. 10. M&rz

das. Lessm. 135.

SchlSgel, Dr. Xavier, Notar, Liederkomponist , st. 25. M&rz zu Cinay

(Namur), 35 Jahre alt. Lessm. 206. Sig. 443.

Schockel, Friedr. Julias, Egl. S&chs. Oberhoftrompeter a. D., st. 28. Jan.

zu Dresden, 63 Jahre alt. Lessm. 77.

Schroder, G. M., Inhaber einer grofsen Pianof.-Fabrik in St. Petersburg,

st 17. Mai in Frankf. a. M. Lessm. 250.

Sehubring, Dr. Jul., Oberkonsistorialrat in Dessau, Textdichter Mendels-

sohn'scher Oratorien, st. das. 84 Jahre alt, 15. Dez. Wbl. 1890, 61.

Schumann, Gustav, gesuchter Klavierlehrer u. Komponist in Berlin, st.

das. 15. Aug., geb. 15. M&rz 1815 zu Holdenstedt. Boek 282.

Seioletieh, Johaaa, ein ungar. Komponist, st im Aug. N&heres fehlt.

Soikt, Fr&ul. S. Caroline, Gesanglehrerin zu Frankfurt a. M., st. das*

77 Jahre alt, 5. Juni. Lessm. 250.

Seltz, Jostinus Robert, Musikverleger u. ehem. Bedakt. d. Musikal.

Centralblattes , st. 53 Jahre alt, 26. Sept. zu Leipzig. Wbl. 487.

Solva, Antonio, Sanger u. Gesanglehrer in Padua, st im Sept das.,

65 Jahre alt MSnestrel 303, Biogr. Bicordi 596.
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8eBffl von Pikaeh, Dr. Arnold, vorzflgl. Konzertsftnger, st. 7. Mftrz zu

Marburg, 55 Jahre alt. Bock 95. N. Z. f. M. 152.

Slefert, Heinrieh, Geigenbauer in Leipzig, st. das. 59 Jahre alt, 18. Juni.

Wbl. 325. Big. 727.

Skerle, August, Kontrabass -Virtuose u. bedeutender Tbeoretiker, st in

Graz, geb. 9. Okt. 1812 zu Stecken. Lessm. 222. Wbl 284.

N. Z. f. M. 233, Nekrol.

Sigismund, Ernst W., Klavierpftdagoge in Dresden, st. das. 20. Aug.,

53 Jahre alt. Wbl. 436.

Smith, Sidney, Salonkomponist, st. in London 3. Mftrz, geb. 14. Juli

1839 zu Dorchester. M. Tim. 219.

SolM, Charles, Kapellmeister, st. im Okt., 73 Jahre alt, in Marseille.

Lessm. 465. Sig. 1032. M6nestrel 344, Biogr.

Sprfingll, J. J., Pfarrer, urn das Gesangwesen in der Schweiz hoch-

verdient, st. 5. Febr. zu Biesbacb, geb. 4. Nov. 1801 in ZQrich.

Schweiz. Musikztg. 17, Biogr.

Stal, Fanny, schwedische Pianistin, st. 21. Mftrz zu Vesteras, 67 Jahre

alt. Lessm. 206.

Steiner, Franz, Tenorist u. Begisseur der Hofoper zu Wien, st das.

25. Mai, 73 Jahre alt. Wbl. 301. Lessm. 230.

Steins, Fritz, Pfleger d. deutsch. Gesanges in Amerika, st. in Brooklyn

im Febr. Lessm. 87. Sig. 28*3.

Steinway, Karl Friedr. Theod., Teilhab. d. Firma St. & Sons, st. 26. Mftrz in

Braunschw., geb. 1825 in Seesen. Wbl. 189. Lessm. 157. Sig. 407.

Stocklln, Konrad, Benediktiner-M6nch in St Einsiedeln in d. Schweiz,

Musiklehrer u. Eomponist geistl. u. weltl. Ges&nge, st das. im Febr.,

76 Jahre alt. MSnestrel 144. Wbl. 262. Lessm 110.

Stoer, Karl, Eomp., Violin, u. Hofmusikdir. in Weimar, st 17. Jan. das.,

geb. 29. Juni 1814 zu Stolberg. Lessm. 71, Nekrol. M6nestrel 64.

Steiber, Ernst, Liederkomp. , Ghormeister u. Organ., st 25. Juni zu

Tarnis in Niederdsterreich, geb. 1833 zu Hflttendorf in NiederOstr.

Deutsche Kunst- u. Musik-Ztg. 159, Nekrol.

Stolz, Ednard, Eapellmstr. am Deutsch. Landestheat zu Prag, st das.

7. Juni, geb. 1817 in Salzburg. M. Bsch. 191. Wbl. 313.

Snlze, Bernhard, Stadtorgan. in Weimar, st das. 5. Okt, geb. zu Wie-

gendorf 1829. Wbl. 522. Lessm. 465.

Tanberlik, Enrico, berflhmt. Tenorist, st 15. Mftrz zu Paris, geb. zu Bom
16. Mftrz 1820. M6nestrel 88. Lessm. 135. Bock 104. Wbl. 161.

Taaplin, Augustus Leehmere, ausgezeichn. Pianist, st. 8. Mai zu Fulham,

52 Jahre alt M. Tim. 348.
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Teniaai, Eigeaio, Theaterkapellmstr., Eompositionsprof. a. Eomponist,

st. 30. Jani zu Bom, 64 Jabre alt. M6nestrel 240. Wbl. 355.

Sig. 727.

Thayer, Dr. Eugea, Organ, in Burlington (Amerika) a. Mitarbeiter an

the American musician, st. 27. Juni. Wbl. 368. Sig. 727.

Thlele, Theedor, pension. Eammermasiker in Dresden, st. das. 30. Okt.

Tobiseh, Karl, Musikkritiker, st in Prag, 61 Jabre alt Lessm. 552.

Trlaeca, Karl Josef, Begrtoder d. grofs. Mftnnergesangvereins „Arion"

in New-York, st. das. 12. Mai, geb. 1825 zu Mayen bei Trier.

Lessm. 241.

Twtii, (Hevaail, Eomponist geistl. Musik, st im Nov., 84 Jabre alt,

in Turin. Lessm. 552. Wbl. 638. Sig. 91. Mtaestrel 391.

Valensia, Giorgio, Opernkomponist, st. Ende des Jahres zu Florenz.

M6nestrel 1890, 16.

Vailii, ..., ehemal. Solo -Violoncellist der Pariser gr. Op., Prof, am
Eon8ery., st. 96 Jabre alt, d. 5. Juli in Saint -Julien-sur-Sarthe.

Mtoestrel 247. Wbl. 398. Sig. 649.

Yeaosta, Felice, Musikkritiker in Mailand, st das. 61 Jahre alt. Bi-

cordi 313, Biogr.

Vera, Edoardo, Lieder- u. Opernkomponist, st. Ende M&rz in Bom, geb.

das. im Febr. 1821. Mfaestrel 112. Ricordi 250. Lessm. 185.

Wbl. 214, Sig. 565.

Vkariit, Ediard, Eomponist u. Dirigent zu New-York, st das. 2. M&rz,

geb. 1844 zu Freiburg (Schweiz). Sig. 490.

Tidal, Aadrfe, ftltest span. Musikverleger, Herausgeber der , f
Espana

musical", st im M&rz in Madrid, 82 Jahre alt, geb. 19. Juni 1807

zu Barcelona. Lessm. 145.

Votgt, Theod., Violoncellist in Leipzig, st das. 25. Juni. Lessm. 329.

Wagaer, Frledrieh, Egl. Sftchs. Kapellmeister, Trompeten -Virtuose, st.

8. Okt in Kipsdorf bei Schmiedeberg, geb. 20. Sept. 1829 zu Neu-

wernsdorf im Erzgeb. Bock 347.

Wagaer, Ch. KbII, Pianist, SchQler Liszt*s, st. im Haag, 8. Aug.

Wbl. 472. Lessm. 406. Sig. 838. Mtaestrel 303.

Waibrll, Johana, Orolsherzogl. Sftchs. Eonzertmeister, SchQler Spohr's,

st in Weimar 10. Aug., geb. 11. Jan. 1813 in Poppelsdorf bei

Bonn. N. Z. f. M. 405, Nekrol.

Wateoa, Willlaa Mlehael, Oesangskomp., Pianist u. Lehrer, st. 3. Sept

zu East Dulwich, geb. 31. Juli 1840 zu Newcastle- on -Tyne.

M. Tim. 666.

Weseabeek, siehe Barfcve.
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112 Girolamo Fantini, ein Virtuos des 17. Jahrh. and seine Trompeten-Schale.

Wiesel, Michael, Organist, Pianist, Komponist u. Dirigent, st. 76 Jahre

alt in Cumberland. WW. 447.

Xhruet, Jules, Klarinettist, st. 21. M&rz in Montreal (Canada), 33 Jahre

alt. Wbl. 226. Sig. 522.

Young, J. W., Musiklehrer o. Chormeister, st. 50 Jahre alt in Wake

field, 8. Sept. M. Tim. 603.

Zerbini, John Baptist*, Violinist, st. 27. Dez., 71 Jahre alt M. Tim.

1890, 91. Wbl. 1890, 49.

ffller, Carll, Eapellmstr. d. 7. engl. Leibgardereg. u Komponist, st.

13. Juli zu London, geb. 28. Marz 1840 zu Berlin, ging 1873 nach

England a. war ein fleifsiger Bflchersammler, doch als schlechter

Zahler bei den deutschen Antiqaaren geforcbtet. M. Tim. 485.

M6nestrel 247.

Girolamo Fantini, ein Virtuos des siebzehnten

Jalirhuiiderts und seine Trompeten-Schale.
Yon Hermann Eiohborxu

Wir sind heutzutage nocb herzlich schlecht fiber die nftheren

Beziehungen und Verh&ltnisse der einzelnen Orchester-Instrumente in

ftlterer Zeit anterrichtet and sind selbst fiber Herkanft nnd Oeschiehte

der doch immerhin noch am meisten erforschten Streich-Instrnmente

in vielen Stficken im Dnnklen. Aus fclteren Zeiten ist uns fiber die

ehemals gangbaren Tonwerkzeuge, die seitdem ganz verschollen sind

oder sich in moderne Formen amgewandelt haben, meist nnr Dfirftiges

nnd teilweise Zweideutiges fiberliefert, sodass wir uns von ihrem Elange,

ihrer Behandlnng and Verwendung keine klare Vorstellung maehen

kfinnen. Aus diesen Grfinden mass es der Masikforschang angemein

erwfinscht sein, wenn sie &ltere Schulwerke fiber einzelne Instruments

ermittelt and Gelegenheit bekommt, aus denselben Anfschlfisse fiber

die lnstrumentalmu8ik frflherer Perioden zu gewinnen. Solehe Werke

sind nur in geringer Zahl vorhanden, ftufserst selten geworden and

im Handel fiberaus teuer. Die Schulen des Venetianers Oanassi haben

in dieser Zeitsehrift frfiher Erw&hnung und Bespreehung gefanden.

Wie jene auch von den Fl6ten handeln, so von einem andren Bias-

instrument die am ein Jahrhundert spftter gedruekte Schule des Vir-

tuosen Fantini for sein Instrument, die Trompete. H&tte Fantini

seine Aufzeichnungen unterlassen, so wfirde er als Musiker uns heut-

zutage sehr wenig interessieren. Zwar gait er in seiner Zeit for den
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Girolamo Fantini, ein Virtuos dea 17. Jahrh. und seine Trompeten-Schule. H3

ersten Trompeter Italiens and wurde von seinen Landsleaten in flber-

sehwenglicher Weise gefeiert Wir wissen aber, dass es im sech-

zebnten and siebzehnten Jahrhandert in Italien Mode war, mit

allem Virtaosentam , sei es in Gesang, sei es auf Instrumenten , za

pranken, dass die Lobeserhebungen immer in Abh&ngigkeit vom Zeit-

geschmaeke waren, sodass sich masikgeschichtlich wenig sichere

ScblQsse daraas Ziehen lassen, and dass es schliefslich mit solchen

Wertsch&tzangen ftafserer glftnzender Effekte aucb in anseren Tagen

nicbt vied anders bestellt ist. Es soil daber das Leben Fantini's aucb

nur soweit, als es fttr Bearteilang seines Werkes dienlich ist, zum

Oegenstande der Erftrternng gemaeht werden, wobei sich Gelegenbeit

zur Berichtigung einiger in ansere Qaellen eingedrungener Irrtttmer

bieten wird.

Wir wissen fiber Fantini's fcufsere Lebensamst&nde nichts aalser

dem, was uns seine Schule angiebt. Hiernach ist er aas Spoleti ge-

bfirtig, war Trombetta maggiore im Dienste des Grofsherzogs Ferdi-

nand II. von Tosoana, eine Stellung, die spftter mit einigen Worten

er&rtert werden soil, and hat eine omfangreiche Sammlang von Stflcken

fdr Trompete, toils ohne Begleitung, toils mit Basso continuo, ver&ffent-

licht, die im Jahre 1638 in „Francofort" bei Daniel Vaastch erschienen

ist. Letzterer Umstand hat za der in mehreren Lexicis aasgesprochenen

Annahme Veranlassang gegeben, dass Fantini 9,Kanstreisen
u
in DeuUch-

land onternommen haben mttsse. Daraas, dass sein Opus in Frank-

fart erschienen ist, einen solchen Schlass zu Ziehen, ist mindestens

voreilig. Von Eunstreisen wird wohl in Deutschland zur Zeit des

dreifeigjfthrigen Erieges kaum die Rede gewesen sein. Denkbar ist

freilich, dass der Vertreter eines martialischen Instruments w&hrend

der Winterquartiere an Hauptquartieren and fQrstlichen Feldlagern

hohen Herren die Zeit mit seiner Eunstfertigkeit vertrieben habe.

Vielleicht ist er auch im Gefolge seines PUrsten an deutsche H5fe

gekommen, wortlber eine genaue diplomatische Darstellung jener Zeit

allenfalls Aufschlass geben k6nnte. Wann Fantini geboren ist, l&sst

sich genau nicht feststellen. Zwar enth&lt das Werk ein Bildnis von

ihm „im 37. Lebensjahre"; da es aber ungewiss ist, ob er gerade

im Jahre 1638, wo das Werk erschien, in diesem Alter stand, so

bleibt sein Lebensjahr im Zweifel. Das Bildnis zeigt einen sehr

httbschen Eopf mit vollem, tippigen Lockenhaar, grader, kr&ftiger

Nase, grofsen, ausdrucksvollen Augen, gehoben durch Schnurrbart und

Einnbftrtchen. Die auffallend. stark entwickelte Backen-Musculatur ver-

rftt die Veranlagung fflr sein Instrument. Ein einfacher breiter Hemd-
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114 Girolamo Fantini, ein Virtuos dee 17. Jahrh. und seine Trompeten-Schule.

kragen unten am Bocke lftsst den Hals vflllig frei and unbedeckt, ein

Bandolier flber der Brust tr&gt die auf dem Bilde nicht siehtbare

Trompete. Aufserdem sobmQckt die Brust ein Schild mit der Insehrift

Ferdinandas Seoandus Imperator. Ob es sich bier am einen Orden oder

ehrende Auszeichnung durch den Kaiser bandelt, oder dieses Schild

die Bedeutung der ZugehOrigkeit zu der Eameradsehaft der deatsehen

Feldtrompeter and Heerpaaker bat, deren Satzungen von Ferdinand II.

1623 durch Privileg best&tigt warden, welehes der Kaiser 1630

wiederholt konfirmierte und erl&uterte, ist ungewiss.*) Ober Fantini's

Todesjahr ist uns nicbts bekannt. In dem Tonkttnstler-Leiikon von

E. L. Gerber ist eine am Ende des siebzebnten Jahrhunderts bldhende

Opern8ftngerin Namens Gaterina Fantini namhaft gemaeht, die mOg-

lieberweise in verwandtschafUichen Beziehungen zu dem Trompeter

stehen kann. Soviel oder sowenig lftsst sich liber die Kofseren Ver-

h&ltnisse des Virtuosen ermitteln. Destomebr Btthmens ist von seiner

Kunstfertigkeit Qberliefert. In welchem Grade er gefeiert war, davon

zeugen nicht nor die dichterischen Verherrlichungen, deren einige in

seinem Werke abgedruckt sind, sondern auch die Qberlieferten fabel-

haften Nacbrichten, deren Obertreibungen wir nachzuweisen im stande

sind. Immer bilden sich dergleichen Mythen urn Personen, die ibrer-

zeit grofses Aufsehen erregten und in aller Leute Mund waren. In

eroterer Hinsicht erlaube icb mir die beiden Gedichte aas dem Werke

von Fantini, etwas frei im Versmafs ttbertragen nebst den schOnen

Originalen bier mitzateilen, deren nicht geringer poetischer Wert am
beaten beweist, welche Bolle ein Mann als KQnstler gespielt haben

mass, der so geschickte Federn zar Lobpreisang seines Talents in

Bewegung bracbte.

Madrigale del Sign. Alessandro Adimari.

In lode deir Autore.

Fortunata Flora,

Figlia di Roma antica,

*) Nach Johannes Limnaeus T. V. Juris Piiblici Imperii. Argentorati 1660

best&tigt Kaiser Ferdinand II. d. d. Begensburg 27. Februar 1623 „die 13 Puncten,

welcher sich die Feldtrompeter wegen der Lehrjungen verglichen." tJhei diese Ponkte,

sowie nberhanpt fiber die rechtliche Stellung der gelernten Trompeter and Pauker

im Deutschen Beiche findet sich der reichhaltigste Stoff zusammengetragen in der

joristischen Inaugural-Dissertation „De Buccinatoribus eorumque jure". Vom Becht

der Trompeter. Von Christianus Bantzland aus Torgau, Jena 1711. VgL ferner Joh.

Friedr. Scheid Dissert de jure in musicos singnlari Grerman. Dienste und Obrig-

keit der Spielleui Jenae 1738. Siehe auch M. f. M. 29, 65.
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E delle sue venture Emula arnica,

Tti nel tuo Bege an nuovo Enea godi hora,

Che piti d'un Palinuro hk nel Tirreno;

Ti maneava nn Miseno,

E Girolamo 6 qui, sonante ogni ora

Con si mirabil' arte,

Che pub col fiero canto accender
1

Marte.

E toglie (per formar s\ vaghi aceenti)

Alia Fama la Tromba, all' Aria i Venti.

glQckliches Plorenz, bertthmt in alien Landen,

Es war das alte Bom, das dir verlieh das Leben,

Nacheifernd willst du seine Herrlichkeit erstreben,

In deinem EOnig ist Aeneas neu erstanden,

Der manchem Palinur gebietet auf dem Meere,

Ihm fehlte nur Misen bisher zu seiner Ehre,

Doch Girolamo macht den Vorwurf gleich zu sehanden,

Der mit so hoher Eunst zu walten weifs sein Amt,

Dass er durch stolzen Sang den Eriegsgott selbst entflammt

Und, da zu rtthmen ibn ich sonst nicht Worte finde,

Der Fama raubt das Bohr und raubt der Luft die Winde.

Aufserdem das folgende Sonett,

D'Autore incerto al medesimo.

Questo che al suon di bellieo strumento

Al suo voler f& vacillar cimieri,

Et baste fracassar, fremer destrieri,

Pit feroci del fulmine e del vento:

Hor ecco come in Musico concento

Fh. raddolcendo gl'impeli pit fieri,

Languir di gioia e Dame e Cavalieri,

Volto in amore il Martial talento.

Meravigliosa insieme arte e natura,

Tanta virtude in un sol petto serra,

Che del prisco Misen la fama oscura.

Monarca della tromba boggi egli fe'n terra,

Ch'hk dei cor la vittoria ogn'hor sicura,

Arbitro della pace e della guerra.

Er, der im Spiel der Eriegstrompete bocb erfahren,

Durch sie, wenn's ihm beliebt, HelmbQsche schwanken machte,

Zum Splittern Speere auch, zum Enirschen Zelter brachte,

Die wilder, als der Blitz und als die Winde waren:
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Schau, wie derselbe Mann beim Spiel der Instrumente

Der Leidenschaften Stolz bek&mpft, end Herrn and Damen
Vor Freude beben l&sst, die dort zasammenkamen,

Wenn er vom Eriege lenkt zur Liebe die Talente.

Bewundernswert an ihm ist Kunst and ist Natar,

So grofse TQchtigkeit in eine Brust gedr&ngt,

Dass er verdunkelt ganz Misen's, des alten, Spar,

Der Tromba Fflret steht er auf Erden unbeschr&nkt,

Ihm blaht der Herzen Sieg, erschallt sein Blasen nur,

Ob Krieg, ob Frieden sei, es wird von ihm verh&ngt.

Was die fabelhaften Nachrickten fiber Fantini's Spiel anbetrifft,

so beschr&nke ieh mich auf die eine, die ibren Ausgang aus einer

Stelle bei F. M. Mersenne. Harmonicorum libri XII, lib. II de instru-

ment's harmonieis, propos. 18, 19, 20, wo er die Trompete abhandelt,

genommen hat. Mersenne, dem offenbar die physikalische Unwandel-

barkeit der harmonischen Obertflne dunkel ist, sagt: „suspioor, eruditis-

simos Tubicines spiritum ita moderari posse, ut singulos tonos a tertia

vel a quinta nota versus acutum efficiant, hoc est, per gradus ascen-

dant: quae suspicio Uteris domioi Bourdelotii medici doctissimi ad me
Soma missis vehementer augetur, quibus assent, se ab Hieronymo Fan-

tino, totius Italiae excellentissimo Tubicine audivisse quod tonos omnes

sua tuba caneret eosque sonis organi Gardinalis Burguesii junxisse, quo

Hieronymus Frescobaldi, Ducis Hetruriae et Ecclesiae Bomanae D.

Petri Organista concinne ludebat: quamquam Tubicines Ducis Grequisii,

qui tunc extraordinaria pro rege nostro Ghristianissimo Ludovico XIII.

legatione fungebatur, asseruerint, tonos praedicti tubicinis spurios, con-

fu80s et penitus inordinatos fuisse." „Ich vermute, dass die erfahrensten

Trompeter den Atom so in der Gewalt haben, dass sie die einzelnen

Tone von der dritten oder von der fUnften Note an (e, g) nach der

H6he zu herausbringen, n&mlich stufenweis aufsteigen: eine Vermu-

tung, welche durch einen von dem hochgelehrten Arzte Bourdelot von

Bom an mich gerichteten Brief stark vermehrt wird, worin er ver-

sichert, er habe von Girolamo Fantini, dem vorzttglichsten Trompeter

von ganz Italien gehOrt, wie er alle Tflne auf seiner Trompete blies

und dieselben mit dem Elange der Orgel des Cardinals Borghese in

Obereinstimmung brachte, auf welcher Hieronymus Frescobaldi, Or-

ganist des Herzogs von Etrurien und der St. Peters -Kirche, lieblich

spielte: obwohl die Trompeter des Herzogs von Grequi, der damals

eine au&erordentliche Gesandtschaft fllr unsren allerchristlichsten KOnig

Ludwig XIII. au8richtete, vermeinten, die Tone des vorerwfthnten
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Trompeters seien unecht, verworren and g&nzlieb regellos gewesen."

Mersenne schliefst mit den Worten: ,,Ut ut sit, sive possint ille gra-

des fieri, sive repugnent, dignom est eonsideratione, car non ita fiant

obviam, ac intervalla praedicta, at qais tandem illius phaenomeni veras

rationes assequatur." „Wie dem aach sei, ob jene Tonstafen za stande

kommen kSnnen, ob sie widerstreben, es ist der Beachtung wQrdig,

warum sie nicbt so anspreeben, wie die zavor genannten Intervalle,

aaf dass endlich jemand die wahren Grflnde jener Erscbeinnng er-

mittle." Obwohl die fortschreitende Akustik dieses Rfttsel lftngst gelttst

hat, ist doch das M&rchen von der chromatisohen Skala des Fantini,

also weit hinaasgehend iiber die angeftlhrte, von chromatiscben Inter-

vallen nicbts berichtende Stelle, in die Masikgeschicbte gedrangen.

F6tis (Biographie anivers. des masiciens, Ausg. von 1862) ist davon

so praeoccapiert , dass er die Mersenne'sche Stelle za gunsten der

Tradition in folgender, den Wortsinn gradezu verdrebender Weise

wiedergiebt: „tandisque les trompettes attaches ao due de Cr6qai,

ambassadear de Loais III. h Borne, voalant l'imiter, ne faisaient en-

tendre qae des sons raaqaes et confas." Eine eingehende Erklftrang

der von Fantini versaehten ungewflhnlichen Intervalle mOge bier Platz

finden. In der ftlteren Zeit, wo sich die Tonkanst nocb im Besitze

recbt armseliger Ausdrucksmittel befand, verfiel man auf allerhand

kfinstlichen Ersatz sowohl bei Singstimmen, wie bei Instrumenten.

So wie sich, am die fehlenden Fraaenstimmen in der damals tiber-

wiegenden geistliehen Musik za ersetzen, neben and vor dem Castraten-

tum die kUnstliche Heraufziehung der Mftnnerstimmen in die Alt-

and Sopranlage darch Ausbildang des Falsett einbtirgerte, batte sich

aacb, am den mangelbaften Umfang and die Tonarmat, namentlieb

bei Blasinstrumenten, zu erg&nzen, ein Instrumental-Falsett eingebtir-

gert, von dem z. B. bei Praetorias mebrfach die Bede ist. Obwohl

zwiscben der Kopfetimme und der Art und Weise, wie gewisse aaf

einem Instrument eigentlieb nicht vorbandene Tdne hervorgebracht

wurden, gar keine Analogie besteht, so wendete man gleichwohl den

analogen Ausdruck an, wobei Hbrigens nocb auf einen Unterschied

hinzuweisen ist. Denn wenn Praetorias (Syntagma musicum lib. II.

Cap. 1. Wie die WOrter Instrument und Instrumentist, Accort, Sorten,

Falsett-Stimmen in Pfeifen und anderen Instrumenten zu verstehen

sein.) definiert: „Falsett-Slimme in einer Pfeifen und andren Instru-

menten wird genennet, was fiber eines jeden blasenden Instruments

nattirlicher H6he oder Tiefe yon eim guten Meister zuwege bracht

und heraus gezwungen werden kann,
c
* so passt dies nicht eigentlich
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aof den Ausdruck Falset, insofern als die H5he wenigstens bei keinem

Blasinstrument derart begrenzt ist, dass man fiber ein bestimmtes Intcr-

vall hinaus henrorgebraehte Tflne als unnatflrlieh, als Falsett (in der

Ableitung von falsus, geftlscht, betrtlglich) bezeiehnen kflnnte. Cber

die erreiehbare H6he und aoch Tiefe entseheidet gew6hnlich die in-

dividuelle Beanlagang des Instramentisten; die Alten aber mussten aof

ihren so Qberaus mangelbaften Tonwerkzeogen h&ufig allerhand Ktlnste-

leien des Ansatzes, des Fingersatzes a. s. w. anwenden, urn die vor-

gesehriebenen Intervalle hervorzubringen. Und diese leiztere Manier

ist wohl das eigentliche alte Instrumental -Palset Urn dieses durch

einige Beispiele zo erlftutern, so war es eine Anwendung des Fal-

set, wenn man auf Pfeifen teils dorch Treiben and Sinkenlassen des

Tons, teils durch mannigfaltig kombinierte Griflfe, durch nur halbes

Zudeeken eines Griffloehes, oder auch durch eigentflmliche Mund-

stellung, durch absonderliche Luftfohrung die natttrliche Tonarmut des

Instruments zu erg&nzen suchte. Auf der Querfl6te musste z. B. noch

im vorigen Jahrhundert, bevor dieselbe durch das heute geltende

System von Klappen verbessert war, von solchen Konstmitteln stark

Gebraueh gemacht werden. Auf dem einfaehen Waldhorn kann man
die Oktave des eigentlichen, ganz unpraktikablen Grundtons urn eine

verminderte Quint durch alle Halb- und Ganztdne herabziehen, wobei

allerdings nur ein schwacher, gedftmpfter und ganz unzureichender

Ton gewonnen wird, der aber ehemals genflgte, sodass dergleichen

Pateet-Intervalle z. B. von Beethoven (Horn-Sonate, Op. 17, G, Pis, G,

klingt 0, H, 0, Sextett far Streichquartett und 2 HOrner, Op. 82,

chromat Herabgehen vom erw&hnten bis zum G, im Elange Es

bis B) vielfach angewendet werden. Die Skala eines ehemals in

jeder Militftrmusik vertretenen Bass-Instruments, des mit den Zinken

nahe verwandten Serpent, beruhte beinahe vollstftndig auf kQnstlicher

Herstellung durch den Ansatz des Blftsers, der mit einem guten GehOr

begabt sein musste, unter dieser Voraussetzung jedoch durch Treiben

und Sinkenlassen eine ganz reine chromatische Tonleiter erzeugen

konnte, welche dem Instrument* bei seiner hOehst mangelhaften Ban-

art, der alien Gesetzen der Akustik zuwiderlaufenden Lage der Griflf-

I5cher eigentlich gar nicht eigen war. Bei dem gewOhnlichen Ghor-

Zinken, dem man doch ehedem alle mOglicben Intervalle, Passagen,

Triller u. s. w. zumutete, muss ebenfalls die kdnstliche Behandlung

das beste thun, urn eine reine vollst&ndige Skala zu geben, und auch

auf diesem Tonwerkzeuge kann man, obwohl der Umfang in der

Tiefe mit a abschliefst, durch Herunterziehen dieses Tons noch einige
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Ton8tofen erlangen. Grade auf der Trompete aber ist aos akastischen

Grtlnden, deren Erdrterung ons hier za weit fflhren wttrde, mittels

falsetistischer Behandlung nichts za erreichen; der Ton l&sst sich

zwar stark treiben and angefthr am einen Viertelston senken, aber

obne dass man auf diese Weise neue, anf dem Instramente sonst

nicht vorhandene Stafen erlangen kann. So erreiclrt man beispiels-

weise dareh Sinkenlassen des von Natur za tiefen b die Tonstafe a

nicht in branchbarer Weise, ja man kann anf diesem Wege niebt

einmal einem Haupt-Obelstande der einfaehen Trompete, dem als fis

za tiefen, als f za bohen, anreinen 11. Oberton abhelfen, weleher

immer anch einem weniger anspruchsvollen GehOr, wenn er nieht ganz

vorflbergebend aaftritt, unertr&glich erscheint, so dass man sich billig

fiber die Ansprachslosigkeit nnserer Yoreltern wandern mass, die sich

an dergleichen, in der frfiheren Masik so h&ufigen Eanten and Ecken

nicht stiefsen. Der Versnch, aaf der Trompete in der drittenOktave

vom Grnndtone die Ltkcken zwiscben den NatartOnen "cegbc dareh

Falset erg&nzen za wollen, ist eine akastische Ungeheaerlichkeit

Dareh Herabschleifen am einen Halbton erzengte Stafen klingen bei

der Sch&rfe and Helle, welche den TOnen dieses Instruments eigen

ist, am so abschealicher. Denkbar w&re es, dass Fantini sich zur

Herstellang seiner fabelhaften Skala in der dritten Oktave des Stopfens

bedient habe, jenes sp&ter beim Waldhorn so wunderbar aasgebildeten

Hilfsmittels, dessen dem Gedackt bei Orgelpfeifen analoge Wirkong

aaf mehr oder minder stark ausgefilhrter anvollst&ndiger Deckang des

Bohrs im Schallbecher mit der einen Hand beruht. In diesem Falle

aber h&tte er sich einer kurzen Trompete bedienen mflssen, weil die

L&nge der sonst tlblichen Instramente in Es, D, G a. s. w. die Er-

reichang des Schallbechers mit der Hand ausscbliefst. Karze, d. h.

dareh Zasammenlegen and mehreres Winden des Bohrs karz geformte

Trompeten waren schon im siebzehnten Jahrhnndert gebr&ochlieh and

zwar haapt8ftchlieh in Italien. Sie fllhrten den Namen Inventions-

odor italienische Trompeten and warden im achtzehnten Jabrhundert

anch in Deutschland bei der Infanterie-Masik verwendet. Schon Prae-

torias ist mit dieser Baaart des Instramente vertraat, denn er sagt:

„Etliche lassen die Trummeten, gleich einem Posthorn, oder wie

eine Scblange znsammengewanden, fertigen, die aber an Besonanz

den vorigen nicht gleich sein/' (Syntagma mas. T. II. Cap. VI.) Unter

seinen Abbildungen befindet sich eine derartig konstraierte Trompete.

Mit Hilfe des Stopfens l&sst sich allerdings in der dritten Oktave vom

Grondton zar Not eine chromatische Skala hervorbringen, wenn aach
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die gestopften T5ne in grellem Gegensatze zu den offenen stehen.

Mir erscheint es daher nicht ausgeschlossen, dass Fantini seine Skala

auf diese Weise herstellte, wenn auch nirgendwo aus seinem Jahr-

hundert von der Anwendung des Stopfens bei der Trompete die Rede

ist. Endlich w&re noch eine Mflglicbkeit in Betracht zu Ziehen, nfimlich,

dass er eine tromba da tirarsi angewendet haben kflnnte. Aas dem

Ende des siebzehnten Jahrhonderts ist das Vorhandensein dieses

nicht uninteressanten Tonwerkzenges, von dem sieh kein Exemplar

bis aaf unsere Tage erhalten zu haben scheint, nachgewiesen. In dem

satyrisch-polemischen Musikanten- Roman „Der musikalische Quack-

salber
u

(Dresden 1700 erschienen und Johann Euhnau zugesehrieben)

renommierl der Quacksalber Garaffa (S. 82) vor den Stadtpfeifern:

„Ja, ich habe mich auch sogar auf Pfeifen exerciret und habe ich in

Italien bei mancher opera auf der Trompete mit den vortrefflichsten

Castraten, Sopranisten und Altisten concertiret, dass mancher h&tte

schwflren sollen, meine Trompete und die Discante und Alte w&ren

einerlei, so gut und hurtig wusste ich alles zu exprimieren. — Die

in der Gompagnie sahen einander an, denn sie wussten, dass es nicht

angehen kflnne, absonderlich , wenn er von Altisten redete, deren

Stimme er mit der Trompete wollte imitiret haben. da doch solches

Instrument in dem Ambitu dieser Stimme gar arm ist, und wo es

nicht nach jetziger Invention eingerichtet ist, dass sie sich nach Art

der Trombonen Ziehen l&sset, die wenigsten Tonos hat, es sei denn,

dass der Altist nichts anderes, als den Marche gesungen h&tte." Johann

Ernst Altenburg berichtet in seinem 1795 in Halle (bei Jos. Ghrist.

Hendel) erschienenen „Versuch einer Anleitung zur heroisch - musika-

lischen Trompeter- und Pauker-Kunst," einer aberaus interessanten,

hOchst fleifsig und grOndlich abgefassten Monographic, wie wir sie

f(ir alle Orchester-lnstrumente aas fclterer Zeit brauchen kdnnten, liber

die in Frage stehende tromba da tirarsi, oder Zug- Trompete, dass

gewdhnlich die Tanner und Eunstpfeifer dieses Instrument zum Ab-

blasen geistlicher Lieder gebrauchen und dass dasselbe einer Alt-

Posaune ahnlich sei. Es ist allerdings sehr fraglich, ob dieses Ton-

werkzeug schon zur Zeit des Fantini bekannt gewesen sei, mit seiner

Hilfe konnte eine chromatische Skala in voller Reinheit gegeben

werden, was freilich mit den Bemftngelungen der Fantini'schen Skala

durch die franz5sischen Trompeter in Widerspruch stehen wUrde.

Ich habe nun alle M6glichkeiten , wie Fantini das Kunststflck einer

vollst&ndigen Tonleiter in der dritten Oktave seines tonarmen Instru-

ments produciert haben ktinnte, erdrtert, ohne mich bestimmt far die
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eine oder andere entscheiden zu k5nnen. Nor das eine ist bestimmt,

dass mit dem blofeen Ansatze etwas derartiges nicht geleistet werden

kann. Der erwfthnte Altenburg, ein Sacbkenner ersten Ranges, bftlt

die Sache ftir so aasgeschlossen, dass er nicht ein Wort dariiber ver-

liert, obwohl er die mftglichen Interyalle sehr genau abhandelt. Nicht

einmal in der vierten Oktave bftlt er eine Chromatik ftlr m&glicb, in*

dem er sich dahin ausspricbt (a. a.0. p. 71): „Wenn aber einige es

wagen, in der zweigestrichenen Olarin - Oktave andre Semitonia, als

besagtes fis und ais zu sucben, so heifst das eine Kunst Obertreiben,

und ftllt daher, sonderlich bei langen Noten, in's L&cherliche und

Abgeschmackte. Diese Oktave gebraucht man meistens diatonisch,

wiewohl man auch in Ansehung fis und ais chromatisch blasen kann.
4 '

Bevor ich mich nun zu dem zu besprechenden Werke wende,

ist es zweckmftfsig, Qber die Stellung, welche sein Verfasser einnahm,

einiges voranzuschicken. Yon alters her ist ein zweifacher Gebrauch

der Trompete zu unterscheiden, ein ritterlich - milit&rischer und ein

profan-btirgerlicher. Da das Heerwesen dee Mittelalters auf dem Lehns-

verbande ruhte, so standen alle Glieder des Heeres unter einander

in vasallitischen Verh&ltnissen. Auch das Verhftltnis der Trompeter,

deren wichtige Verrichtungen im Eriege sie von jeher mit einer ge-

wissen Wtlrde umgaben, zu den Herren, in deren Sold und Diensten

sie standen, war das von Lebnstrftgern geringer Art. Bei der Auf-

losong des Lebnswesens und dem Obergang in den modernen Staat

blieben die Vorreehte und die eigentttmliche Sonderstellung, welche

sich ftlr diese milit&rische Klasse gebildet hatten, bestehen und wurden

seit dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts zu einer kaiserlich

sanktionierten 6ffentlichrechtliehen dauernden Institution im Deutsohen

Beiche. Neben dem kriegerischen Gebrauche des Instruments hatten

aber diese privilegierten Trompeter im Laufe der Zeit die Verwendung

desselben zur Eunstmusik in hohem Grade ausgebildet, sodass bei der

Bildung einer selbstftndigen Instrumentalmusik seit dem Ende des

sechzehnten Jahrhunderts die Trompeten sogleich als sehr willkom-

mene und nutzbare Glieder im Chore der lnstrumente verwendet werden

konnten. Andrerseits befand sich von jeher dasselbe Instrument in

den Hftnden von Spielleuten, Gauklern, Tttrmern und ward von diesen

wahrscheinlich ebenso gut behandelt, als von den ritterlichen Trom-

petern. Gleichwohl standen diese profanen Trompeter in solchem

Grade unter dem alten Banne der Unehrlichkeit, welcher Jahrhunderte-

lang den Spielleuten anhaftete, dass noch die Beichs-Polizei-Ordnung

von 1548 erklftren musste: „Wir setzen, ordnen und wollen, dass die
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Leineweber, Barbiere, Sch&fer, Mtiller, ZOllner, Pfeifer, Trommeter,
Bader and die deren Eltern, davon sie geboren sind, and ihre Kinder,

so sie sich ehrlieh and wohl gehalten haben, hinftro in Ztlnften,

Gaffeln, Ampten and Gilden keineswegs aasgeschlossen, sondern wie

andre redliche Handwerker aofgenommen and daza gezogen werden

sollen." Schon im fQnfeehnten Jahrhandert hatte die wachsende Macht

der St&dte Veranlassang gegeben, dass Kaiser Sigismund den Beiehs-

stftdten das Privileg verlieh, gleich dem Adel Trompeter in ihre Dienste

za nebmen,*) wogegen dieser heftig reagierte, wie nachfolgendes

polemi8ehe8 Gedicht zeigt (abgedr. in Joh. Janssen: Oeschichte des

deatschen Volkes, B. I. S. 231), darin es heifst:

K5nig Sigmand was der Sinn beraubt,

do er trammet and pfeifen erlaabt

den steten so gemaine;

das hat in praeht (gebracht) gross fibermot,

es gh6rt naeh reehter gwonheit gat

den FQrsten za allaine.

Endlos ist der nach Erteilong kaiserlieher Privilegien an die za

einer „Kameradschaft" geeinigten „gelernten" Trompeter entbrannte

Kampf mit den gewOhnlichen Masikanten, Tflrmern a* s. w. fiber deren

Befagnisse, Grenzen and Umfang des Beehts aaf Gebraach der Trompete.

Die pablieistiseben Schriftsteller des 17. Jh. (Limnaeas, Faber, Pafen-

dorf a. a.) enlhalten darttber omfassendes Material. Als eine Spezial-

Klasse der privilegierten Trompeter hatten sich die Hoftrompeter, die

bei den ver&nderten Yerhftltnissen weniger dem Kriegs-, als dem Hof-

Dienst obzuliegen hatten, herausgebildet. Ihre Verrichtungen waren

sehr verochiedener Art, denn sie hatten nieht nor allerhand kleine

Dienste, Botengftnge, Karier-Beisen za besorgen, massten nicht blofi

bei Hofe bei alien Gelegenheiten mit ihrer Trompeterkanst aafwarten,

sondern waren aach spftter, als an den moisten Hafen vollst&ndige

Kapellen eingerichtet warden, soweit sie masikaliseh vorgebildet waren,

in diesen mitzawirken verpfliehtet.**) Bei vielen ftlteren Hofkapellen

*) Das Privilej, Trompeter zn halten, erteilte der Kaiser zuerst nor der Stadt

Augsburg 1426, w&hrend die anderen Eeichsst&dte nor Tanner baben durften.

Spiter erhielten die Vergunstigung viele Beicnsst&dte. Sprenger Delineatio Status

Imperii, p. 441. Stadt -Trompeter gab es im vorigen Jahrbundert in Nurnberg,

Frankfort a. M., Hamburg, Lubeck u. a. St, die zugleich Kapellmitglieder waren

nnd eine Besoldung von ungefahr 300 Thaler batten. Altenburg, a. a. 0., p. 29.

**) Nach der oben citierten Monographie von Altenburg sind die Verrichtungen

der Hoftrompeter folgende: Gesandte zur Audienz einholen, zurTafel einladen, auf

die Quartiere bestellen, bei der Tafel die Aufsioht ftber die Diener fohren,
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findet man die Einrichtung, dass die Trompeter und Paaker eine Or-

ganisation aufserhalb des Bestandes der Kapelle haben. (Bekannt sind

diese Verh&ltnisse for Frankreicb, vgl. auch die Excerpte aus dem
l'estat de la France 1661 von Wasielewski in dies. Zeitschr. Jhg. 1889,

S. 125. Unter demselben Namen findet sicb die Einrichtung am
Turiner Hofe als Seoderia (in Frankreich Scurie), vgl. Ginlio Boberti

:

La eapella regia di Torino 1515—1870. Turin 1880. S. 26. Desgleichen

in Dresden, wo erst 1816 die Trompeten in der Kapelle dureh Eammer-
musiker besetzt warden. (Siehe M. FUrstenau: Beitrftge zur Oescbichte

der Egl. sftehs. musikal. Kapelle. Dresden 1849.) Was nun unseren

Fantini anbetrifft, so dflrfte naeh dem Mitgeteilten seine Stellung am
medicaeischen Hofe ziemlich klar sein, und wenn er sicb als trom-

betta. maggiore bezeichnet, so dflrfte dies ungeffthr mit Ober-Hof-

trompeter zu flbersetzen sein, da man ihm bei seinem Bufe wohl eine

bevorzugte Position untQr seinen Kollegen yindicieren darf. Dass Fan-

tini nicht blofs bei Hofe, sondern auch in Kriegsdiensten seine Kunst

geflbt hat, scheint mir aus dem sogleich anzufflhrenden Titel seiner

Schrift heryorzugehen, sowie aus der genauen Auffflbrung aller damals

bei der Beiterei gebr&uchlichen Signale, in Deutschland ehemals „Feld-

stflcke" genannt.

Nach alien diesen Ausffthrungen, die vielleicht zu lang geraten

sind, mir aber geeignet schienen, zum besseren Yerst&ndnisse einer

so eigenartigen Erscheinung zu dienen, wie sie Fantini und sein Buch

darstellt, wende ich mich diesem.zu. Sein Titel lautet vol Istandig:

Modo per Imparare a sonare In gr. 8vo.

Di Tromba

Tanto di Guerra

Quanto Musiealmente in Organo, con Tromba Sordina,

col Cimbalo e ogn' altro istrumento. Aggiantovi molte sonate,

come Balletti, Brandi, Gapricci, Sarabande, Gorrenti, Passaggi,

e sonate con la Tromba & Organo insieme.

Di Girolamo Fantini

Da Spoleti

Trombetta Maggiore del Sereniss. Gran Duca

di Toscana Ferdinando II.

diplomatische Auftrage iiberbringen, in der Kammermueik mitwirken, auch Neben-

amter ale Kuchen-, Jagd-, Keller*, Forstachreiber, Hoforganisten, Fouriere. (S. 27.)

Die Kammer- and Concert- Trompeter bleiben mit dem Tafelblasen verschont, urn

sich nicht den Ansatz zum Clarinblasen zu verderben, sie tragen auch nicht Iivree,

wie die andren. (S. 28.)

Monatfh. f. MnsUcgMoh. Jahrgang XXII. No. 7. 8
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(Wappen)

In Franeofort Per Daniel Voastch 1688.

Con Licenza de' Superiori.

Voastch ist wohl als Druckfehler fQr Vuatsch zo nehmen. Einen

Dracker oder Verleger dieses Namens habe ieh vergeblich gesucht,

die mir zug&nglichen Bachdracker - Lexiea ftthren ihn nieht auf.

Welches Frankfort bier gemeint sei, ist aucb zweifelhaft. Yielleiebt

ist Vuatsch nor der Name des BucbfQhrers oder Kommissionfars, das

Werk in Italien gedrnckt and einem Frankfurter Buchh&ndler mm
Vertriebe fQr Deutschland ttbergeben worden. Das der Berliner Biblio-

thek entlehnte Werk ist zusammengebunden mit:

Correnti, Gagliarde e Balletti

Diatonici, Trasportati, Parte

Cromatici e Parte Henarmonici,

Con un Balletto a Tre, Passi, e mezi a due & a tre

per sonarsi nel Clavicembalo & altri Stromenti

Del Signor Martino Pesenti cieco a Nativitate

Libro Quarto. Opera decima quinta.

Baccolte d'Alessandro Vincenti.

Dedicata

al Olarissimo Signore & Patron mio osservandissimo

il Signor Glaudio Paulini.

Venetia, Allessandro Vincenti 1645.

Die Widmung an den Grofsherzog lautet: Euer Hoheit grofs-

herzige Freigebigkeit und die unendlichen Verpflichtungen, die ich

gegen Each habe seit den acht Jahren meines Dienstes, haben mich

bewogen, ein kleines Zeichen von Erkenntlichkeit und Dankbarkeit

meinerseit8 za geben, der ieh in Hinsieht auf das, was ich einem

solchen Fttrsten, meinem Herren und Patron schuldig bin, sehr un-

bedeutend za sein bekenne: denn seine Gnade war Veranlassung zu

dem bischen Mufse, das mir seit drei Jahren bis jetzt zuweilen ver-

gOnnt war und im Verein mit Stadium und Eifer, soweit mftglich,

mich hat ein schwaches Werk hervorbringen lassen, gleichwohl nicht

unbeschwerlich , darin ich die Trompetenkunst von ihren ersten An-

f&ngen bis zu jener ftufsersten Vollendung. die unerhOrt war vor

unseren Zeiten, abhandle, indem ich jedwede Handhabung derselben

nicht nur in kriegerischer Beziehung lehre, sondern auch jede andere

irgendmdgliche Leistung, die der Trompete zukommt So bitte ich

denn Eure Hoheit, diese meine unvollkommene Arbeit in Euren Schutz

zu nehmen, wie ich sie gebe und widme zur Bezeogung meiner auf-
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riehtigen Verehrung. Keinem sonst als Eurer Hoheit konnte und

durfte ich solch
1

ein Werk fiberreichen, einmal, weil es meine Pflicht

and Schuldigkeit erheisehte, dem die Fraeht za opfern, der sie hatte

erwachsen lassen, sodann, weil die erbtahte Vollendung der Trompeter-

kunst keinem anderen gebflhrte, als dem Beherrscher der Vfllker, die

sehon so vieler Kttnste Erfinder waren. Und indern ieh mich nan

zam 8chlu8se mit aller schuldigen Hochachtung vor Each beuge, er-

bittc ich ftir Each vom Himmei die Erftlllung eines jeden Earer

Wtasche. Gegeben am 20. April 1638.

Ich meine, diese Widmung spricht gleichm&fsig far den Bildongs-

grad, wie ftir den Charakter des Dedikanten and kontrastiert an-

genehm mit den servilen Ergflssen, wie sie deutsche Masiker in jener

Zeit beliebten.

Die textlichen Erlftaterangen des Yerfassers za seinen Tabellen,

Beispielen and Obungsstflcken lassen sich nicht Qbergehen. Das, was

ihnen an Aasfthrlichkeit fehlt, wird darch interessante Streiflichter,

welche daraas aaf den damaligen Geschmack and die Auffassung ge-

wisser masikaliseher Pankte fallen, ersetzt So lohnt es sich, aus dem
Abschnitte L'aatore ai lettori eine Sielle wiederzageben, die, wie man
zageben wird, dem Obersetzer and Erklftrer eine harte Nass za

knaeken giebt. Havendo mandato alle stamps qaesto mio debil volume

per benefizio di chi professa 5 volesse professare di sonar di tromba:

non pit in aria come gik si solea, ma col vero fondamento come gli

altri stramenti perfetti, beneh^ la Tromba non abbi che le sue note

natarali, come si vede nel principio di quest' opera, perche a voler

eomporre sopra a dette note e laseiar Faltre, no si e possuto far mag-

giore sforzo, e per6 h bisognato obbligarsi con le gik dichiarate, che

da per loro apportano poca vaghezza: si come anco molti bassi non

si sono diminuiti, perche 6 necessario per reggere tale stramento

d'assai armonia. Graditelo con ogni affetto etc. Naohdem ieh dies

mein geringes Werk zam Vorteil aller, die sich damit abgeben oder

abzageben gesonnen sein wtbrden, Trompete za spielen, dem Drack

Gbergeben habe: (nun beginnt eine Biesen - Satz - Verschachtelong)

Trompete za blasen, nicht mehr im Freien (ohne Begleitang heifst

das, eigentlieh in die Luft hinein), wie es bisher ftblich war, sondern

mit einer wirklichen Begleitang (Fandament des Basso continuo), wie

die fforigen vollkommenen Instrumente, wenngleich die Trompete nur

ihre nattolichen Noten hat, wie man am Beginne dieses Werkes

(aus der dort befindliehen Tabelle) ersehen kann, denn will man (in

der Hfthe) flber besagte Noten hinaos komponieren und die anderen
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(die tieferen T6ne) aufser acbt lassen, so ist das ohne za grofse

(maggiore sforzo) Anstrengnng nicht mOglich (non poter far, nicht

umhin kSnnen), and deshalb moss man sich auf die schon angeftthrten

beschr&nken, welche an and fttr sich wenig Beiz an sich tragen (die

vierte Oktave vom Grundton ab enih&lt von Natar eine diatonisehe

Skala mit einigen ehromatischen Erhflhungen (fis, gis, ais), die ftinfte

eine vollst&ndige chromatische Skala; die vierte Oktave aber liegt schon

so boch, meint Fantini, dass, wenn man fttr das Instrument erst von

dieser Lage ab schreiben wollte, die Anstrengnng za grofs sein wtlrde;

die daranter liegenden zerstreuten Intervalle aber eignen sich nicht

recht zur Bildang einer Melodie, bieten wenig melodischen Beiz):

wie denn aach viele B&sse nicht ver&ndert worden sind (diminaiti)

(wir warden angefthr sagen: wie denn auch in der Begleitang wenig

harmonische Modulationen vorkommen), weil es, am mit einem solchen

Instramente fertig za werden, vieler tfbereinstimmung bedarf. (Das

soil wohl heifsen: viel Nachgeben seitens der Begleitang, weil auf

der Trompete nicht alles so rasch and leicht heraaszabringen ist,

daher, am die Obereinstimmung [armonia] zwischen Solostimme and

Begleitang za wahren, die Harmonisierong einfach gehalten ist)

Auch die „Avvertimenti per qaelli che volessero imparare a sonar di

Tromba Musicalmente in concerto di voci o altro" bieten einige interea-

sante Pankte, weshalb ich sie gleich in Obersetzung wiedergebe.

}
,Die Spieler dieses Instruments mOssen mit Zangenschlag (lingua

puntata) blasen, weil das Blasen mit dem Atem allein keinen voll-

kommenen Ton bildet (non forma .voce perfetta. Die Bemerkang ist

sehr richtig, indem wirklich zar Tonbildang die Mitwirkang der Zange

unerl&sslich ist, welche, sich vorschiebend, gleichsam ein ta aos-

sprechen will; andernfalls w&re der Ton matt and anvollkommen, wo-

gegen eine derartige Intonation z. B. beim Waldhorn den Klang-

charakter verderben wQrde). Man beachte, dass, wenn in den fol-

genden Sonaten panktierte Noten vorkommen, man sich des Panktee

bedienen mass, am Atem za holen nach Gelegenheit and Veranlagang

des Spielers. (Diese Begel ist vom heatigen Standpankte sehr anfecht-

bar, da ihre Befolgong ja eine durchaus zerrissene and zerhaekte

Phrasierang ergeben mttsste. Wenn der Blftser aach nicht, wie der

Sftnger, beim Atemholen an den Text, Sinn and Zasammenhang der

Worte, gebanden ist, welcher beim Gesange natQrlich in erster Linie

mafegebend sein mass, so hat er doch zam Atmen vor allem die

rhythmischen Einsehnitte, Gaesaren, za bendtzen and darf nie au&er

im &nlkersten Notfalle dorch Ltkcken stdrend in die muflikalische
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Gliederung eingreifen.) Und kommt der Doppelsehlag vor, so ist er

mit gestoisener Zunge za schlagen (E trovando il Groppo (8), si deve

battcre con lingua pantata; anter Groppo, Knoten, versteht man sp&ter

eine mordentartige Satzmanier aus vier geschwinden Noten von gleieher

Geltong, yon denen die erste and dritte auf derselben, die zweite

and vierte auf der n&chsthoheren and tieferen Stafe stehen, z. B.

Fantini scheint jedoch hier das za meinen,

^gf f T !

: =-P-4~r-P

—

was w* m^ <*em Gesamtnamen Doppelsehlag

bezeiehnen, woranter sich mehrere verwandte

Spielmanieren begreifen lassen. Als Zeichen dafar ist, vielleicht in

Ermangelung anderer Typen, das Kreaz gebraucht. Die Anweisung,

einen solehen Doppelsehlag abgestofsen, eon lingua pantata, aus-

zufthren, steht mit der heate geltenden Eanstregel in entschiedenem

Widerspruch.) Der Triller jedoch wird mit vollem Atem (a forza di

petto, eigentlieh aus voller Brast) gemaeht and mit der Eehle ge-

schlagen (battuto con la gola. Die Kegel gilt heate noch. „Der Triller

auf den Posaunen wird, wie bei denen WaldhCrnern und Trompeten

mit dem Einn gemaeht" sagt Majer in seinem „Neu erdfiheten theo-

retisch-practischen Masik-Saal
44

(Ndrnberg 1741, 2. Aufl., die erste

1732 durch eine hausbaekene Ode von Mattheson empfohlen and ein-

geftthrt). Eigentlieh werden Triller aaf den Naturtdnen der Blech-

instrumente weder mit dem „Einnu noch mit der „Eehleu gemaeht,

sondern durch eine vibrierende Th&tigkeit der Lippen-Muskalatar her-

vorgebracht, wobei allerdings Einn und Eehle mitbewegt werden nebst

anderen angrenzenden Partien. Dies gilt nor far die erw&hnten Triller,

sogen. Natortriller, wogegen eine Anderung der Lippenstellung nicht

erforderlieh ist, wenn der Hilfston des Trillers durch eine die Bohr-

lftnge ftndernde mechanische Einrichtung (Zug an der Posaune, Ventil

an modernen Instramenten, Klappe bei den Elappentrompeten, Ophi-

elelden u. s. wM Griffloch auf den Zinken) erzeugt wird); e si forma

in tutte le note di detto stramento. (Doeh wohl nur auf denen, die in

kleinen oder grofeen Sekundensehritten nebeneinander liegen, es mdsste

denn sein, dass Fantini unter Triller aueh die rasche fortgesetzte Auf-

einanderfolge zweier in weiteren Intervallen als Sekunden von einander

abliegender Tflne versteht, was wohl mOglich, aber nicht eben wahr-

scheinlieh ware.) Es werden einige Noten vorkommen, die am An-

fange des Werkes nicht angefahrt sind (in der Tabelle) und die, will

man sich auf ihnen aufhalten, zwar unvollkommen sind, wenn sie

aber raseh vortkbergehen, wohl gebraucht werden kOnnen. Auch muss

darauf aufmerksam gemaeht werden, dass, wenn Noten von Wert
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vorkommeD, d. h. von ein, zwei, vier Takten Dauer (battute, oder

Vierteln, Taktschl&gen), sie nach Art des Gesanges (in raodo canta-

bile) aasgehalten werden mtissen, indem man den Ton leise angiebt

(eon mettere la voce piano) and ihn daraaf anschwellen l&sst bis Ear

H&lfte des Wertes der Note and aaf der anderen H&lfte abschwellen

l&sst bis zam Ende des Taktes, sodass man ihn kaam noeh h&rt,

and wenn man es derartig aosftlhrt, wird sich eine vollkommene

Harmonie ergeben. (Auch mit dieser Vorschrift wtirde der Ktlnstler

heote Anstofs erregen, wo man keineswegs ohne besondere Vorzeich-

nang oder sonst eine genflgende Eechtfertigung aaf alien l&ngeren

Noten erescendi and decrescendi anzabringen pflegt, sondern lange

Noten in der Kegel in der vorgeschriebenen oder vorausgegangenen

dynamischen Abstufung fest und ohne Verfinderung der Elangst&rke

aasbftlt, aufser dass natargemftfs, namentlieh bei gar langen Noten,

die gesangen oder geblasen werden, die Klangstfirke gew6hnlich etwas

nachlassen wird, weil der Atem nicht immer aasreicht, wenigstens

nieht im ff, f and mf.) Und wenn am Anfange des Baches anter die

Note Cesolfaut (c) do gedraekt ist, so mass es in dieser Weise stehen,

weil die Trompete weder da noch at bildet: deswegen mttssen sie

geflohen werden, wie es der vollkommene S&nger that, der weder aaf

a, noeh aaf i L&afe bildet; and aach bei den FeldstQcken (toeeate di

Gaerra) kommen Worte vor, wie da ton della, atta non tano, atta

vallo, das will besagen buttasella (Signal zam Satteln), a cavalcare

(„fertig zam Reitcn"), a cavallo („aufeitzen")» and il tiata will sagen

tatti; sie sind in dieser Art aafgezeichnet, weil sie sieh mit der

Trompete so besser aussprechen and sich leichter wiedergeben, wenn

man sie mit der Zunge st5fst, denn das ist die wahre Art za blasen."

Die letzte Bemerkang zeigt, dass man schon im 17. Jahrh. in Italien

mit der richtigen Art des Ansatzes vollst&ndig vertrant war, dass es

also eine angerechtfertigte Praetention der deotschen gelernten Feld-

trompeter gewesen sein moss, wenn dieselben behaapteten, allein sie

besftfsen die wahre Kanst, das Instrument richtig za behandeln, wie

denn noch Altenbarg in seiner weiter oben citierten Monographic (S. 92)

aufstellt, Zunge (Zangenschlag) and Haae, die zar Ausschmdckang

des Feld8ttick- and Prinzipalblasens dienenden Spielmanieren seien ein

Yorzag der deatschen Trompeter, w&hrend doch Fantini sehr nachdrtiek-

lich die lingua puntata, das panteggiare betont. Was die eben genannte

„Haae" anbetrifit, so ist sie nichts-

als ein sehr tiberfltissiger Begriff, denn -

ihre beiden Arten, die flberschlagende to^hoto^hoto to -ho to - ho to
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2 im^m^mand die

sehwebende -^^^ *s_>*- «, M -r-.
—

p aresc
^—-^ ff ff dun, p

bieten an sicb gar nichts von der gewGhnlichen Behandlang des In-

struments Abweiebendes. Wir sind nan aber einmal in ein wenig er-

frealiehes Oebiet gelangt, n&mlieh das der mnsikalischen Perrtlcken

and ZOpfe and kOnnen, am die letztaufgeflihrte lftngere Stelle aas

Fantini zo kommentieren, leider nicht umhin, diesen vergilbten und

verstaabten Beqaisiten aas der mnsikalischen Barit&tenkammer einige

Blieke za schenken. Die beiden Barit&ten, am die es sich bandelt

and die Fantini sehr nnntltzerweise in Vergleich stellt, sind einander

wflrdig; es ist erstens die Solmisation and zweitens die Silben-Geheim-

tbaerei bei gewissen Blasinstrumenten. Es liegt hier die komische

Aofiassong za Grande, dass man zur Tonbildung bei Blasinstrumenten

ebenso wie beim Gesange bestimmter Silben bedflrfe, dass man in

ein Blasinstrament formlich hineinspreehe. Fantini spricht dies direkt

aas, wenn er meint, dass die von ihm aufgefdhrten Silben and Worte

(datondella, attavallo) „sich mit der Trompete aassprechen" lassen,

ferner dass die Silben du and at, weil sie sich aaf seinem Instramente

nicht bilden liefsen, „geflohen
u werden mQssten. Das Eapitel der

Mutation bei der aretinischen Solmisation, die entsetzlich verwickelte

Pedanterie, welcher die Idee za Grunde lag, dass immer der Halbton-

schritt dareb die Silben mi-fa bezeiehnet werden mflsse, geh6rt wohl

za den Odesten and anfrachtbarsten der gesamten Musikforschung

;

wenig nach giebt ihm die Geschichte der Solmisation Qberhaupt mit

ihren Ablegern, der Waelrant'schen Bobisation, der Graun'schen Da-

menisation a. s. w., die sich, nachdem dareb die gltickliche Erfindung

der siebenten Silbe si das Matieren QberflQssig geworden, nachdem

weiter die alten auf den Ton fixierten Silben nor noch die Bedeutang

al8 Text zum Vokalisieren bewahrt hatten, sich bis in unsere Zeit in

den Streitigkeiten der Gesanglebrer fiber die zur Tonbildung taug-

lichsten Silben and Vokale, ob e, ob u, ob a oder la, fortspinnt

Und an dieses Kapitel reiht sicb, auch wenig erqaicklich, die Lehre

von dem Silbenkram zar Formation des Ansatzes aaf den Fl5ten,

Zinken, Trompeten a. 8. f. Vom alten Agricola mit seinem Lehr-Yers-

lein: „Die zonge musst da bewegen and in deinem mande regen aaf

ein jitzlich insonderheit wie folgend im Exempel steht Wiltu dass

dein Pfeifen besteh, Lern wohl das diridiride" etc., vom Yenetianer

Ganassi bis za Qaantz and weiter von Fantini bis zu Altenburg

spielen diese Ansatz- Silben eine Hauptrolle, and der letzterw&hnte
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glaubt der Welt ein anschfttzbares Geheimnis zu verraten, indem er

(in seiner mehrerwftbnten Trompeter- und Pauker-Eunst, p. 92) pa-

thetisch erklftrt: „Ich trage kein Bedenken, das Geheimnis zu ent-

decken, da ich weifs, dass es niemandem zum Nachteil gereichen wird."

Es besteht aus den Silben ritiriton oder kitikiton bei der einfachen

Zunge, bei der doppelten wird nocb die Silbe ti vorgesetzt, also tiki-

tikiton, tiritiriton. Da es sich von selbst versteht, dass man, ein Bias-

instrument am Monde, also mit geschlossenen Lippen, nioht sprecban

kann, und, selbst wenn dies m5glich wftre, niemand etwas davon hftren

kOnnte, so frftgt man unwillkttrlich nach der Bedeutung jener Silben

nnd Worte, welcbe bei Blasinstrnmenten angewendet werden sollen.

Die Antwort ist: dass von diesen Silben nur der Anfangsvokal oder

Anfangskonsonant Sinn and Bedeutung hat, indem er eine gewisse

Stellung der Zunge oder der Eehle bedingt, die grade zur richtigen

Intonierung des betreffenden Instrumentes erforderlich ist; alles andere

l&uft dabei auf Illusion hinaus, wenn man nicht den hinzugefflgten

Lauten eine mnemotechnische Bedeutung beilegen will. Sei es nun,

dass man der Zunge die Lage giebt, als wolle man ein t oder d aus-

sprechen, wie es bei Trompeten, Posaunen, Zinken, Fl5ten der Fall

sein muss, oder aber aus dem Gaumen heraus gleichsam ein a her-

vorbringen will, wie es die Natur des Waldhorns bedingt, oder end-

lich die Zunge gewisse vibrierende Bewegungen oder Stfl&e nach

vorn ausftihren l&sst, wie zur Erzeugung der Zungenschlfige oder Stac-

cati auf alien genannten Instrumenten erforderlich ist, niemals handelt

es sich urn ein wirkliches Aussprechen ganzer Silben oder gar Worte,

denn dies ist eine UnmOglichkeit bei festgeschlossenem Munde. Die

vielen sinnlosen Texte, welche Fantini in seinen Beispielen und tfbun-

gen unter die Noten drucken l&sst (wie teghedatanta, lera liru li, tiri

tiri di, teghe tegbe di, tate tata tita ta, lale, rala lala la, lade rade

ra u. s. w., in infinitum des hoheren Bladsinns), sind ebenso zwecklos,

als die von Altenburg schnOde verratenen Geheim-Silben der deutschen

Trompeter-Eameradschaft, ja, soweit sie mit anderen Eonsonanten als

t und d beginnen, ganz unsinnig, weil sich der Ton des Instruments

nur mit der zur Aussprache der genannten erforderlichen Zungen-

stellung bildet und z. B. die flir das r notwendige Zungenvibration

ein abscheuliches Schwirren des Tons ergiebt. Das einzige Moment
von Bedeutung ist die nattirliche Yeranlagung, und wem diese mangelt,

der ist trotz alien erw&hnten Zauberformeln aufser stande, sich den

richtigen Ansatz anzueignen. Doch nun genug von diesem, auch heute

noch vielfach spukenden Musikanten-Aberglauben aus alter Zeit!
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Es folgt nun eine tTbersicht des Inhaltes von Fantini's Werk:

Aufz&hlung der natttrlichen Intervalle, wobei aufffcllt, dass beim

dreigeslr. e, wo die chromatische Beibe beginnt, abgebrochen wird,

dass das zweigestr. fis, gis and h, von denen das erste and letzte

ganz braucbbar sind, nicht angegeben werden, and das eingestr. b,

ein ganz gater, nar ein wenig za tiefer, doch leicht auszugleichender

Ton, fehlt. Es ist bier der EigentQmlichkeit za erw&bnen, dass sich

zur Bezeiehnung der am meisten angewendeten Tone der Trompete,

eigentlich nor der zam Prinzipalblasen (Signalblasen) verwendeten

gewisse Namen gebildet haben, welche aach im mehrstimmigen

Trompeten-Satze zar Bezeiehnung der einzelnen Stimmen Anwendung

gefanden haben. Da die Namen nieht tiberall die gleichen sind and

ihre Anwendang mitanter za Yerwechslangen gefdhrt hat, mflge hier

eine vollst&ndige Obersicht derselben folgen:

A. Bei Fantini heifst der Grandton sotto Basso, dessen Oktav Basso,

das g Vargano (kftnnte aach ein Drackfehler sein, da sich sonst

nar die Schreibart Vulgano oder Yolgano findet), das c Striano,

das e Toccata, das g Quinta.

B. In der alten deatschen Trompeterkanst finden sich die Benen-

nangen: G Flattergrob (Fladdergrob), c Grobstimme, g Faul-

8timme, die Tdne zwischen c and e hei&en zusammen Prinzipal,

von c beginnt das Olarin-Begister. Etwas abweichend hiervon

findet sich ftkr c der Aasdrack Mittelstimme , ftkr e Prinzipal-

stimme (J. G. Walther, Mosik. Lexikon. Leipzig 1732).

G. Im mehrstimmigen Trompetensatze kommen folgende Bezeich-

nongen vor: Die erste (oberste) Stimme heifst immer Glarino,

die zweite entweder aach Glarino, oder (namentlich in ftlterer

Zeit, so bei Monteverdi im Orfeo, Anfangs-Toccata) Qainta, die

dritte and vierte Alto und Basso (so im Orfeo des Monteverdi

an bezeichneter Stelle), gewOhnlicher ist fttr die dritte Stimme die

Bezeiehnung Prinzipal, die vierte Stimme, welche in Ermange-

lung der Pauken deren Tflne flbernimmt, heifst zuweilen Toccato

(Touqaet). In der mehrerw&hnten Toccata aus dem Orfeo heifst

die ftnfte, auf dem kleinen g stehende Stimme Volgano. Alten-

burg macht sich Gber die deutschen Namen Flattergrob a. 8. w.,

deren Vorkommen in der Praxis er bestreitet, lastig and kennt

nar: Clarini (1. and 2. Stimme), Prinzipal (8. St) and Bass

(Toccato).

Bei der Erkl&rung dieser zum Teil sonderbaren Namen kommen
wir zuweilen (iber blofee Vermutungen wenig hinaos. Flattergrob (der
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Ton steht nicht so fest, flattcrt hin and her), Grob- nnd Faulstimme

sind an sieh klar, die Etymologie ftthrt una auf ihren Toncharakter;

Prinzipal gleieh vox principalis, Hauptstimme, bietet keine Sehwierig-

keit. Ober Clarino mit einem ganzen Heer ihnlich laatender nnd ver-

wandter Benennnngen lie/se sieh eine ganze Broschflre schreiben, nor

soweit diese AnsdrQeke in musikalischer Beziehnng vorkommen. Der

Eernpnnkt ist, dass das Wort von darns, hell, klar, herkommt nnd

in der Begel eine hohe Stimme bedentet. Ieh beschr&nke mieh, das

wiederzngeben, was Altenbnrg (a. a. 0., p. 94) znr Erkl&rnng von

Clarino sagt: „In den ftlteren Zeiten wnrde die Trompete, von weleher

hier die Bede ist, des hohen and hellen Klanges wegen auf lateiniseh

Glario, Claro oder Olarusius genannt, welches die Franzosen doreh

clairon, die Italiener dareh clarino Qbersetzten. Eigentlich ist es eine

ktlrzere nnd enger gewnndene Trompete, als die gewOhnliehe nnd

heifot bei den Engl&ndern Clarion. (Du Cange aus Wilh. Malm. 1. IV.

histor. Angl. de anno 1101.) Wir verstehen nnter Clarin oder anter

einer Glarinstimme onge&hr das, was nnter den Bingstimmen der

Discant ist; n&mlieh eine gewisse Melodie, welehe grOfstenteils in

der zweigestrichenen Oktave, mithin hoeh and hell geblasen wird.
u

Toccato (toecare, schlagen) als Ersatz der Pauken ist in seiner Ent-

stehnng and Bedeatang klar. Volgano (vielleicht von volgere als

Weidepunkt, von dem die eigentlichen, dem Charakter des Instruments

entsprechenden Intervalle anfangen?) nnd Striano (stria bedentet eine

Hohlkehle) bleiben in ihrer Etymologie dankel.

Aaf die Ambitas-Tabelle folgen: 15 Toccate (darnnter sind hier

knrze tTbnngen zar Bildang des Ansatzes gemeint). Modo di battere

la lingua pontata in diversi modi. Signale. (FeldstQcke. Dieselben

bieten wohl ein milit&risches , aber eigentlich kein mnsikalisches In-

teresse. Sie sind in mehreren Lexicis, so z. B. im Koch-Dommer aaf-

gefdhrt, aach in der Monographic Altenbnrg'8 and bei 0. Eastner

Manuel de Musique militaire vollst&ndig mit den Noten wiedergegeben.

Hier dflrfen sie wohl fibeigangen werden.) Sonate per salire dal Basso

al Soprano. Entrata imperiale per sonare in concerto. Seconda impe-

riale. Prima chiamata da capriccio. Noch 5 chiamate Prima ricercata

di Soprano. Noch 11 Bicercate. Balletto detto il Velzer. Balletto

della Spada. B. Lunati. B. Strasoldo. B. Oddi. B. Passi. B. Tln-

oontri. B. Oisilieri. B. Petrucci. B. Altonito. B. Bedoin. B. Angioli.

Martelli. Alfani. Sqnilletti. Zambeccari. Scorno. Porroni. Pancia-

tichi, il Soldani, il Bagliani. Brando detto il Pietra, Brando detto il

BacellaL Balletto detto il Moni'Anro. Brando il Bianchi. Balletto il
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Gavotti. Balletto il Cavalca. Brando FAlbizi. Salterello detto del Naldi.

Brando detto del Bofato. Sarabanda detta del Zezzi. Aria detta la Tro-

xe8 (soil wobl Trachsess bedeuten). Capriceio detto del Snares. Caprio-

oio il Visconti. G. il Galeppi. 0. il Gardncei. Gapriceio detto del Gondi.

Gorrente detta la Schinehinelli. Gorrente del Bonarelli. Corrente del

Onerini. G. la Pandolfini. G. la Meaza. G. detto del Carlotti. G. del

Dovara. 0. detta del Yiqne. Gorrente detta la Volgestain (ob bier Wol-

kenstein gemeint ist and eine Beziehang za Oswald von Wolkenstein,

dem letzten der Minnedichter and darch seine Abenteaer, Beisen and

sagenhaften Erlebnisse weit and breit bekannt gewordenen tirolischen

Edlen obwaltet?) C. del Nobile; del Labbia, del Derchia, del Rondinelli,

dell'Elce, del Cioli, del Oaasachi (etwa Eosaeken?), del Bentivogli,

del Bieeardi, C. la Gherardesca, G. detta dello Staccoli, G. del Mont'

Albi. Sonata detta la Verliche (etwa die gefohrliche?), Sonata dell
1

Arciuboldo, S. del .Gapponi, S. del Bardi, S. della Stafa (stofa Ofen,

aoeh Badstabe), S. dell' Antinori, S. del Malespina, S. del Panicarola,

S. dello Staffa, S. la Binnceini, S. del Monte, Sonata a 2 Trombe

detta del Gorsi. S. a 2 Trombe detta del Gorsini. S. a 2 Trbe. la

Bicasoli. S. a 2 Trbe. la Pieeolomini. S. a 2 Trbe. la Castaldi. S. a

2 Trbe. la Guiceiardini. Sonata di risposto (mit Echo) detta la Salviati.

Gagliarda Strozzi. Gagliarda a 2 Trbe. Goppoli. Gagliarda a 2 Trbe.

Gherardini. Sonata Saraeinelli. Sonata Adimari. 8. Morone. Esercizio

di Passaggi detto il Maffei. Sonata Vitelli. Sonata detta del Nero.

Prima Sonata di Trba. et Organo insieme detta del Oolloreto. Sonata

Gonzaga. Sonata Niccolini.

Die verschiedenen Tanzformen, welebe vorkommen, dtirfen wobl

als bekannt gelten, aacb die Bedeatang der Formen, welche anter

den Namen Sonata, Toccata, Bicercata, Caprioeio erseheinen, far jene

Zeit stehen masikgeschichtlich fest Dagegen diirfte als bisher wohl

anbekannte Tanzform der Brando anzoreihen sein, der, wie mir soheint,

einen Schwerter-Tanz bedeatet, also eine spezifiscb kriegeriscbe Tanz-

Art. (Brando, Schwert, Degen von brandhre, schwingen, sehwenken.)

In dem hier von Fantini gesammelten Stofife sind tlbrigens die Unter-

Bchiede in Form and Gharakter der einzelnen Stticke mehr nor den

Namen nach vorhanden, abgesehen etwa von gewissen Tanzformen,

wo eine besondere Eigenart bervortritt. Die Toccaten sind nicbts als

karze Etfiden, and die Sonaten, Bicercaten and Capriccio's stellen nor

eine farb- and formlose Masse dflrftiger Satze vor. Unter Entrata ist

eine Fanfare za verstehen, welche, wie die von Fantini mitgeteilte,

die Bestimmung baben kann, zar ErOffnang eines Eonzerts vorgetragen
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za werden, wahrscheinlich wenn die vornehme Gesellschaft in den

Eonzert-Saal eintritt Der Name Sonata ist fibrigens auch blofeen

tfbungsstOcken gegeben. Der Stoff, den Fantini in seinem Werke zu-

sammengetragen hat, ist jedeDfalls sehr verschiedenartiger Herkonft

Dass ein Teil der Stflcke von ihm selbst komponiert sein mag, ist

wahrscheinlich, doch stammt das meiste entschieden von anderen

Eomponisten her oder geh5rt einer Art volksttlmlicher Musik an, die

sich, vielleicht nicht einmal immer aufgszeichnet, traditionell fort-

gepflanzt hatte. Manches mag auch for andere Instruments, Laate,

Clavier o. s. w., geschrieben and von F. ftir sein Instrument arrangiert

sein. Mflglich wftre es, dass die so vielen Sttlcken beigefflgten Personen-

namen teilweise die derjenigen sind, welchen das betreffende Sttick

gewidmet ist. Doch trifft dies sicher nur bei einem Teil der Piecen

zu, wogegen hftufig der Name dem Eomponisten angehftren mag, oder

sich auf einen untergelegten, bekannten, aber nicht mitabgedruckten

Text bezieht, oder endlich, wie es bei der jetzigen Tanzmusik noch

flblich ist, einer bekannten oder bertihmten Pers5nlichkeit angehdrt,

welche dem Stfkcke als Empfehlung dienen soil. Man kann nicht eben

behaupten, dass die Musik aus F.'s Werk sehr mitteilenswert sei,

denn das tfbungsmaterial bietet als bedingt durch die Natur des In-

struments und seine eigentQmliche Tonreihe nichts Besonderes, und

die T&nze, Arien, Balletti, Sonaten u. s. w. tragen Form und Gepr&ge

ihrer Zeit und zeichnen sich, soweit sie mit Begleitung versehen sind,

nicht gerade durch einen sehr fliefsenden und interessanten Basso

continuo aus. Was jedoch einiges davon der Wiedergabe wert er-

seheinen l&sst, das ist die Melodiebildung, die sich zuweilen in auf-

fallender Weise der modernen n&hert, eine Anzahl Ankl&nge an heute

beliebte Wendungen enthftlt und durch ihre Frische und Munterkeit

oft aus dem Bahmen der damaligen steifen und fremdartig trockenen

Art und Weise heraustritt. In teohnischer Hinsicht ist der Ambitus

der Trompete aufs vollst&ndigste ausgenfitzt, und wohl niemals sp&ter

sind die Anforderungen, welche Fantini an die Leistungsfohigkeit der

einfachen Trompete stellt, (iberboten worden. So ist es z. B. ein

gradezu keckes Yerlangen, wenn folgender Triller vorgeschrieben wird:

Wunderliche Stellen kommen vor, nicht nur hinsichtlich der der

Trompete zugemuteten Intervalle, sondern auch in harmonischer Be-

ziehung. So z. B.
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ETsercizio di passaggi:

i
P3
J<* J'* J

3=^
Vielleicht soil hier das unmSgliche a auf dem dardber liegenden

zq tiefen b aosgefUhrt werden. Fantini aber fflhrt merkwdrdigerweise

dieses Intervall weder in der Tabelle an, noch bedient er sich des-

selben irgendwo, obwohl es sehr gut anspricht und sich leicht durch

Treiben rein stimmen l&sst.

Beachtenswert ist auch die Stelle:

Gagliarda a 2 Trombe detta del Goppoli.
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Ebenso die Stelle:
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Die nachfolgend mitgeteilten StUcke sind mit Rticksicht aaf die

oben erflrterte, far jene Zeit ungemein flie&ende Melodiebildang aus-

gew&hlt. Bei dem Balletto detto del Velzer liegt es wohl sehr nahe,

an den von Deatschland importierten Walzer zu denken, eine zweite

Konjektur w&re Pi&lzer.
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*) Im Originaldrucke sind alle Noten mit Fahnen getrennt geBchrieben. Die

Bindebogen sind vorgeschrieben, jedoch in dieser Form > ^ >\
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Corrente detta la Yolgestain (Oswald v. Wolkensteio?).« frCfrlQ^ jLfftf^
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Das Sttick nimmt sich, modern harmonisiert, wie ein gemtltlicher

b&uerischer Lftndler aus der Gegenwart aus.

Fantini ist wobl bauptsftchlich das Verdienst zuzuschreiben, die

Tecbnik and Ausdrucksf&higkeit seines Instruments anf den h6chsten

Grad gebracbt zu baben. Es will dies far seine Zeit viel bedeaten,

denn fasst man den damaligen Zastand der Instumentalmasik in's Auge,

so stehen, abgeseben etwa von Klavier, Orgel, Laute und von Blas-

instrumenten Gornett und Posaune, alle tibrigen Tonwerkzeuge weit

an Tecbnik hinter der tonarmen und so ungemein schwierig zu be-

herrscbenden Trompete zurtlck. Die Ausbildung der Yioline zur Be-

herrscberin aller Instruments beginnt eben in der Zeit, wo die ein-

facbe Trompete die Hfthe ibrer Entwickelung erreicht hatte. Hierzu

aber bei einem so wichtigen und unentbebrlichen Tonwerkzeuge das

meiste beigetragen zu baben, darin berubt Fantini's musikgeschicht-

liche Bedeutung.
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Mltteilangen.

* Die Vereinigung zur Beforderung der Tonkunst and far niederlandische Musik-

geschichte in Amsterdam hat in ihrer 16. Publikation „Vier en twentig Liederen

uit de 15. en 16. eeuw met geestelijken en wereldlijken Tekst voor eene Zangstem

met Klavierbegeleiding bewerkt door J. C. M. van Riemsdyjk" herausgegeben

(Amsterdam. Leipzig, bei Breitkopf & H&rtel. hoch 4°. VIII a. 43 S. Pr. 2,50 M.)

Herr van Biemsdijk ist ein guter Mosiker and hat sich der schwierigen Aofgabe

mit grofsem Geschick entledigt. Er hat den allein richtigen Weg gew&hlt and den

Text richtig deklamiert, welchem sich der Wert der Noten sinngemius anschlieist

Wir erhalten dadurch eine fliefeende and angenehm klingende Melodie, die dem
Originale in alien seinen Teilen entspricht Zu Nr. 6 giebt er zwei Lesarten. Die

zweite halten wir for die richtigere. Der Schlusselwechsel im Originale ist eine ganz

gewohnliche Erscheinang in der alten Notierong. Fraglich kCnnte nor der verminderte

Quintenschritt im 3. Takt sein, der vielleicht dorch b — f vermieden werden kSnnte.

Unter den 12 weltlichen Liedern ist das von den alten Meistern besonders bevor-

sogte lied: „Tandernaken op den Ryn" (Nr. 21) ron Herrn ran Biemsdijk ganz

besonders glucklich wiedergegeben and Melodie wie Begleitung sind wie aas einem

Guss. Die Begleitangen des Herrn Heraasgebers zeichnen sich meistenteils darch

grofse Einfachheit and Nachahmung des alten Tonsatzes aus, ein Vorzog, der den

moisten ahnlichen Sammlongen abgeht

* Die kleine pikant geschriebene mosikalische Stadie „Wandemde Melodien"

von With. Tappert, ist in Leipzig 1890 im Verlage von List & Francke in 2. ver-

mehrter and verbesserter Aaflage erschienen. (8°. 95 8. Pr. 2,40 M.) Herr Tappert

ist ein vorzuglicher Sammler and Beobachter and die kleine Schrift stellt sein Talent

ins hellste Iieht Sohade, diss er den feuflletonistisch witzelnden ZeitongsstU dabei

erwendet

* Herr Emil Krau$c verdffentlicht in der Mosikzeitang „Die Sangerhalle",

Leipzig bei Siegel, yon Nr. 36, 1889 bis in den Mai von 1890 einen in Hamburg
offentlich gehaltenen Vortrag aber „die Entstehang and Entwickelang der modernen

Oper". Derselbe amfasst mit grofser Belesenheit alios was fiber das Thema nor

irgend bekannt ist and flicht karze Urteile ein, die sich dann far die neaeste Zeit

zu ausfuhrlicheren Charakteristiken der einzelnen Komponisten gestalten.

* Herr Dr. E. Bohn in Breslaa teilt ans mit, dass sich der auf Seite 79 der

Monatshefte mitgeteilte sechsstimmige Satz „Barachem (Barachim) Ezachai(( auch

in dem Drackwerk ,^fasikalisch9r Zeitvertreiber" von 1609 unter Nr. 27 befindet.

Der Satz weicht im Drucke vielfach ab, die Melodie dagegen stimmt fast durch-

g&ngig uberein. Noch sei auf eine Erinnerong des Herrn Tappert hin erw&hnt, dass

die auf Seite 74 and 75 benutzten „y" eurentlich Jtij" sein sollen. Dass dies Zeichen

eine Wiederholung des Textes bedeutet, wird wohl einem jeden bekannt sein.

* Im Matrikelbuch der Universit&t zu Leipzig ist im Jahre 1482 (fol. 146)

ein „Henricu8 finck de Bamberga" eingezeichnet and dahinter mit kleinerer Schrift

hinzugefugt „bonus cantor
14

. Dies Dokument ist sehr bestechend daronter den be-

ruhmten Heinrich Fink zu vermuten, denn die Zeit passt zu seinem Lebensalter

vollst&ndig. Wenn er 1482 etwa 20 Jahre alt war and am 1519 starb, so macht

dies ein Alter von ungef&hr 57 Jahren. Auffallend ist nur die Geburtsstadt Bam-

berg, da die jungere Zweigfamilie in Sachsen ansassig war, doch ware dies noch

Monrtih. I MudkgeMh. Jahrgang XXH. No. 7. '8a
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kein triftager Grand die Notiz ganz von der Hand zu weisen. Die Leipziger Matrikel-

bucher bergen uberhaupt manchen Schatz, der noch der Entdeckung harrt. Leider

sind die Einrichtongen auf den beiden Leipziger Bibliotheken: Stadt- u. Universit&ts-

Bibliothek noch bo im alten guten Stile gebalten, dass eine Ausnutzung der Zeit

fur einen Quellen-Studierenden ganz undenkbar ist Beide Bibliotheken Bind taglich

nur 2 Stunden (!) and noch daza zu gleicher Zeit gedffhet. In 2 Standen war ich

nur im Stande 12 Jahre im altesten Matrikelbuche, welches mit 1409 beginnt, durch-

zasehen. Die Herren in Leipzig mogen sich nun berechnen, wie lang die Hotel-

rechnung werden wurde bis ich die Matrikelbiicher bis zum Jahre 1800 durchgesehen

h&tte and danach ihre veraltete Bibliotheks-Einrichtung beurteilen. K. £.

* Leo Liepmannssohn, Antiquariat Berlin W., 63 Charlottenstr. Katalog 83.

Vokalmusik (weltlich and geietlich). Schluss des Alphabets aus Kat. 82. Enth. Ge-

sangschulen, Choralbacher. Kanons, Opern u. Arien in P. u. Kl.-A. Das 18. Jh. ist

ganz besonders durch seltene Werke vertreten.

* Antiquariats-Katalog, Nr. 8 von Mirauer & Salinger, Berlin W. 8, Taaben-

stralse 42. Enth. Bach- a. Musikliteratur meist neuerer Zeit zum billigen Preise.

* Das n&chste Monatsheft wird etwas sp&ter ausgegeben werden, da es eine

grofeere Arbeit im Zusammenhange enthalten und daher mehrere Bogen urn-

fassen wird.

Venntwortlioher Bed*kteur Robert Eitner, Ttmplfai (Uekermark).

Drttok Ton Hirmaon Beyer A 80hne in Langenaeime
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No. 8.

PhUlpp tob Vitry.

(Von Peter Bohn.)

FhUipp von Vitry, einem berflhmten Qesehlechte der Champagne

entstammend, wurde zwischen 1285—1295 geboren. Seine erste Lebens-

zeit verbrachte er in der Auvergne, kam dann in die Dienste Karh des

Schtaen and nachher in diejenigen Fhilipps ans dem Haase Valois

and sp&ter in die des Herzogs Johann von der Normandie. In

jener verwirrten Zeit, in welcher die Engl&nder in Frankreieb wfite-

ten, griff Pbilipp mannhaft za den Waffen. Im Jahre 1350 verschaffte

er dem KOnige den sehr willkommenen Zatritt za dem Papsle, welcher

damals za Avignon residierte, and blieb naeh des Kflnigs Weggang
noeh einige Zeit an dem Hofe des Papstes. Man nimmt an, dass er

w&hrend dieser Zeit die kirchlichen Stufen darchgemacht habe, denn

bald daraof wurde er Bischof von Meaux and starb 1361,

Die Sorgen far das flffentliche Wohl and die Bewegangen seiner

Zeit liefsen ihm noch Mufte za wissenschaftliehen Beschftftigangen.

Dareh ftbersetzung von Ovick Metamorphosen ins FranzOsisohe hat

er sieh den Namen eines Poeten verdient; sein Ansehen als Masiker

wird von seinen Zeitgenossen allgemein anerkannt

Die Lebenszeit Philipp's fellt in eine Periode, in welcher sich in

der Mensaralmosik eine gro&e Verftnderong vollzog, liber deren Ver-

lauf die bisherige Forschong za einem bestimmten Besaltate noch

nieht gelangt ist. Es war das jene Storm- and Drangperiode, in

welcher die Masiker aafser dem bis dahin allein herrschenden drei-

Monateh. 1 Mwikgeecb. Jahrg. XXII. No. 8. 9
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teiligen Ehythmus auch den zweiteiligen and neben den bisher gel-

tenden Notengattungen auch noch kleinere zur Anwendnng brachten

and bei Bearteilang der Konsonanzen mehr das Geh5r zur Geltnng

kommen liefsen. Wie wir aus den uns hinterlassenen theoretischen

Abhandlongen aus jener Zeit erseben kSnnen, stiefs diese far die Ent-

wiekelang der Masik htfchst bedeatsame Erscheinung auf grofsen

Widerstand. Yeteranen der frankonischen Lehre, Johannes de Muris

an der Spitze, welche in der Are nova nur eine Unbeil and Verwir-

rang bringende Neaerung erblickten, traten als warme and gewandte

Yerteidiger der Ars vetus auf, w&hrend die Jttnger der Ars nova,

welche sich insgemein anf Philipp von Vitry beriefen, weniger ihrer

Kun8t durch theoretische Abhandlongen als dorch praktische Ver-

wendang in ihren Kompositionen Yerbreitang za verschaffen suchten.

Es dttrfte zweckmftfeig sein, hier kurz darzalegen, wie sich die Ars

nova za Ars vetus verh&lk

Im 12. and 13. Jahrhundert bediente man sich in den ans er-

haltenen Monamenta nor des dreiteiligen Ehythmus, d. h. eine beliebig

angenommene Zeiteinheit zerfiel in drei gleich lange Zeitteile. Dieser

Dreiteiligkeit der Zeit entsprach eine Dreiteiligkeit des Notenwertes.

Die Longa enthielt drei Breves, die Brevis drei Semibreves. Aafser

diesen drei Notengattungen kommt nur noch die doppelte Longa vor,

welche zwei Long* gilt, was aber an dem Ehythmus nichts ftndart

£in anderer Takt, als ein solcher mit drei oder mit neon gleiehen

Taktteilen, gab es also far diese Zeit nicht.

Im 14. Jahrhundert tritt nun zu diesem dreiteiligen Ehythmus

der zweitedige und demgem&fs zu der Dreiteiligkeit der Noten auch

die ZtveiteMgkeit; and diese Teilangen beschrftnkte man nicht blofs

auf die Longa and Brevis, sondern dehnte sie auch auf die Semi-

brevis aus, die man erst in derselben Gestalt auch far die aus ihrer

Teilung hervorgehenden kleineren Notenwerte mit der Benennung

Minima setzte, and sie als solche sp&ter auch durch AnfQgen eines

Striches kenntlich machte. Auch der Gebrauch einer noch kleineren

Notengattang, der der flfemimwiwa, schloss sich sofort an. Die Hin-

zanahme des zweiteiligen Ehythmus zu dem dreiteiligen ermftglichte

vielifiltige Kombinationen der einfachen Teilangen oder der Grade, wie

die liensuralisten sagen. Diese Grade waren: Der Modus, d. i. die

Teilung der Longa in Breves, das Tempus, d. i. die Teilung der Brevis

in Semibreves, and die Prclatio, d. i. die Teilung der Semibrevte

in Minimft. Fand bei diesen die Dreiteilang statt, so nannte man
den Modus and das Tempus perfekt, and die Prolatio maior; bei der
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Philipp Ton Vitry. 143

Zweiteilong hingegen hieJfcen Modus und Tempus imperfekt, und die

Prdatio minor. Die mannigfaltigen Verbindungen der versehiedenen

Grade, der Weehsel derselben innerhalb desselben JlusikstUckes, die

Verschiedenheit derselben in den Stimmen mehrstimmiger Ges&nge

machte eine Bezeiehnang derselben notwendig, die man im 12. and

13. Jahrhandert entbehren konnte. Hierbei finden wir bei den Theo-

retikern des 14. Jahrhdts. die mannigfachsten Versuche nnd Yorschl&ge

and daber grofse Verschiedenheit.

Die wenigen in der Taktart des 12. und 13. Jahrhdts. mdgliehen

Gliederongen werden durch das Hinzatreten der Zweileiligkeit nnd

darch die Aafnahme der Prolatio sehr vermehrt, wobei die kleineren

Notengattangen aach in ein Verh&ltnis za den grofseren treten, wel-

ches aaf deren Geltang einen wesentlichen Einfluss ausubt, darch

welchen die Lehre Francos in manchen StUcken eine Anderung resp.

Erweiterung erfahren mass.

Da die einzelne Note an sich keinen bestimmten Wert hatte, der-

selbe vielmehr erst durch ihre Umgebung bestimmt wurde, so masste

man bei der Abteilung eines Musikstttckes in seine Takte stets die

Gesamtheit von neun Semibreves vor Augen haben, die man eine Per-

fektion nannte. Man musste sich also immer fragen: Wo schliefst

die Perfektion? Far die Aosmessang der Perfektion galten folgende

Gesetze:

1. Eine Longa vor einer Longa ist stets perfekt, d. h. sie gilt drei

Tempora. In ^ ist also die erste Longa perfekt, der Wert der

zweiten richtet sich nach dem, was ihr folgt.

2. Wenn zwischen zwei Longft eine Brevis steht, so macht sie die

erste Longa imperfekt, d. h. sie zieht ihren Wert von dem Werte

der Longa ab and so machen beide zasammen eine Perfektion

aas; die zweite Longa richtet sich nach dem, was ihr folgt.

3. Stehen zwei Breves zwischen zwei Longft (^
* *

*|), so ist die erste

Longa perfekt, die erste Brevis ist recta, d. h. sie gilt ein Tem-

pos, die zweite ist altera, d. h. ihr Wert gilt zwei Tempora also

°*
f\f*°\, die zweite Longa wlrd bestimmt darch das, was ihr

folgt

4. Stehen drei Breves zwischen zwei Long&,j9o machen sie zasammen

eine Perfektion aas, z. B. \ * * * } d. i.
*" f| f ' f^

#

f^|etc.

5. Stehen mehr als drei Breves zwischen zwei Longa z. B. *] * * * * ^
so wird die erste Longa darch die ihr folgende Brevis imperfekt,

also
°* f |

f*f f*\ etc., and von den folgenden Breves Widen je

9*
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drei erne Perfektion, z. B. *j
*****

^, d. i.
**

f| f* f* f
m

\ f
* °

|;

hier bleibt am Schlasse eine Brevis tlbrig, welche die letzte Longa

imperfekt macht „a parte ante", wie die Mensuralisten sagen,

wfthrend sie die Imperficierung der Longa dorch die ihr folgende

Brevis mit „a parte post" bezeichnen. Bleiben zwei Breves am
Ende tibrig, z. B. *JIN«KK«^ g0 wur<je die zweite alteriert wie
°*

f
m

\ f\f*\ P
° %

\
ete« Wir sehen hierbei nie eine Note aus

einer Perfektion in eine andere hintiberreichen; eine Abteilnng wie

* *| in f * °*\ f* findet im 12. nnd 13. Jahrhdt. nicht statt, es giebt

noch keine Synkope.

tTber die Ordnung des Wertes der Semibreves sagt Franco, dass

hier dieselben Begeln gelten, wie bei den Longa nnd Breves. Jedoch

dieser Satz bedarf einer Erklftrung. Ans dem, was Franco dem vor-

hergehenden Satze folgen l&sst, geht hervor, dass eine Brevis nicht

darch eine Semibrevis verandert, d. h. imperficiert werden kann; es

hatte dieses ja nur darch eine einzelne der Brevis vorhergehende oder

nachfolgende Semibrevis geschehen k5nnen, nnd eine solche einzelne

Semibrevis wnrde nicht gesetzt, wie "PseuAo-Aristoteles bei Conss. I,

372, sagt: Unde notandum est, quod nulla semibrevis sola reperitur,

quoniam per se sola significare neqait, sed binae et binae, non aeqaales,

vel tres et tres aeqaales inveniri debentar. Der Bhythmos * *(f f)

ist also nicht mOglich gewesen. Stehen jedoch zwei Semibreves zwi-

schen zwei grdfseren Notengattungen, so ist die erste minor, die zweite

maior, also * * ist gleich PT P P
#

; stehen jedoch drei Semi-

breves zwischen grOfseren Notengattnngen , so ist jede minor z. B.
M n gieich f

#

f f f f *; stehen vier, so ist die erste nnd dritte

minor nnd die zweite nnd vierte maior z. B,**=ffff Pf"
Stehen jedoch mehr als vier Semibreves zwischen grd&eren Noten-

gattnngen, so mnss darch einen Pankt (divisio modi) die Abteilnng

angezeigt werden; z. B.*** oder*. n. 8. w.

Ftlr eine zwischen zwei Longa stehende Brevis kann anch ihr Wert

in Semibreves stehen; daher kann wohl eine Longa darch zwei oder

drei statt einer Brevis recta stehende Semibreves imperfekt werden,

aber nicht dnreh eine einzelne Semibrevis. Auf eine Brevis altera kOnnen

nicht weniger als vier nnd nicht mehr als sechs Semibreves gerechnet

werden, „daher", sagt Franco, „sind diejenigen im Irrtom, welche zn-

weilen drei, zuweilen zwei Semibreves far eine Brevis altera setzen".

Die oben aber das Verhaltnis der Long& and Breves angegebenen

Begeln 2 nnd 3 erleiden zuweilen darch Dazwischensetzang eines

Pnnktes oder Strichchens (divisio modi) eine Andernng; z. B. *
(
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— a%
f°\. Die zweita Longa wird dareh das, was folgt, bestimmt;

aber * " ! ~ °^\^°\ ferner « « « « - *T
#

|r" |- aber:

M . H H „ **f| f*
#

|

— . Der Punkt vertritt gewissermaisen den

Taktstrich.

Im 14. Jahrhandert finden diese Eegeln liber die Perfektion and

Alteration auch auf die anderen Notengattungen Anwendung and die

einzelnen Notengattungen kflnnen nicht blofi durch die unmittelbar

unter ibnen stehende Notengattung, wie die Longa durch die Breyis,

sondern aueh durch eine entferntere Gattong, wie die Longa durch

die Semibrevis oder durch die Minima imperfekt werden,

Der Punkt erhielt aufser der Bezeichnung ftir die Perfektion

und Division auch noch die Bedeutung ftir die Addition, wobei er die

Note, der er nachgesetzt war, um die H&lfte ihres Wertes vermehrte.

Das 14. Jahrhdt. kennt auch schon die Syncopation.

Das wftren in Ktlrze die haupts&chlichsten Momente, durch welehe

sich die Fortschritte der Mensuralmusik in betreff des Rhythmus und

seiner ftufeerlichen Darstellung im 14. Jahrhdt. beurteilen lassen. In

welcher Weise diese Entwiekelung vor sich ging und an welehe

Namen dieselbe sich kntlpft, das l&sst sich noch nicht genttgend an-

geben. Da nun gerade Philipp von Vitry yon seinen Zeitgenossen

als Hauptvertreter der neuen Bichtung bezeichnet wird, dtirfte es

dienlich sein, dessen Traktate einer Untersuchung und Besprechung

zu unterziehen. Bei E. de Goussemacker, Script. III. finden sich vier

Traktate dem Philipp yon Vitry zugeschrieben; der erste, wohl der

bekannteste und wichtigste, ftihrt den Titel „PhUippi de Vitriaco

Ar8 nova" und ist enthalten in der barberinischen Bibliothek in Bom.

E. de Cous8. hat denselben nach einer yon P. Martini besorgten Ab-

sehrift, die sich im Liceo musicale zu Bologna yorfindet, abgedruckt.

Naeh F6tis (Biographie uniyers. VII, 33) befindet sich eine Eopie

davon in der National - Bibliothek zu Paris, welehe jedoch beginnt:

„ln arte nostra haec inclusa sunt cUiqua etc." Bin grofser Toil

dieser Abhandlung ist aus anderen Autoren zusammengetragen; die

Einleitung enthftlt BruchstQcke aus Boethius; die Abschnitte De par-

txbus mtmcae, De proprietatibus musicae, De mutationibtM , De
musica und De semitonio sind wdrtlich dem Traktate „De musica

cuiusdam Aristotelis", bei Couss. I, 251, entnommen. Die noch

folgenden Abschnitte behandeln den mensarierten Oesang nach der

Lehre PhUipps von Vitry. Wir werden diese Abhandlung im Wort-

laute mit Obersetzung und Bemerkungen folgen lassen.

Digitized byGoogle



146 Philipp von Vitry.

Die zweite Abhandlung ist flberschrieben: Ars contrapundus (sie)

secundum Fhilippum de Vitriaco. Dieselbe ist nur eine Kompilation

aus „Introductio musicae secundum magistrum de Qarlandia" (Couss*

I, 157) und aus ^Optima introductio in contrapunctum pro rudibus

von Johannes de Qarlandia" (Couss. Ill, 12).

Die dritte Abhandlang fthrt die Oberschrift: „Ars perfeda in

musica Magistri Fhilippote de Vitriaco". Nach einer kurzen ESn-

leitung, enthaltend die Angabe der Eonsonanzen and der einleitenden

Begeln liber den Kontrapankt, folgt als tfberschrift: „Tradatus (sic)

iste super musicam composuit venerabUis magister Philippus de

Vitriaco". Die Beilegung des Epithetons „venerabilis" seitens des

Autors ist zwar anffallend, kommt jedoch anderwftrts aueh vor, z. B.

beim Explicit Microl. Ouidonis Aretini; fibrigens kann diese Obeiv

schrift auch von einem Absehreiber zugefogt worden sein. Die Autor-

schaft Pbilipps wird aber sehr in Zweifel zo Ziehen sein durch den

zweiten Satz des nun folgenden Textes, welcher heifst: „Cum anti-

quitatem per Franconem notum est omnibus tradidisse (sic) novUar

temque per Philippum in maiore parte subtUiter invenisse
u

(sie) etc.

Oanze Partien der Ars perfeda finden sieh wdrtlich im IAbeUus

cantus mensurabilis secundum Johannem de Muris (Couss. Ill, 46).

Bemerkenswert ist ferner, dass in dieser Abhandlung auch schon der

Name Synkope vorkommt, aueh ihre Erkl&rung, wie sie sich bei den

spftteren Schriftstellern findet, und ferner ihre Anwendung im Modus,

Tempos und in der Prolatio, w&hrend das in den tibrigen Schriften

Philipps nicht der Fall ist.

Die vierte Abhandlung tr&gt den Titel: PkUippi de Vitriaco

Liber musicalium. Sie enthftlt aufser einer Einleitung folgende Ab-

schniite: Begulae discantus; De figurationibus notuiarum; De mo-

dis; De temporibus; De prciationibus; Depundis; De ligatura no-

tidarum; De cdterationibus notalarum; De figurationibus pausarum;

Regxda generalis.

Bemerkenswert ist eine die Synkope betreffende Stelle; sie heifst:

f9Nola quod in maiore prolatione habemus transpositionem in cantu,

id est, quando minima stat inter duo puncta, vel cum uno puncto et

post illam minimam semibreves coniunctae vel non coniunctae sequun-

tur vel sola semibrevis sequitur, tunc post semibrevem vel semibreves

duae minimae sequuntur, cum uno puncto vel sine punclo, tunc semi-

breves debent cantari tardando. *±r + + *^ *4 Also eine Transposition,

eine tfbertragung findet statt. Der Punkt erh&lt hier den Namen
pundwm demonstrationist
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Phillppl de Yltrlaco

Ar$ nova.

Mosicae tria sunt genera : mon-

danom, homanom et instrnmentale.

De instrumental! ad praesens est

intentio; unde mnsica instrumen-

talis dicitur quidqoid contingit per

aliqua instramenta , at Cithara,

Viella, Monochordom, de quo tan-

torn ad praesens est intentio.

Unde monochordom est instrn-

mentam habens nnam chordam,

et coneordantia eios fit per tria

genera modornm, scilicet per dia-

tonicam, chromaticom et enharmo-

nicum; sed de diatonieo hie in-

tendimos.

Unde diatonieam est, quidqoid

eoneorrit per duos tonos et semi-

tanium, et sont eias species tre-

deeim. Qaarom prima species est

onisonos in sonis, quod est aequa-

litas in nomeris, at*) onitas ad

onitatem. Secunda diapason in

sonis, quod est duplum in nomeris,

ot binarias ad onitatem. Tertia

diapente in sonis, qood est sesqoi-

aiterom in nomeris, ot tertios ad

seeondam. Quarta est diatessaron

in sonis, qood est sesqoitertia**)

in nomeris, ot quartus ad tertiam.

Qointa est tonos, qood est sesqui-

oetavom, ot 9 ad 8. Sexta semi-

dkono8, qood est soper qaintom

partiens vigesimas septimas, ot 32

ad 27.

*) •) •) etc. aiehe am Ende.

*) Cou88. hat et.

**) OoosB. hat sesquialterum.

Are nova (Die neue Kunst)

von Philipp von Vitry.

Es giebt drei Arten der Mosik:

die Mosik des Weltalls, die menseh-

liche Mosik and die instrumentale

Mosik. 1
) tTber letztere handeln

wir jetzt Instrumentale Mosik

nennt man alles das, was durch

irgendwelche Instromente , wie

durch die Githara, Viella, das

Monochord sich ereignet; tlber

letzteres wollen wir jetzt nor spre-

chen. Das Monochord ist ein In-

strument, welches nor eine Saite

hat; seine Stimmung 8
) gesehieht

durch drei Tongeschlechter, n&m-

lich doreh das diatonisehe, doreh

das chromatisehe und doreh das

enharmonische Tongeschlecht *)

;

fiber ersteres handeln wir hier.

Das diatonisehe Tongeschlecht

verlftuft doreh zwei T6ne and

einen Halbton; es enth&lt 13 In-

tervall-Qattongen. Die erste Gat-

tang ist der Enklang, das ist die

Oleiehheit in der Zahl, wie 1:1.

Die zweite Gattong ist die Oktave,

das ist das Doppelte in der Zahl,

wie 2 : 1. Die dritte Gattong ist die

Qainte, d. i. das Eineinhalbfacbe

in der Zahl, wie 3 : 2. Die vierte

Gattung ist die Quarte, d. i. das

Eineindrittelfache in der Zahl, wie

4 : 3. Die fttnfte Gattong ist der

Ganzton, d. i. das Eineinachtelfaehe

in der Zahl, wie 9 : 8. Die seehste

Gattong ist die kleine Terz, d. L

das tTberfttnfteilige von 27, wie

32 : 27.
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Septima ditonus, quod est super

17 partiens 64, at 81 ad 64. Oe-

tava semitonium, quod est super

13 partiens 243, at 256 ad 243.

Nona est semitonium cam diapente,

(quod est) super 282 partiens 486,

ut 768 ad 486. Decima est tonus

cum diapente, quod est super 22

partiens 32, ut 54 ad 32. Unde-

eima est semiditonus cum diapente,

quod est super 7 (partiens 9, ut

16 ad 9. Duodecima est ditonus

cum diapente, quod est super 230

partiens 256, ut 486 ad 256.*)

Decima tertia tritonus, quod est

super 217 partiens 512, ut 729

ad 512**).

Sciendum quod inaequalitas pro-

cedit ab aequalitate, et hoc patet,

si sumantur tres unitates, quod

dicitur esse aequalitas, et ponan-

tur in uno loco. Unde sequitur

regula, quod si sumatur aequale

primo et ponatur in primo loco,

deinde sumatur aequale primo et

secundo, et ponatur in secundo

loco, deinde sumatur aequale pri-

mo et duplum secundum et aequale

ponatur tertium in tertio, tunc

provenit duplum, quod est prima

species multipliciter et sic facien-

do de duplo, venit triplum; et sic

de aliis, et per locum a primo ad

ultimum. Omnis inaequalitas pro-

*) Das Eingeschlossene fehlt

**) Die bei Cousb. vielfach nicht rich-

tig angegebeneo Zablenverhfltnisse haben

wir nach Hiernonimus yon M&hren, bei

Coosa. I, S. 72, verbeesert

Die siebente Gattung ist die

grofse Terz, das ist das TJber-

17teilige von 64, wie 81 : 64.

Die achte Gattung ist der Halbton,

d.i. das t)ber-13teilige von 243, wie

256 : 243. Die neunte Gattung ist

die kleine Sezte, d. i. das Uber-282-

teilige von 486, wie 768 : 486. Die

zebnte Gattung ist die grofse Sexte,

d. i. das tJber-22teilige von 32, wie

54 : 32. Die elfte Gattung ist die

kleine Septime, d. i. das ffber-7tei-

lige von 9, wie 16 : 9. Die zwfllfte

Gattung ist die grofee Septime, d.i.

das tfber-230teilige von 256, wie

486 : 256. Die dreizebnte Gattung

ist der Triton, d. i. das tfber-

217teilige von 512, wie 729 : 512.

Die Ungleiebheit geht hervor

aus der Gleichbeit, was sicb zeigt,

wenn man drei Einheiten nimmt,

was man eine Gleichheit nennt,

and sie an eine Stelle setzt Dar-

aus ergiebt sieh die Begel, dass,

wenn man zuerst das Gleiehe

nimmt und es an erste Stelle setzt

and hierauf das Gleiehe vom Ersten

und vom Zweiten nimmt und es

an zweite Stelle setzt, und hier-

nach das Gleiehe vom Ersten und

das doppelte Zweite und das Glei-

ehe vom Dritten an die dritte

Stelle setzt, dass dann das Duplum

entsteht, d. i. die erste Gattung

des Vielfaehen; und indem man
es mit dem Duplum ebenso maeht,

so entsteht das Triplum; und so

die Ubrigen. 1
) Jede Ungleichheit

entsteht aus der Gleichheit; das

reicht fiber das Vielfache aus.
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venit ab aequalitate; et haec do

multiplicibus dicta sufficiant. Et

sciendum, quod ex daplo multipli-

catum provenit sesquialterum in

superiore terminis conversis; ex

triplo sesquitertiam ; et sie de

aliis speciebus. Duplum 1, 2, 4.

Triplum 1, 3. 9. Quadruplum 1,

4, 16.

Et sciendum quod ex sesquial-

tera in superiore provenit superbi-

partiens in superpartienti terminis

conversis, et similiter ex sesqui-

tertia snpertripartiens, et sic de

aliis. Et sciendum quod ex sesqui-

altera in superpartienti provenit

duplum sesquialterum in multiplici

superiore terminis non conversis,

et sic de aliis. Item sciendum

quod ex superbipartienti in super-

partienti provenit duplum superbi-

partiens in multiplici superpartienti

terminis non conversis. Et scien-

dum, quod si aliqua proportio mul-

tiplicetur per eundem numerum,

semper resultabit eadem proportio.

Et sciendum, quod si vis ex una

proportione faeere duas, multiplica.

primum in primo, et secundum in

seeundo, et propositum primum in

duo et habebis medium. Et scien-

dum, quod si vis differentiam du-

arum proportionum invenire, scribe

proportiones, quasque volueris, ita

quod prima sit sub prima, secunda

sub secunda, et multiplica per

crucem ita, quod prima b superior

in secunda a inferiore, et ultima

inferior prima in prima inferiore,

et habebis propositum.

Aueh ist zu wissen, dass aus dem
Duplum dureh Umkehrung der Zah-

len die Sesquialter-Proportion und

aus demTriplum durehUmkehrung

der Zahlen die Proportion (4 : 8)

entsteht; und ebenso von den an-

deren Gattungen. Duplum 1, 2, 4.

Triplum 1, 3, 9. Quadruplum 1, 4, 16.

Aus der Proportion 3 : 2 ent-

steht dureh Umkehrung der Zahlen

die fiberzweiteilige und aus der

Proportion 4 : 3 die fiberdreiteilige

Proportion u. s. w. Aus der Propor-

tion Sesquialter entsteht ohne Um-
kehrung der Zahlen das Duplum-

Sesquialterum , und so aueh bei

den Obrigen. Aus der tlberzwei-

teiligen Proportion entsteht ohne

Umkehrung der Zahlen das Duplum

der ttberzweiteiligen Proportion.

Multipliziert man eine Proportion

mit derselben Zahl, so bleibt die

Proportion unver&ndert Will man
aus einer Proportion deren zwei

machen, so multipliriere man das

erste Qlied mit sich selbst und

das zweite mit sich selbst, und

das vorgesetzte erste mit dem
zweiten, und man hat das mittlere.

Will man die Differenz zweier

Proportionen linden, so schreibe

man irgendwelche beliebige Pro-

portionen hin, doeh so, dass das

erste Qlied unter dem ersten und

das zweite unter dem zweiten steht;

dann multipliziere man libers Kreuz,

und zwar das obere zweite Glied

mit dem untern ersten und das

obere erste mit dem untern zwei-

ten, und man hat das Verlangte.
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Dupla termini8 eonversis 4, 2, 1.

Sesquialterum 4, 6, 9; tcrminis

eonversis 9, 6, 4.

Superbipartiens 9, 15, 25.

Dupliciter sesquialterum 4, 10,

27,

Dapliciter saperbipartiens 9, 24,

84.

Eadem sesqoialtera 4, 6, 9.

Sesqaialteram Jh A

Sesqaialteram 3
7 X2

Tonus 9, 8.

Diapente 3v^2

Diatessaron 4 3

Dopla in umgekehrten Zablan

4, 2, 1.

Sesqaialteram 4, 6, 9; in um-

gekehrten Zahlen 9, 6, 4.

Uberzweiteiliges Verh&ltnis 9,

15, 25.

Doppeltes Sesqaialteram 4, 10,

27.

Doppeltes Uberzweiteiliges Ver-

h&ltnis 9, 24, 84.

Dieselbe Sesquialtera 4, 6, 9.

Sesqaialterum $k A
Dann p(
Sesqaialteram 3 \
Ganzton 9, 8.

Quinte 3w2
Quarte 4

A
3

De nonoohordl proportions. *)

Seqaitur de proportione mono-

cbordi. Si aliqaa linea in trinitrate

abbrevietur vel elongatur, acuitar

vel gravatur**) in sono, et scien-

dum, quod omnis medietas chor-

dae aequaliter sonat suo tono. De-

terminationes sunt duae, scilicet,

similes soni simile signum; diversi

soni divers* signa. Et sciendum

quod bis diatessaron cum semitonio

vel diapente cum diatessaron facit

diapason. Et sciendum quod dito-

nug cum semitonio facit diatessaron.

Item sciendum quod si tu vis su-

*) Coosa, hat: abbrevietur, acuitur

vel elongatur.

**) Nach dem Anfange des Abschnit-

tee mit Seqaitur etc. konnte man wohl

schlieften, daas dieee ttberachrift sp&ter

hinzugefugt worden set.

Ober die VerMltnlase des Monoobordt.

Wenn irgend eine Linie in der

Dreifaltigkeit l
) verkttrzt oder ver-

l&ngert wird, so wird sie hOher

oder tiefer im Bang; jede Hftlfte

der Saite klingt im Tone, wie die

andere. Charakteristische Merkmale

giebt es zwei, nftmlich fthnliche

El&nge, fthnliches Zeichen, ver-

sebiedene Eltoge , verschiedene

Zeichen. Zwei Quarten und iwei

Halbtftne, oder eine Quinte und

eine Quarte machen zusammen

eine Oktave, und eine grofoe Ten
mit einem Halbton machen zu-

sammen eine Quarte. Wenn man
Ober einer gegebenen Linie alle

Gattungen der Intervalle nach dem
diatonischen Geschlechte aufstellen

will, so setze man zuerst einen

Ganzton, dann wieder einen Ganz-
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per Hneam datam constituere omnes

species proportions musieae se-

cundum diatonicum genus, primo

ponendam est tonus, deinde alias

tonus et postea semitoniom , et

usque at 12 D, qood finis dicitur

diatessaron propter eonfnsionem

differentiarum de b et tj ab G
usque ad 12 D, eicut supra di-

ctum est; deinde ab 5, 8, usque

ad 20 et ultra, si pluralitas sit in

voce, sed secundum usum nostrum

. • . et ut habeatur magis planum

sic pateat in figura:

t t s t t s t t t' s

G, A, B, 0, D, E, F, G, a, b,

8tt8ttt'8Stt8
k), e, d, e, f, g, a, b, S), c, d, e,

t t tf 8 8 t t 8

f, g, a, b, fc), e, d, e

ton and hierauf einen Halbton

u. 8. w. bis zur 12. Stelle, nftmlieh

bis zu d, welches die Grenze der

Quarte genannt wird, wegen der

beiden HalbtOne b und ty von G
bis zu d, wieoben gesagt worden;

hierauf beginne man wieder bei

der 5., 8. Stelle und schreite so

fort, bis zur 20. und weiter, wenn

e8 nfltig ist, aber gem&fe unserem

Gebraueh ... und damit man es

deutlicher habe, so mOge es diese

Pigur zeigen 1
):

ttsttstt t' 8

G, A, B, C, D, E, F, G, a, b,

8 t t 8 t t f 8 8 t t 8

U, e, d, e, f, g, a, b, tj, c, d, e,

t t t' 8 8 t t

f, ft a, b, tj, c, d, e

De operations nonochordl.*)

Sequitur de proportione mono-

ehordi secundum operationem. Sit

aliqua linea tota G (r), cuius

medietas sit alia G, et eius me-

dietatis medietas sit tertia G. In-

ter partes primi GG sit G, cuius

medietas sit aliud C, et istius

medietatis medietas sit tertium 0.

Inter vero partes primi CG fit F,

cuius medietas fit ad secundum F,

et huius medietas fit ad tertium F.

Item de primo GG duae partes

fiunt D, cuius medietas fit aliud

D, et huius medietatis (medietas)

Ober da8 Verfahren beta Nonochord.*)

Irgend eine ganze Linie sei G,

deren H&lfte sei ein zweites G
und die H&lfte hiervon sei ein

drittes G. Zwischen den Teilen des

ereten GG sei C, dessen H&lfte

ein zweites G, und die H&lfte hier-

von ein drittes G. Zwischen den

Teilen des ersten GG entsteht F,

davon die H&lfte giebt ein zwei-

tes F, und biervon die H&lfte ein

drittes F. Zwei Dritt-Teile von

dem ersten GG geben D, dessen

H&lfte giebt ein zweites D und

dessen H&lfte ein drittes D. Nun

*) Anch hier scheint die Cbersehrift

spiter rogefttgt worden zu sein.

») In &hnlicher Weise, wie hier die

Mensurierung des Monochordft geschieht,

findet sich dieselbe bei Aribo(Grb.n, 221).
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fit tertiam D. Item dividatar D
primum per 8*), addita tertia

versus primum G et habetur pri-

mum A, cuius medietas fit secun-

dum A, et eius medietatis medie-

tas fit tertiam A. Item de primo

A duae partes fiunt E primum,

cuius medietas fit E secundum,

eius medietatis medietas E ter-

tiam. Item dividatar primam E
per tres et addita tertia pars

versos primam G, habetur pri-

mam B, cuius medietas est fcj

qnadratum**), et eius medietatis

medietas tertiam kj quadratum.

Item de primo F tres partes fiunt

(b rotundum)***) , cuius medie-

tas fit b secundum rotundum, et

eius medietatis medietas tertium

b rotundum. Istorum signorum

et G dicuntur graves, quia gra-

vem eantum reddunt; septem acu-

tae, quia acutum reddunt eantum;

reliquae vero superaeatae, quia

super aoatas ponontur, vel quia

superacolum, id est valde acutum

reddunt sonum. Sic praedicta sep-

tem signa monocbordi G, A, B,

C, D, R F et etiam in infinitum

ponunturt); sed secundum usum
nostrum sex sunt nomina vocum,

scilicet: at, re, mi, fa, sol, la, et

ponuntur super praedicta signa,

ita quod in quolibet G, C, F po-

natur ut et in sequentibus signis

*) Couas. hat 13.

**) Cou88. hat b contractual,

***) Fehlt

t) C0U88. hat potentia.

dividiere man das erste D dareh

S und fttge einen dritten Teil za

D nach G hin, so erh&lt man A,

dessen H&lfte giebt das zweite A,

und hiervon die H&lfte das dritte

A. Zwei Drittel von dem ersten

A geben das erste E, dessen H&lfte

giebt das zweite E, and hiervon

die H&lfte giebt das dritte E.

Teile ferner das erste E dareh 8

and ffige za demselben einen sol-

chen dritten Teil nach dem ersten

G hin and da hast das erste B,

dessen H&lfte giebt das viereckige

ty und dessen H&lfte das dritte \.

Ebenso geben drei Viertel von

dem ersten F das runde b, dessen

H&lfte giebt das zweite runde b

und hiervon die H&lfte das dritte

runde b. 1
) Die Buchstaben von G

bis G heifsen tiefe Zeichen, weil sie

einen tiefen Gesang geben; die sie-

ben folgenden heifsen hohe, weil

sie einen hohen Gesang geben; die

Obrigen aber heifsen fiberhohe,

weil sie fiber die hohen gesetzt

sind, oder weil sie einen tlber-

hohen, d. i. einen sehr hohen

Elang geben. So werden die vor-

genannten Zeichen des Monochords

G, A, B, 0, D, E, F bis ins Un-

endliche gesetzt; aber wir bedie-

nen uns zur Benennnng der Ttoe

folgender sechs Silben: at, re, mi,

fa, sol, la,*) welche so fiber die

genannten Zeichen gesetzt werden,

») Nach Joannes Cotto, hei Grb.11,232,

waren diese Silben bei den Englandern,

Franzoaen und Deutschen im Gebrauch,

wahrend d.ItalienerBichandererbedientwi,
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voces seqaentes, et in hoe fit

compositio gammatis. Unde nihil

aliad est, qaam compositio signo-

rum monoehordi com vocibns, et

hoe planius apparebit in sequenti

figura:

e~
d.
d

dass in jedes 0, C, F at kommt
nnd in den ttbrigen Zeiehen die

Silben der Reihe naeh sich fol-

gen; aaf diese Weise entsteht das

Gamma. Daher ist das Gamma
niohts anderes, als die Znsammen-

stellnng der Zeiehen des Mono-

chords mit den Namen der Ttoe,

nnd dieses zeigt sich dentlieher

in der folgenden Fignr:

la

— la sol

-sol fa

ft a
~

t> e-
OQ

«*-

C-

B-
A-

a-

—fa^mi
-la mi re

-$ol re ut

fa ut

—la mi

-la sol re

-$ol fa ut $
s>

—sol re ut

-fa ut

fa\mi £
-la mi re ^?

-la mi VS

-sol re

-faut

-m%

-re

-ut

De partibw nusloae.

Seiendnm est quod quattnor stmt

partes principales ipsins musicae vel

gammatis; unde prima pars est de

signis et nominibns vocum; se-

conds de lineis et spatiis, tertia

de proprietatibus, quarta de mu-

tationibus.

Ober die Telle der Mmilu

Es ist zu wissen, dass es vier

Hauptteile der Musik oder des

Gamma giebt; der erste Teil be-

trifft die Zeiehen nnd die Namen

der TOne
t

der zweite die Linien

nnd Zwischenr&ome , der dritte

die Proprietftten nnd der vierte

die Mutationen.
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Habito de signis et vocibus,

nunc est habendum de lineis et

spatiis. Linea et spatiam, prout

hie sumantur, nihil aliad sunt,

quam*) paritas et imparitas. Unde

omne, qaod est in linea, dicitur

imparitas; qaod est in spatio, di-

citur aequalitas vel paritas. Unde

qaodlibet signum, quod sumitur

in impari, est in linea, et omne,

quod sumitur in pari, est in spa-

tio. Unde sequitar secundum nu-

merum naturalem, quod si primum

sit in linea, reliquum erit in spatio

et e converso; et hoc secundum

quadraturam vel rectas lineas ipsius

manus.**)

De proprletatibat nasloae.***)

Sequitur de proprietatibus. Un-

de proprietas nil aliud est, quam
differentia; et sunt tres species,

scilicet b durum, natura (sic) et

bmolle, sive brotundum. Unde

b durum dicitur esse tonus ante

ty quadratum ; b molle dicitur esse

semitonium ante b rotundum t)

;

natura dicitur cantus sumptus sine

b, id est sine differentia, unde

*) Goose, hat quod.

**) Aristoteles setzt hinzu: „secunda

regula et primo tenant".

***) Anch diese tiberschrift acheint spfc-

ter zugefugt worden zu sein.

t) Dieeen Sats, der im Original ver-

dorben iat, habe ich nach Aristoteles

richtig gestellt; derselbe schreibt auch

bjduiom, natura et bmolle, wohl deshalb,

um mit seinem fblgenden Verse in tJber-

einwtimmnng zu bleiben.

Nachdem wir die Zeichen und

Notennamen behandelt haben, wol-

len wir jetzt Qber die Linien und

Zwischenr&ume sprechen. Linie

und Zwischenraum , wie sie hier

genommen werden, sind nichts an*

deres, als etwas Gerades und Un-

gerades. Was in der Linie ist,

wird uugerade, und was im Zwi-

schenraum ist, wird gerade ge-

nannt. Daher wird jedes Zeichen,

welches als ungerades genommen

wird, in der Linie, und jedes

Zeichen, welches als gerades ge-

nommen wird, im Zwischenraume

stehen. Aus der natttrlichen Be-

schaffenheit der Zahl folgt, class,

wenn das erste Zeichen in die

Linie zu stehen kommt, das fol-

gende in den Zwischenraum kom-

men wird, und uingekehrt; und

dieses enthalten die zweite und

erste Kegel der Hand l
) nach der

Quadratur oder nach den geraden

Linien.

Ober die Proprlet&ten.*)

Die Propriet&t ist nichts ande-

res als eine besondere Beschaffen-

heit der stufenweise fortschreiten-

den Stimmen; es giebt davon drei

Gattungen: t) durum, natura und

bmolle oder brotundum. bdurum

sagt man, sei ein Ganzton vor IJ

quadratum und bmolle sei ein Halb-

ton yor brotundum; natura heiist

ein Gesang ohne b, d. L ohne

eine Verschiedenheit; daher die

Kegel: Jedes ut in G wird gesun-
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regular omne ut in G per lj

quadratum et voces sequentes, et

omne at in G per naturam, et

omne u t in F per b molle. Unde

verBns

:

G nataram dat; F bmollem

tibi signat;

quoqoe ty durum faeit esse

cantumm.

Et haee sufficiunt de proprieta-

tibus musieae.

De niUtioflNws.*)

Sequitur de mutationibus. Unde

mutatio nil aliud est, quam dimis-

sio anin8 vocis propter aliam sab

eodem in sono eodem signo. Unde

seqaitar qaod, abioamqae fit muta-

tio, oportet qaod ibi sint daae voces

ad minus. Sed in Gamma at, A re,

Bmi et Ela, non est nisi ana

vox, ergo non est ibi mntatio;

nee similiter in b fa tj mi, quia ibi

sent divisa signa et divisae voces,

et quia non ponantar sab eisdem

signis neqae sab (eodem) sono se

habent, et ideo non potest ibi

fieri mutatio, quia esset tunc con-

tra definitionem. Si enim essent

in ono sono, deberetdici bfami;

et at plenias pateat omnibus, re-

spiciat in monoehordo.

*) Auch hier Bcheint die tTbenearift

spftter beigef&gt worden ia sein.

gen duroh quadratum and ihm

folgen die Qbrigen Stimmen, jedes

at in G durch die Natar, and jedes

at in F durch b molle. Daher der

Vers:

G giebt natara, F zeigt dir

b molle an;

Und G macht, dass da sin-

gest durum.

Und dieses reicht aas fiber die

Propriet&ten der Musik.

Ober die Metatleoen.

Die Mutation ist nichts anderes

als die Entlassang einer der zar

Benennang der Tone dienenden

Silben dicht neben einer anderen

anter demselben Tone and in dem-

selben Zeichen. 1
) Daraas folgt,

dass dort, wo eine Mutation statt-

findet, auch zum wenigsten zwei

solcher Silben sein mfissen. Aber

G at, A re, B mi and e la haben

nur eine solche Silbe, daher auch

keine Mutation, and ebenso nicht

in b fa & mi, weil hier geteilte Zei-

chen (nftmlich b and J}) and ver*

schiedene Silben (fa and mi) sind,

and diese weder anter dieselben

Zeichen gesetzt werden, noch von

derselben Tonhfthe sind, and es

kann hier keine Mutation stattfin-

den, weil das der Erklftrong des

Wortes Mutation nicht entsprftche.

Denn wenn sie von derselben Ton-

hGhe wftren, mtlsste man sagen

b fa mi (and nicht b fa t} mi) and

damit sich dieses alien deutlicher

zeige, berUcksichtigt man das Mo-
nochord.
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Sciendum quod ubi sunt duae vo-

ces, ibi sunt duae mutationes, at in

Ffa ut, quod dicitor fa at (et at fa);

Et alitor, obieumqae sunt tres voces,

ibi sunt sex mutationes, at in G sol

re at, et in aliis, quia ubi tres*)

sunt, ibi prima mutator in secun-

dam et e converso; et seeonda in

altimam, et e converso ; (et prima

in altimam, et e converso)**). Et

ratione istios, ubi sunt duae (vo-

ces, non)***) daplicantur int)

qaattaor, sic tres daplicantur in

sex.tt) Unde regola, quod omnis

matatio desinens in at, re, mi,

dicitor ascendens, quia plus habet

ascendere qoam descender©, et

omnis motatio desinens in fa, sol,

la, dicitor descendens, quia plus

habet descendere qoam ascendere.

Somitor aotem (mutatio duplici-

ter)1ii): causa ascensionis aut de-

scensionis, at patet in C fa at;

si in ipso aliqais samat fa, pos-

set ascendere usque ad tertiam

vocem, sicat, si vellet somere

quintam vocem, necesse est somere

at in ipso Cfaut, quod est ma-

tatio de fa in at; et similiter de-

seendendo suo modo; et ista srf-

ficiant

*) Cousa. hat „duae".

**) Das Eingescb'ossene fehlt.

***) Fehlt.

t) Coass. hat „per".

tt) Yon bier bis za Ende des Ab-

schruias ist der Text sehr yerdorben;

wir haben denselben richLlg gesteJlt nach

Aristotelee.

ttt) Diese beiden Worte fehlen.

Dort, wo zwei Silben sind, giebt

es auch zwei Mutationen, wie in

F fa ot, weil man sagen kann

fa at and at fa. Wo hingegen drei

Silben sind, dort entstehen secbs

Mutationen, wie in G sol re at,

and so in anderen; weil dort,

wo drei Silben sind, die erste

mutiert wird in die zweite, ond

omgekehrt, die zweite in die letzte,

and omgekehrt, ond die erste in

die letzte, and omgekehrt. Aos

diesem Grande giebt es dort, wo
zwei Silben sind, nicht doppelt

so viele Mutationen, wie das der

Fall ist dort, wo drei Silben sind.

Daher die Kegel, dass jede Mu-

tation, die in ut, re, mi schliefst,

eine aofsteigende genannt wird,

weil sie mehr aufw&rts als ab-

w&rts za steigen gestattet; ond

jede Matation, welehe in fa, sol,

la schliefst, heifet fallende, weil

sie ein grftfseres Abw&rts- als

Aufwftrtssteigen gestattet Die Ma-

tation geschieht aos zwei Grttn-

den: wegen des Aofsteigens oder

wegen des Absteigens, wie es

sich zeigt in fa at; wenn in

demselben jemaod fa nimmt, so

kann er aofw&rts steigen bis zor

dritten Stofe (bis la), wollte er

jedoch eine Qainte hoher steigen,

moss er ot in jenem fa at

nehmen, welches die Matation

von fa in at ist; and fthnlich im

Abw&rtssteigen ; and das mftge

ausreichen.
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De nisioa.

Nota quod musioa est scientia

veraciter canendi vel facilis ad

canendi perfeetionem via; et dici-

tar a moys, quod eat aqua, et

ycos, scientia, quia inventa fait

jaxta aquas. Et sunt eius species

tredecim, scilicet: unisonus, tonus,

semitonus (etc.)* Unde unisonus

est, quidquid aceipitur in eadem

linea vocis, et sic ubique in gam-

mate, scilicet in quolibet signo

gammatis vel in qualibet voce.

Et dicitur ab unus et sonus, quasi

habens unum sonum et eundem,

secundum figuram et secundum so-

num. Item alio modo unisonus

dicitur sonus unius vocis, a qua

non fit progressio; unum semper

habet esse vel in eadem linea vel

in eodem spatio. Si vero progre-

diatur ab aliqua voce, vocem

tengendo propinquam, tunc ali-

quando fit tonus, aliquando semi-

tonium. Tamen sciendum est,

quod unisonus non est consonantia

per ipsum, sed est principium

aliarum consonantiarum , et sine

ipso unisono nulla consonantia

esse potest.

Quid est unisonus? Unisonus

est vox, per quam primo incipi-

mus cantare, quae quidem vox

non ascendit nee deseendit, et in

Monatoh. f. MostkgMoh. Jahrgang XXII. No,

Obar die Mislk.

Die Musik ist die Eenntnis, rich-

tig zu singen, oder sie ist ein

leichter Weg zur Vollkommenheit

des Singens. 1
) Sie hat ihren Na-

men von moys, d. i. Wasser, und

ycos, d. i. die Wissenschaft, weil

sie bei dem Wasser erfunden

worden ist. Es giebt dreizehn

Gattungen derselben, n&mlieh: der

Einklang, der Ganzton, der Halb-

ton u. 8. w. Einklang nennt man
das, was in derselben Linie oder

in demselben Zwischenraume ge-

funden wird. Unisonus ist her-

geleitet von unus und sonus, gleich-

sam einen und denselben Elang

habend, gemftfs seiner Darstellung

und gem&fs seines Elanges. In

anderer Weise wird er Unisonus

genannt als Elang einer und der-

selben Stimme, von welcher keine

Fortschreitung stattfindet; er be-

h&lt denselben Elang, mag er in

derselben Linie oder in demselben

Zwischenraum sein. 8
) Wenn aber

von irgend einer Stimme fort-

geschritten wird zu der n&chst-

hoheren oder zu der nftchsttiefe-

ren, dann entsteht bald ein Ganz-

ton, bald ein Halbton. Der Ein-

klang ist an und fflr sich keine

Eonsonanz, sondern er ist das

Fundament der ttbrigen Eonso-

nanzen und ohne ihn kann es

keine Eonsonanz geben.

Was ist der Einklang? Der Ein-

klang ist der Ton, mit welchem

wir zuerst anfangen zu singen,

welcher n&mlieh weder auf* noch

10
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potestate cantoris est imponenda

sive in excelsa sive in humili voce,

et ponitur in quacumque clave

fuerit necessarium.

De senltonlo.

Semitonium est (imperfectum)

spatium inter duos unisonos, quod

secundum vocem hominis non potest

nee licet dividi vel ponere medium;

et accipitur inter quodlibet A qoa-

dratum et C, vel E et F, vel A et

brotundum in medietate scilicet

post distinctionem vocum, quia in-

ter fa et mi fit ditonus cum dia-

pente; sed si mi fa accipiuntur

inter ista nomina vocum, debent

talem distantiam sicut signa addi-

ta in qualilet specie, tunc est in

supposito, ergo inter mi fa fit

semitonium. *)

Non enim dicitur semitonium

a semis, quod es dimidium, ut

quidam putant, quia minus est,

quam medietas toni, sicut manifesto

apparet in dispositione monochor-

di, sed dicitur a semus, a, urn,

quod est imperfectus tonus.

Semitonium, ut dicit Bernardus,

est dulcedo et condimentum totius

cantus et sine ipso cantus esset

corrosus, transformatus et dilace-

ratus. Boethius autem determinat

*) Bei Couss. wird zugefugt: „et di-

citur a semis, quod est dimidium, ut

patet figura. (Die Figur fehlt jedoch.)

Ita dicitur autem semitonium, quia est

imperfectus tonus*'.

abw&rtssteigt, und es liegt in der

Gewalt des S&ngers, denselben in

eine bohe oder tiefe Stimme zu

legen, und er wird in irgend wel-

chen ScblQssel geeetzt, in welchem

er nfltig ist.

Uber den Halbton.

Halbton nennt man die unvoll-

kommene Entfernung zweier Ein-

kl&nge, welcher gem&fe der mensch-

lichen Stimme nicht kann und

nicbt darf geteilt oder gar als die

H&lfte eines Ganztones gesetzt

werden 1
); er findet sich zwischen

jedem & und G, oder E und F,

oder A und b, wenn diese stufen-

weise einander folgen, weil in

anderer Ordnung zwischen fa und

mi eine grofse Septime entsteht*);

aber wenn mi fa gesagt wird,

baben sie dieselbe Entfernung, wie

die beigefdgten Zeiehen in jeder

Gattung, dann verhftlt es sich, wie

wir unterstellt haben, also entsteht

zwischen mi fa ein Halbton.

Den Namen semitonium hat er

nicht von semis, d. i. die Hftlfte,

wie manche meinen, weil er kleiner

ist als die H&lfte eines Tones, wie

das sich in der Aufstellung dee

Monochords deutlich zeigt, sondern

von semus a urn, das ist unvoll-

kommener Ton.

Der Halbton ist, wie Bernardus

sagt, die SQfsigkeit und die Wtirze

des ganzen Gesanges, und ohne

denselben w&re der Gesang zer-

nagt, ungebildet und zerrissen.

Boethius aber bestimmt den Halb-
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de semitonio per solutionem cuius-

dam quaestioms. Nam ita est

quod aliquando per falsam musi-

cam facimas semitonium, ubi non

debet esse; nam in mensurabili

musica illud videmus*), qnod te-

nor sive biscantus**) alicuius mo-

tecti vel rondelli stat in b fa % mi

dieendo per fc) durum, tunc accipi-

entem in diapente superius snum

bi8cantum, oportet dicere mi in

fa acuta, et sic per falsam musi-

eam; nam facere diapente a mi
in fa non est bona concordantia,

eo quod ab ipso Cj qnadrato usque

ad ipsum f acutum sunt duo toni

et duo semitonia, quorum coniun-

ctio nulla est consonantia, et opor-

tet, quod ubi est diapente ab una

voce in aliam, ibi sit bona et vera

consonantia.

Et ideo oritur quaestio ex hoe

videlicet, quae fuit necessitas, in

musica regulari de falsa musica

sive de falsa mutatione***), cum

nullum regulare debet accipere

falsum, sed potius verum. Ad quod

dicendum est, quod mntatio falsa,

sive falsa musica non est inutilis,

imo est necessaria per bonam con-

sonantiam inveniendam et malam

*) Cous8. liest vidimus.

**) Dag „Bive biscantus" steht hier

nicht richtig; denn dasselbe kann in

keinem Falle dem Tenor gleich gesetzt

warden, auch wenn biscantus in dec

doppelten Bedeutung, wie discantus, ge-

nommen wird, so bedeutet es entweder

einen zweistimmigen oder einen dem

Tenor hinzugefugten Gesang.

***) Es fehlt das verbum (dioere?).

ton dureh mathematische Unter-

suchung. l
) Daher geschieht es,

dass wir zuweilen durch die falsa

musica einen Halbton hervorbrin-

gen, wo er nicht sein soil; denn

das sehen wir in der Mensural-

musik, dass wenn der Tenor 2
)

(oder der Biscantus) irgend eines

Motette oder Bondells in b fa h mi

steht durch fl durum und er seinen

Biscantus eine Quinte htther nimmt,

es ndtig ist, zu sagen, mi im

hohen fa (fis) und so durch die

falsa musica; denn eine Quinte

von mi nach fa ist keine gute

Eonsonanz, weil von
ty bis zu dem

hohen fa zwei Ganzttae und zwei

Halbtone sind, deren Verbindung

keine Eonsonanz giebt, und es ist

n&tig, dass dort, wo von einer

Note zur anderen eine Quinte

ist, eine gute und wahre Eonso-

nanz sei.

Und daher entsteht hier die

Frage, weshalb es ndtig war, in

der regul&ren Musik von der falsa

musica oder falsa mutatio zu spre-

chen, da doch kein Begul&res et-

was Fakches aufnehmen darf, son-

dern vielmehr Wahres. Hierzu ist

zu sagen, dass die mutatio falsa oder

die falsa musica nicht unnutz ist,

sondern sie ist sogar notwendig, um
eine gute Eonsonanz zu bilden und

um eine sehlechte zu vermeiden.

Denn wenn wir, wie gesagt, eine

Quinte haben woilen, mQssen wir

notwendig drei Ganzt&ne und ei-

nen Halbton haben, so dass, wenn

10*
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evitandain. Nam sicat dictum est,

si velimus habere diapente, de ne-

cessitate oportet, quod habeamus

tres tonos cum semitonio, ita quod,

si aliqua figura sit in b fa
tj
mi 8ub

fl quadrato et alia sit in f acuta

per naturam, tunc non est ibi con-

sonantia, quia ibi non sunt tres

toni cum semitonio, sed tantum

duo toni cum semitonio duplici;

veruntamen fieri potest ibidem,

quod per falsam musicam apella-

mus, scilicet quando facimus de

semitonio tonum vel e converso;

non tamen est falsa musica, sed

inusitata.

Unde notandum est, quod bmol-

le non est de origine aliarum cla-

vium; hoc autem cognoscitur per

signum k] quadrati vel brotundi in

loco inusitato locatum, ita quod

dicamus mi durum in f acutum

cum signo fc| quadrati; vel si b ro-

tundum ponamus in b fa t] mi vel in

consimilibu8, ita quod sit in toni

proportione, et tunc erit cum dia-

pente consonantia; et ideo falsa

musica est necessaria quandoque,

et etiam ut omnis consonantia seu

melodia in quolibet signo perficiatur.

Igitur scire debesmus secundum

dictum, quod duo sunt signa fal-

sae musicae, scilicet brotundum

et ista alia figura t|; et talem

proprietatem habent, videlicet quod

b rotundum habet facere de semi-

tonio tonum, tamen in descen-

dendo, et de tono*)in ascendendo

*) Couss. hat „semitonio"

irgend eine Note in b fa fl mi
unter b quadrat und eine andere

im hohen f im natttrlichcn Hexa-

chord steht, dann ist bier keine

Eonsonanz, weil keine drei ganze

Ttfne mit Halbton vorhanden sind,

sondern nur zwei GanztOne mit

zwei Halbtfoen, jedoch kann da-

selbst das geschehen, was wir

falsa musica nennen, wenn wir

n&mlich aus dem Halbton einen

Tonmachen, oder umgekehrt; das

ist jedoch keine falsa musica (fal-

sche Musik) sondern eine unge-

wohnte Musik. 1

)

Daher ist zu merken, dass

bmolle anderen Ursprungs ist,
8
)

als die anderen Schltissel; das

aber wird wahrgenommen durch

die an ungewohnten Stellen be-

findlichen Zeichen t] und b, so

dass wir sagen: mi durum (fis)

im hohen f mit dem Zeichen fc|;

oder wenn wir b in b fa b mi oder

in ahnliche SchlQssel setzen, so

dass das Verh&ltnis eines Tones

eintritt, dann wird es mit der

Quinte eine Konsonanz bilden;

daher ist die falsa musica zuweilen

eine Notwendigkeit , damit jede

Eonsonanz oder Melodie in jedem

Zeichen vollkommen zuwege ge-

bracht werde.

Nach dem Gesagten ist daher

zu wissen, dass es zwei Zeichen

der falsa musica giebt, n&mlich b

und tj, und diese haben die Eigen-

tiimlichkeit, dass b aus einem

Halbton einen Ton macht, jedoch

im Abw&rtssteigen, und aufwftrts-
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habet faeere semitonium.*) Et e

converso fit de alia figura ista fc)

scilicet quod de tono descendente

habet faeere semitonium.**) Ta-

men in illis locis, ubi ista signa

requiruntur, sunt***), ut superius

dictum est, non falsa, sed vera et

neeessaria, quia nullus motettus

sive rondellus sine ipsis eantarit)

possunt, et ideo vera, quia id,

quod falsum est, sequitur, quod

non sit verum, sed hoc non est

falsum, ergo etc.

De tenpore Inperfeoto.

Sex minimae possunt poni pro

tempore imperfecto; unde notan-

dum est, quod quando pro tempore

imperfecto duae ponuntur semi-

breves non signatae, ambae sunt

aequales, quia quaelibet tres valet

minimas, ut hie:

Quando tres ponuntur, prima

valet tres minimas, secunda duas,

tertia solam, ut hie:

tt)

«4 =
Quando quattuor, prima minor,

secunda minima, tertia minor,

quarta minima, ut hie:

Quando quinque ponuntur, tres

*) Org. hat tonum.
**) Org. hat tonum.
***) Org. hat et

t) Cou8s. hat cantari non possunt.

tt) Diese letzte Note, wie auch die in

den folgenden Beispielen gesetzten Mi-

steigend maeht es aus einem Ton
einen Halbton. Umgekehrt macht

das ft abwarts aus einem Ton einen

Halbton. Jedoch an den Steilen,

an welehen diese Zeichen erfordert

werden, sind sie, wie oben gesagt,

keine falschen, sondern wahre

und notwendige Zeichen, weil kein

Motett oder Rondell ohne sie ge-

sungen werden kann, und deshalb

sind sie wahre Zeichen, weil das,

was fakch ist, nicht wahr ist, aber

dieses ist nicht falsch, alsou.s.w.

Ober das Inperfekte Teapot.

Sechs Minima kflnnen far ein

imperfektes Tempus gesetzt wer-

den 1
); wenn daher far ein imper-

fektes Tempus zwei nicht bezeich-

nete Semibreves 8
) gesetzt werden,

so sind diese beiden gleich, weil

jede drei Minima gilt. 3)

Wenn drei gesetzt werden, gilt

die erste drei Minima, die zweite

zwei, die dritte eine. 4)

Wenn vier gesetzt werden, gilt

die erste zwei Minima, die zweite

eine, die dritte zwei, die vierte

eine.

Wenn fanf gesetzt werden, gel-

ten die drei ersten als Minima,
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primae minimae, quarta minor,

quinta minima, at hie:

Quando sex ponuntur, omnes

erunt aequales minimae, at hie:

Et sic debent proferri omnes

semibreves in qaolibet tempore

perfecto sive imperfecto, quando

non signantar, quia, si sunt signa-

tae, secundum quod signatae sunt,

debent proferri. Et notandum,

quod plures quam sex non possunt

poni pro tempore imperfecto, nisi

ibi sint semiminimae, ut hie:

=*4$t
Sciendum, quod secundum di-

versos i8tarum semibrevium valo-

res diversa sortiuntur nomina. Un-

do semibrevis, quae sex valet mi-

nimas, maior nuncupatur; semi-

brevis vero, quae quinque vel

quattuor, semimaior nuncupatur a

semus (sic), quod est imperfectus,

a, urn; ilia vero, quae tres valet

minimas, recta et vera semibrevis

vocatur, licet omnia corpora obli-

qua, largo modo loquendo, id est

de semibrevibus , semibreves vo-

centur; ilia vero, quae sola . .
.,

minima appellatur; cuius vero mi-

nimae medietas, semiminima no-

minator. Minimae tamen et semi-

minimae ad gradum salvandum,

nim&, Bollen nach dem Texte Semibreves-

Noten sein ; wir vermuten, dass die Bei-

spiele sp&ter zugefQgt worden sind.

die vierte gilt zwei und die fOnfte

eine.

Wenn sechs gesetzt werden,

sind alle gleiche Minima.

Und so mfLssen alle Semibreves

in jedem perfekten oder imperfek-

ten Tempos vorgetragen werden,

wenn sie nicht bezeichnet sind,

weil sie, wenn sie eine Bezeich-

nung haben, nach dieser Bezeieh-

nung vorgetragen werden milssen.

Auch ist zu merken, dass ftir ein

imperfektes Tempus mehr als sechs

Semibreves nicht stehen kOnnen,

wofern es nicht Semiminima sind.

Nach den verschiedenen Werten

dieser Semibreves sind auch deren

Benennungen verschieden. Daher

wird eine Semibrevis, welche sechs

Minima gilt, Semibrevis maior

genannt; aber eine Semibrevis,

welche fQnf oder vier Minima

gilt, heifst Semibrevis semimaior,

von semis, d. i. unvollkommen;

jene aber, welche drei Minima

gilt, heifst Semibrevis recta und

vera, obgleich alle schiefen Noten-

kflrper, wenn man im weitern Sin-

ne von den Semibreves spricht,

Semibreves genannt werden l
) ;

jene aber, welche nur eine Minima

gilt, heifst Minima, und deren

Halfte heifst Semiminima. Der

Minima jedoch und der Semimini-

ma kOnnten zur Erlangung des

Grades 2
), in welchem die als Mi-

nima gesetzte gewesen ist, andere
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in quo posita fait minima, alia

nomina imponi possent, ita quod

minima vocetur semiminor, et se-

miminima minima nominetnr.

Sciendom est etiam quod secun-

dum modernos sieut minima po-

test diminai, sic potest augeri.

Unde seiendnm est, quod quando

duae minimae inter duas semi-

breves vel breves ponuntur in

medietate, seeunda minima duas

valet minimas et altera minima

voeabitur turn in gradu ternario,

sieut duae semibreves inter duas

breves quando ponuntur in modo
perfecto seeunda semibrevis altera

voeabitur, quae sex valet minimas,

ut dictum est prius.

De ilfois tenptrw perfectorum et \m-

perfeetoniBi.

Dicto de brevibus et semibrevi-

bus et minimis et semiminimis,

et de valore earum, dicendum est

de signis perfeetorum temporum

sive imperfectorum. Unde scien-

dum quod ad temporis perfecti

designationem eirculus apponatur

rotundus, quia forma rotunda per-

fecta est, vel secundum aliquos

obliqui apponantur tractuli tres,

et utrumque unum est, ut hie:

Ad denotandum quod quaelibet

semibrevis dividitur in tres partes

aequales in ternario loco, dicen-

dum est, quod ubieumque talis

Benennungen beigelegt werden, so

dass die Minima kSnnte semiminor

und die Semiminima kflnnte mini-

ma heifsen.

Auch ist zu wissen, dass, wie

each den heutigen Musikern die

Minima vermindert werden kann,

sie auch kann vermehrt werden.

Wenn daher zwei Minima in der

Mitte zwischen zwei Semibreves

oder zwischen zwei Breves stehen,

gilt die zweite Minima zwei

Minima und wird altera Minima

genannt, dann im dreiteiligen

Grade, wie wenn zwei Semibreves

zwischen zwei Breves stehen im

Modus perfektus, die zweite Semi-

brevis altera genannt wird, welche

sechs Minima gilt, wie frtther ge-

sagt wurde.

Ober die Bezelcbnung der perfekten and

Imperfekten Tempore. 1
)

Nachdem wir tlber die Breves,

Semibreves, Minima und Semi-

minima und liber deren Wert ge-

sprochen haben, wollen wir jetzt

fiber die Bezeichnung der perfekten

und imperfekten Tempora spre-

chen. Zur Bezeichnung des perfek-

ten Tempus wird ein Kreis ge-

setzt, weil diese runde Form eine

vollendete ist, oder nach anderen

werden auch drei scbiefe Striche

gesetzt; beide bedeuten dasselbe.

Bezttglich der Bezeichnung, dass

jede Semibrevis in drei gleiche

Teile geteilt wird im dreiteiligen

Takte, ist zu sagen, dass wo ein
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circalus vel tres tractali sine di-

visionis puncto reperiantur, est

perfectionis*), scilicet quod tem-

pos in se perfeclum, id est aptam

natum ad dividendum in tres par-

tes aequales; quod sit perfectum,

sic probatnr: hoc est perfectum,

quod habet prineipium, medium

et finem, sed tempos est huius-

modi, ergo etc. Et e converso

illud est imperfectum, quod caret

istis, sive uno istorum; sed tempus

imperfectum est huiusmodi, ergo

maiore parte minor declarator.

Tempus enim imperfectum in duas

dividitur semibreves, et sic uno ca-

ret istorum. Unde ad eius per-

fectionem denotandam semicircu-

lus vel duo tractuli apponantur.

w //l + jjq

De varlatlMlbn Mdorm perfeetoran

et Inperfeetorun.

Gum de signis temporum vari-

ationem denotantibus feeimus men-

tionem, quomodo modernis canto-

ribus tarn in modo quam in tem-

pore fiat variatio dicendum est.

Sunt alii cantus perfecti modo et

tempore, alii imperfecti modo et

non tempore, alii tempore et non

modo, alii partim perfecti et alii

partim imperfecti tarn modo quam

*) Hier dorfte signum zu erg&nzen sein.

aolcher Ereis oder drei Striche

ohne den Punkt der Division ge-

funden werden, dies als Bezeieh-

nung der Perfektion gilt, n&mlieh

dass das Tempus in sich perfekt

ist, d. i. dass es sich in drei gleiehe

Teile teilen l&sst; dass es perfekt

ist, lftsst sich so beweisen: Per-

fekt ist dasjenige, was einen An-

fang, eine Mitte und ein Ende hat;

aber das Tempus (perfektum) ist

von dieser Art, also u. s. w. Um-
gekehrt ist jenes Tempus imper-

fekt, welchem diese Merkmale

fehlen oder eines derselben; aber

von dieser Art ist das Tempus

imperfektum, also ergiebt sich,

dass es ein kleinerer Teil ist als

der grOfsere Teil. Denn das im-

perfekte Tempus wird in zwei

Semibreves abgeteilt, und so fehlt

ihm ein Merkmal der Perfektion.

Daher wird zur Bemerkung des

imperfekten Tempus der Halbkreis

oder es werden zwei Striche gesetzt

Ober die Verlnderongea der perfektea

nd Inperfekten Modi.

Da wir die die Verftnderung

der Tempora angebenden Zeichen

erw&hnt haben, ist darQber zu

sprechen, wie von den heutigen

S&ngern sowohl im Modus als im

Tempos eine Ver&nderung entotebt.

Einige Ges&nge sind perfekt im

Modus und im Tempus, andere

sind imperfekt im Modus und nicht

im Tempus, andere im Tempus

und nicht im Modus, andere sind

teilweise perfekt und andere teil-
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tempore. Et obi notitiam tarn de

modo quam tempore variationam*)

habeamas
,

perfectionem signa,

aliad modum perfeetum, aliad mo-

dum imperfectnm notanda**) dare

affeetamus. Sed primo de divisa

cantnam variatione videamus. Mo-

das perfectas vocatur, quando tria

tempora perfecta sire imperfecta

pro perfectione qaalibet accipiun-

tar. Modus vero imperfectus est,

quando duo. In modo perfeeto

longa ante longam valet tria tem-

pora, nisi imperficiatur a sola

brevi praeeedente vel sequente.

Duplex longa sex tempora valet.

In modo vero imperfecto simplex

longa duo valet tempora nee un-

quam plus valere potest, nisi pun-

ctus apponatur. Duplex vero quat-

tuor, nee potest augeri nee minui,

nisi per solam minimam vel per

duas, ut hie:

1 1-

Item in modo perfeeto, ut visum

est, duplex longa imperficitur duo-

bus modis: cum sola brevi, ettunc

non valet nisi quinque, sive cum

duabus, et tunc non valet nisi

quattuor. Posset etiam imperfici

*) Couss. hat variationem.

**) Couss. hat notitiam.

wei8e imperfekt sowohl im Modus

als im Tempus. Und wenn wir

eine Kenntnis der Verftnderungen,

sowohl des Modus als auch des

Tempus haben, suehen wir Zei-

chen zu geben, welche die Perfek-

tion anzeigen, eines fQr den Mo-

dus perfektus und eines fQr den

Modus imperfektus. Aber zuerst

ist die auf der Teilung beruhende

Verftnderung der Ges&nge zu be-

trachten. Perfekt wird der Modus

genannt, wenn drei perfekte oder

drei imperfekte Tempora ftlr jede

Perfektion genommen werden. Der

Modus ist imperfekt, wenn zwei

Tempora auf eine Perfektion kom-

men. Im perfekten Modus gilt die

Longa vor einer Longa drei Tem-

pora, wenn sie nicht durch eine

einzelne vorhergehende oder nach-

folgende Brevis imperfekt gemacht

wird. Die doppelte Longa gilt

sechs Tempora. Aber im imper-

fekten Modus gilt die einfache

Longa zwei Tempora, und niemals

kann sie mehr gelten, wenn ihr

nicht ein Punkt beigeftigt wird.

Die doppelte Longa aber gilt vier

Tempora; sie kann nicht vermehrt

und nicht vermindert werden, aufser

durch eine einzelne Minima, oder

durch zwei, wie hier:

Ebenso wird im perfekten Mo-

dus, wie man gesehen hat, die

doppelte Longa auf zweifache

Weise imperfekt: dureh eine ein-

zelne Brevis, und dann gilt sie

nur fflnf, oder dureh zwei Breves,

und dann gilt sie nur vier Breves.
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per minimas, sieut duplex imper-

fecta. Praeterea in modo perfeeto

secunda duarum brevium inter daas

longas, at visum est alteratur. In

modo vero imperfecta nulla potest

alterari.

Item quotiescumque pausae tri-

um temporum in uno corpore re-

periuntur, modus est perfeetus, ut

in Orbis orbatur.

Quotiescumque duae vel plures

pausae reperiuntur in medietate,

quarum quaelibet valet duo tempo-

ra, modus est imperfecta, ut in

Adesto vetus.

Modus perfeetus et tempus per-

fectum continentur in quodam can-

tu, qui vocatur: Deus iudex for-

tis. Modus est perfeetus, quia

semper tria tempora pro qualibet

perfectione accipiuntur. Tempus

est perfectum, quia quodlibet tem-

pus in tres partitur semibreves.

Modus imperfectus et tempus

imperfectum continentur in Ade-
sto, quia ibi duo tempora pro

perfectione qualibet accipiuntur, et

quodlibet tempus non partitur nisi

in duas partes aequales semi-

breves.

Modus perfeetus et tempus im-

perfectum continentur in Bona
condit.

Tempus perfectum et modus

imperfecta in Misera.

Tempus partim perfectum et

Sie kOnnte aneh imperfekt warden

durcb Minima, wie die doppelte

imperfekte. Aufserdem wird im

perfekten Modus die zweite von

zwei Breves zwischen zwei Long&

alteriert, wie wir gesehen haben;

aber im imperfekten Modus kann

keine alteriert werden.

So oft Pausen dreier Tempora

in einer Figur gefunden werden,

ist der Modus perfekt, wie in Or-

bis orbatur.

So oft zwei oder mehr Pausen

mitten im Gesange gefunden wer-

den, von denen jede zwei Tempora

gilt, ist der Modus imperfekt, wie

in Adesto vetus.

Modus perfektus und Tempus

perfektum sind in dem Gesange

Deus iudex fortis. Der Modus

ist perfekt, weil immer drei Tem-

pora fttr jede Perfektion genommen

werden; das Tempus ist perfekt,

weil jedes Tempus in drei Semi-

breves geteilt wird.

Der Modus imperfektus und das

Tempus imperfektum sind enthal-

ten in Adesto, weil bier zwei

Tempora fttr jede Perfektion ge-

nommen werden und jedes Tem-

pus nur in zwei Teile, n&mlich

in zwei gleiche Semibreves geteilt

wird.

Der perfekte Modus und das

imperfekte Tempus sind enthalten

in Bona condit

Das perfekte Tempus und der

imperfekte Modus linden sich in

Misera.

Das Tempus, teilweise perfekt
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partim imperfeetam et modus etiam

continentor in Garison.

Ad modum perfectum denotan-

dum secundum aliqaos apponitur

quadrulus tres intas eontinens tra-

ctulos protaetos, at hie:

Ad modum vero imperfeetam

denotandum apponitar quadralas

duos intas eontinens traetalos pro-

traetos, at hie:

EE

Ad modam et tempus perfeetam

denotandum insimal apponatar cir-

culus intas tres traetalos eontinens,

ita quod circulus tempos denotet

perfeetam, traetuli modam, at hie:

Ad signandum vero modam et

tempos imperfeetam, semieircalas

daos intus traetalos eontinens appo-

natar, at hie:

W Wax 1 jH i N

Sed at modam damtaxat sive

tempos variare possamos, signum

sibi ipsi singalare propriom, sci-

licet qoadrulum, at visum est,

appropriamas.

De notullt rubrlt.

Capltulam I.

Qua de causa notae robrae in

moteetis ponantor, breviter videa-

mas. Dieendom est igitor, quod

doabos de causis, prineipaliter:

and teilweise imperfekt, and aaeh

der Modas sind enthalten in Ga-

rison.

Zur Bezeiehnong des Modas

perfektus wird naeh Manehen ein

Quadrat gesetzt, welches inner-

halb drei Striehe enth&lt.

FQr die Bezeiehnong des im-

perfekten Modas setzt man ein

Quadrat mit zwei innerhalb des-

selben gezogenen Strichen.

Zor Bezeiehnong des perfekten

Modas and zagleieh des perfekten

Tempos setzt man einen Ereis

mit drei in denselben gezogenen

Strichchen, so dass der Ereis das

perfekte Tempos and die Strich-

chen den perfekten Modus angeben.

Um anzozeigen, dass Modus

und Tempus imperfekt sind, setzt

man einen Halbkreis, welcher zwei

Strichchen enth&lt.

Aber wenn wir nor den Modas

oder das Tempos ver&ndern kfln-

nen, geben wir ihm sein beson-

deres eigentflmliches Zeiehen, n&m-

lich das Quadrat.

flber die roten Noteo.

L KapiteL

Lasst uns kurz sehen aus wel-

cher Ursache in den Motetten die

roten Noten gesetzt werden. Es

gesehieht dies haopts&chlich aus
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vel quia rubrae de alia mensura

quam nigra© cantantur, nt in:

Thoma tibi obseqaia; quare in

tenore illius motecti rubrae can-

tantar ex temporibus perfectis de

modo imperfecto, nigra© vero e

converso; vel robrae aliqnoties

ponuntur, quia reducuntur sob alio

modo, at in motecto In arboris;

in tenore illius motecti de rubris

tria tempora pro perfectione sunt

accipienda, de nigris vero duo;

vel de rubris aliqaando hue et

iliac in Balladis, Rondellis et Mo-

teetis ponuntur, quia reducuntur

et ad invicem operantur, nt in

Plures errores.

Capitolum II.

Seeundo modo apponuntnr ru-

brae, quia cantantur in octava*)

loci, ubi sunt sitae, nt in Gratia

miseri et in motecto, qui voca-

tur Quelz avis. In horum etiam

motectorum tenoribus omnes ru-

brae notae dicuntur in octava.

Aliquando rubrae ponuntur ad dif-

ferentiam proprii, id est simplicis

et plani cantus, quia sunt**) non

de piano, id est de proprio cantu,

ut in Glaerbucb. Ibi aliquoties

*) Original hat: quia cantantur in

octava; nam loci ubi sunt sitae, etc

**) Org. hat sicut.

zwei Ursachen: entweder weil die

roten Noten in einer anderen

Mensur gesungen werden als die

schwarzen, wie in Thoma Ubi

obsequia, in dessen Tenor die

roten Noten in perfekten Tempora

vom imperfekten Modus gesungen

werden, die schwarzen aber um-

gekehrt 1
); oder es werden die

roten Noten oft gesetzt, weil sie

unter einem anderen Modus ge-

ordnet werden, wie in der Mo-

tette In arboris, in dessen Tenor

von den roten Noten drei Tempora

far eine Perfektion zu nehmen sind,

von den schwarzen aber zwei;

die roten Noten werden zuweilen

hier nnd dort in Balladen, Ron-

dellen nnd Motetten gesetzt, weil

sie auf einander bezogen werden

und sie sich unter einander aus-

helfen 8
), wie in Plures errores.

2. Kapltel.

Auf die zweite Weise werden

rote Noten gesetzt, weil sie in

der Oktave der Stelle gesungen

werden, an welcher sie stehen,

wie in Gratia miseri und in

der Motette Quelz avis. In den

Tenoren dieser Motetten werden

all© roten Noten in der Oktave

gesungen. Zuweilen werden auch

rote Noten zur Unterscheidung

des eigentlichen , d. i. des ein-

fachen und planen Gesanges ge-

setzt, weil sie nicht dem cantus

planus, d. i. dem eigentlichen Ge-

sange angehOren, wie in Glaer-

bucb. Dort werden zuweilen rote

Digitized byGoogle



Philipp von Vitry. 169

rubrae ponuntur, at longa ante

longam non valeat tria tempora,

vel at secanda duaruio brevium

inter longas per omnia*) non

alteretur, at in tenore In nova sit

animas; vel etiain ponuntur, ut

longa ante longam valeat tria

tempora et brevis ante brevem

tres semibreves, ut In arboris.

Rubrae etiam ponuntur aliquando,

quia tempus et modus variatur,

ut in tenore de Garison, In

tenore enim illius moteeti longae

notulae nigrae tria tempora valent

perfecta, rubrae vero duo tempora

imperfecta, et aliquando e con-

verso, ut in tenore moteeti, qui

vocatur Plures errores sunt.

De nomlnlbu8 temporum perfeotorum.

Gum de temporibus et prolatio-

ne, secundum quod in sex sive

novem dividuntur modis, superius

tractavimus competenter, ne de

temporis divisione insufficienter vi-

deamus tractasse, de tempore stri-

ctius tractare affectamus. Unde

sciendum est, quod tempus perfe-

ctum est triplex, scilicet minimum,

medium et mains. Minimum tem-

pus posuit Franco. Unde notandum

est secundum magistrum Franco-

nem, et sicut visum est superius,

minimum tempos non nisi tres

*) Simon Tnnsted (bei Couss. IV, 271)

sagt statt „per omnia44 „de necessitate*'.

Noten gesetzt, damit die Longa

vor einer Longa nicht drei Tem-

pora gelte, oder damit die zweite

von zwei zwischen Longft stehende

Breves nicht muss alteriert wer-

den 1
), wie in dem Tenor In no-

va sit animus; oder sie werden

auch gesetzt, damit eine Longa

vor einer Longa drei Tempora

und die Brevis vor einer Brevis

drei Semibreves gelte, wie In

arboris. Die roten Noten werden

auch zuweilen gesetzt, weil Tem-

pus und Modus sich andem, wie

in dem Tenore von Garison.

Denn in dem Tenor dieser Motette

gelten die schwarzen Longa drei

perfekte Tempora, die roten aber

zwei imperfekte, und zuweilen

umgekehrt, wie in dem Tenore

von Plures errores sunt. 2
)

Ober die Nanen der perfekten Tempora.

Weil wir fiber die Tempora und

liber die Prolatio, wonach in den

Modi sechs oder neun Teile ab-

geteilt werden oben ausreichend

gehandelt haben, suchen wir das

Tempus genauer zu bebandeln,

damit wir nicht scheinen dessen

Einteilung unzureichend dargelegt

zu haben. Es ist zu wissen, dass

das perfekte Tempus ein dreifaches

ist, n&mlich minimum, medium

und mains. Das Tempus minimum

setzte Franco. 8
) Nach demLehrer

Freuco und auch nach dem, was

wir oben gesehen haben, enthftlt

das Tempus minimum nur drei

Semibreves, welche n&mlich so
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continere semibreves, quae qui-

dem adeo sunt strictae, quod

amplius dividi non possunt nisi

per minimas dividantur. Undo no-

tandum, quod quando aliquis can-

tos temporis perfecti reperitur, obi

non nisi tres continentor semi-

breves pro uno tempore secundum

minimum tempus pronumiari de-

bent, si sunt quattuor, primae duae

minimae, nisi aliter signentor.

Item sciendum est, quod quan-

do pro isto minimo tempore duae

pronuntiantur semibreves, prima

maior debet esse et nunquam se-

cunda, nisi signetur; licet secun-

dum artem veterem superius pro-

bavimus, quod secunda debet esse

maior. Ratio huius est haec, quia

illae semibreves in hoc tempore

minimo se habent, sicut tres mi-

nimae in tempore maiore. Nam
quando duae semibreves pro tri-

bus minimis pronuntiantur, prima

duas minimas valet, secunda vero

solam minimam valet, nisi aliter

signetur, ut superius visum est

De nedio tempere perfect©.

Medium tempus est illud, quod

continet in se tres semibreves

aequales, quae quaelibet duas va-

let minimas vel valere debet, et

medium tempus perfectum non

nisi sex minimas in se continet;

et si ponuntur quattuor pro illo

genau sind, dass sie weiter nicht

geteilt werden kflnnen, wofern

man sie nicbt durch Minima teilt

Wenn daher irgend ein Gesang

eines perfekten Tempus gefunden

wird, worin nur drei Semibreves

fQr ein Tempus enthalten sind,

so mtlssen diese nach dem Tem-

pus minimum vorgetragen werden;

wenn es aber deren vier sind, so

sind die zwei ersten Minima, wenn

es nicbt anders bezeichnet ist

Ebenso ist zu wissen, dass wenn
fftr dieses Tempus minimum zwei

Semibreves vorgetragen werden,

die erste maior sein muss und

niemals die zweite, wofern das

nicht bezeicbnet ist, obgleich wir

oben nach der alten Eunst es ge-

billigt haben, dass die zweite

maior sein mttsste. J
) Der Grund

hiervon ist der, dass jene Semi-

breves in diesem Tempus minimum

sich verhalten, wie drei Minima

im Tempus maius. 8
) Denn wenn

zwei Semibreves ffir drei Minima

zu rechnen sind, so gilt die erste

zwei Minima, aber die zweite nur

eine einzelne Minima, wenn es

nicht anders bezeichnet ist, wie

man oben gesehen hat.

flber das nedlum Temput perfektn.

Das medium Tempus ist jenes,

welches in sich drei gleiche Semi-

breves enthalt, von denen jede

zwei Minima gilt oder gelten muss;

das medium Tempus perfektum

enthalt nur sechs Minima, und

wenn vier far jenes Tempus ge-
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tempore, doae debent esse mini-

mae; si quinque, quattuor debent

fieri minimae; si sex, omnes mi-

nimae et aeqaales. Et si dividun-

tur, per semiminimas dividentur,

quarum quaelibet minima in dnas

dividitur semiminimas. Unde quan-

do nos videmus, qaod piares quam
sex non ponuntur pro tempore,

sub tempore medio perfecto eas

pronuntiare debemas. Possamas

tamen eas secundum maius tern-

pus pronuntiare, licet plures quam

sex non ponantur; et hoc quando

signantur. Nam sicut signentur,

proferri debent, secundum quod

sunt signatae.

De maiore tempore perfecto

sciendum est, quod continet in se

tres semibreves, quarum quaelibet

valere posset tres minimas, nee

plures valere posset, nisi per se-

miminimas dividatur. Unde quan-

do plures quam sex ponuntur mi-

nimae, neces8ario oportet, quod

sit maius tempus perfectum, et

sic mains tempus perfectum tria

minima tempora in se continet.

De mlnimo tempore Imperfecta.

Item sciendum est, quod sicut

tempus perfectum est triplex, sci-

licet minimum, medium et maius,

ut dictum est, sic tempus imper-

fectum est duplex, scilicet mini-

setzt warden, mQssen zwei davon

Minima sein; wenn flinf gesetzt

werden, mQssen vier Minima sein,

wenn seebs, mQssen sie alle Mi-

nima und gleicb sein. Wenn sie

geteilt werden, so wird das durch

Semiminima geschehen , indem

jede Minima in zwei Semiminima

geteilt wird. Wenn wir daber

sehen, dass fttr ein Tempus nicht

mebr als sechs Semibreves gesetzt

werden, so mQssen wir dieselben

unter dem medium Tempus per-

fektum vortragen. Wir kQnnen

jedoch dieselben aucb nach dem
maius Tempus vortragen, wenn

mebr als sechs nicht gesetzt sind

und zwar dann, wenn sie so be-

zeichnet sind. Denn so wie sie

bezeichnet sind, mQssen sie nach

ihrer Bezeichnung vorgetragen

werden.

Das maius Tempus perfektum

enthalt in sioh drei Semibreves,

von denen jede drei Minima gilt

und auch nicht mehr gelten kann,

wofern nicht durob Semiminima

geteilt wird. Wenn daher mehr
als sechs Minima gesetzt werden,

muss notwendig das maius Tempus

perfektum vorbanden sein, und so

entbalt das maius Tempus perfek-

tum drei minima Tempora in sich.

Ober da* minimum Tempus imperfektum.

Sowie das Tempus perfektum

ein dreifache8 ist, namlicb mini-

mum, medium und maius, so ist

das Tempus imperfektum ein zwei-

faches, namlich minimum und
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mum et mains. Minimum tempus

est illud, quod continet in se duas

semibreves, quarnm quaelibet duas

valet minimas, et sic minimum

tempus imperfectum non nisi quat-

tuor minimas valere debet, nisi

per semiminimas dividatur.

De tempore malore imperfecto.

Maius tempus imperfectpm $on-

tinet in se duas semibreves aequa-

les, quarum quaelibet valet tres

minimas, et sic tempus inajus im-

perfectum sex minimas in se con-

tinet. Unde quando nos videmus,

quod plures quam quattuor mini-

mae ponuntur pro tempore im-

perfecto, secundum maius tempus

imperfectum eas debemus pronun-

tiare. Et sic apparet, quod sicut

perfectum in tres dividitur semi-

breves, sic in tres prolationis spe-

cies, et tempus imperfectum in

duas, scilicet minimum et maius,

secundum quod in duas dividitur

semibreves. Et est notandum,

quod maius tempus imperfectum

se habet sicut maius tempus per-

fectum.

Explicit ars nova magistii Phi-

l
; ppi de Vitri.

Deo gratias. Amen.

maius. Das minimum Tempus ist

jenes, welches in sich zwei Semi-

breves enth&lt, von denen jede

zwei Minima gilt, und so darf

das minimum Tempus imperfektum

nur vier Minimi gelten, wenn

nicht durch Semiminim& geteilt

wird.

Ober das Temput mini Imperfektu.

Das Tempus maius imperfektum

enth&lt in sich zwei gleiche Semi-

breves, von denen jede drei Minima

gilt, und so enthalt das maius Tem-

pus imperfektum sechs Minima.

Wenn wir daher sehen, dass mehr

als vier Minima fUr das imperfekte

Tempus gesetzt werden, mtissen

wir dieselben nach dem maius

Tempus imperfektum vortragen.

Und so zeigt es sich, dass gleich

wie das Tempus perfektum in drei

Semibreves geteilt wird, es auch

in drei Gattungen der Prolatio

zerftllt, und das Tempus imper-

fektum in zwei, n&mlich minimum

rid maius, wobei in zwei Semi-

breves abgeteilt wird. Es ist zu

merken, dass das maius Tempus

imperfektum sich verh&lt, wie das

mains Tempus perfektum.

Es schliefst die Ars nova des

Lehrers Philipp von Vitry.

Qott sei Dank! Amen.
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BemerkiiMgen zur Are *oya vo* Philipp von Vitry.

Seite 147:

1) Diese hier nach Boethius Buch 1, Kap. 2, gemachte Einteilung der Masik

grtindet sich aaf die ausgedehnte Bedeutung, welche das Wort Musik bei den

Griechen hatte; man bezeichnet damit nicht nur jede Art von Eenntnis und Kunst,

sondern auch die Ordnung and den Zusammenhang aller Dinge. Alles, was die

Natur in ihrem Umfange begreift, hatte die Musik zu einigen and harmonisch zu

gestalten. Die Lyra gait nur als eine Nachahmung dee grofeen nacb denselben

Gesetzen musikalisch aufgebauten Weltalls. Die Ideen fiber die SpMrenmusik finden

sich noch bei sp&teren griechischen und lateinischen Schriftstellern vertreten oder

doch mit grofeer Piet&t behandelt; diese Ansichten erhielten sich sogar bis ins spate

Mittelalter. Die Musik des Weltalls, sagt Boethius; kann man am beeten an den

Dingen erkennen, welche man am Himmel selbst oder in der Zusammenfugung der

Elemente oder in der Yerscbiedenheit der Jahreszeiten wahrnimmt. Denn wie sollte

es geschehen, dass die Maschine des Himmels so schnell in so schweigsamem Laufe

bewegt werde? Die menschliohe Musik, sagt derselbe Boethius, sieht jeder ein,

der einen Blick in sich selbst thut. Was ist es denn anderes, was jene unkorper-

liche Lebhaftigkeit der Vernunft mit dem Eorper vermischt, als eine gewisse Har-

monie und Einrichtung, welche gleicbsam eine einzige Konsonanz von tiefen und

hohen Stimmen bewirkt? — Die instrumental Musik, sagt derselbe, ist die, von

der man sagt, dass sie in gewisse Instrumente gelegt sei (d. h. die nach den drei

Tongeschlechtern geordnete mathematisch abgemessene Skala), diese werde ausgeubt

durch Anspannen, z. B. der Saiten, oder durch Blasen, z. B. bei Blasinstrumen-

ten u. s. w.

Diese instrumentale Musik zerfiel in eine theoretische und praktische. Erstere,

auch musica harmonica, von Boethius Buch 5, Kap. 2, Harmonie genannt, war nach

demselben Boethius, Buch 5, Kap. 2, die E&bigkeit, welche die Unterschiede der

hohen und tiefen Tone mit dem Gefuhle (d. i. dem Gehore) und mit dem Yerstande

abwfigt, wobei Gefuhl und Yerstand gewisse Instrumente dieser harmonischen Fahig-

keit sind. Sie schloss also in sich Eenntnis und Yerstandnis des Tonsystems.

Die praktische Musik teilte sich, je nachdem das Ausfuhren der Tonreihen

durch naturliche oder ktinstliche Werkzeuge geschah, in Gesang und Instrumental-

musik.

2) Unter concordantia ist hier nach der gegebenen Erklarung uber intrumen-

tale Musik die Harmonie, die Tonreihe zu verstehen, welche nach den mathemati-

schen Gesetzen in dem Monochord dargestellt wird. Diese wird in demselben nach

dem diatonischen, nach dem chromatischen und nach dem enharmonischen Geschlechte

geordnet

3) Unter Tongeschlecht versteht man eine bestimmte Kombination der Klange,

die sich bei den Griechen innerhalb des Tetrachords vollzog. Die dasselbe begren-

zenden Tone hieisen feststehende und blieben in jedem der drei Geschlechter un-

veraudert, wahrend die Zwischenklfinge, die sogenannten beweglichen, im chromati-

schen und harmonischen Geschlechte nach dem untern feststehenden hinuntergestinimt

warden im Gegensatz zu dem diatonischen , wo sie das Maiimum ihrer Spannung

haben. Die Aufstellung des Tetrachords in den drei Geechlechtern mit unseren

Notennamen ausgedruckt war folgende: diatonisch hcde; chromatisch h c des e;

enharmonisch h ces doses e. Das durch Hinunterstimmen der beweglichen Tone

BioMttfu l Mnaikgeaoh. J»hrg. XXU. No. 9. H
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-nunmehr grbfser gewordene hochste Intervall ist charakteristisch for jedes der beiden

Geschlechter: es wird im chromatischen zur kleinen, im enharmonischen zur grofsen

Terz, welche beide Intervalle ala unzusanimengesetzte erscheinen.

Seite 148:

1) Boethius erklart dies im 1. Buche Kap. 7, wie folgt: „Wir setzen z. B. drei

Einheiten hin, oder drei Zweiheiten Oder drei Dreiheiten, oder iiberhaupt drei Zahlen

von beliebig gleicher Gro&e ; die vielfachen Zahlen gewinnen wir dann bo, dass wir

hieraus eine zweite Reihe herstellen, in welcher die erste Zahl gleich der ersten

Zahl in der ersten Reihe ist; die zweite Zahl der zweiten Reihe ist gleich der

Summe der ersten Zahl in der ersten Reihe und der ersten Zahl in der zweiten

Reihe ; die dritte Zahl in der zweiten Reihe ist dann gleich der Summe der ersten

Zahl in der ersten Reihe und der zweiten Zahl in der zweiten und der dritten in

der ersten Reihe, denn indem auf diese Weise die Zahl in Progression tritt, entste*ht

die erste doppelte Proportion der Vielfachheit, wie folgendes Schema zeigt:

1 1 112 4

Hier ist also die Einheit in der zweiten Reihe gleich der Einheit in der ersten.

Ebenso ist die Zweiheit (in der zweiten) gleich der Summe der beiden Einheiten in

der ersten und zweiten Reihe. Ebenso ist das Vierfache gleich der Summe der

Einheit in der ersten Reihe, der Zweiheit in der zweiten und der dritten Einheit in

der ersten Reihe. Es ist also 1, 2, 4 die doppelte Proportion."

Seite 150:

1) Unter der Lime in der" Dreifaltigkeit dUrfte eine der drei Linien zu ver-

stehen sein, welche auf dem Monochord unterhalb der Saite gezogen sind zur Auf-

nahme der Teilungspunkte nach den drei Geschlechtern.

Seite 151:

1) Die Art und Weise, die Skala abzuteilen, ist bei den mittelalterlichen

Theoretikern verschieden. Man teilte z. B. in drei Teile nach den grofeen, kleinen

und verdoppelten Buchstaben, welche die Schltissel hiefeen; man teilte ferner auch

nach Tetrachorden ab, jedoch in verschiedener Weise. Unser Autor teilt auch nach

Tetrachorden ab und es soil in jedem Tetrachord ein Ganzton, ein Ganzton und

darauf ein Halbton folgen, und diese Ordnung soil bei G (-T) beginnen. Das erste

Tetrachord wird enthalten G A B C; das zweite C D E F; das dritte FGab;
weiter geht es nicht mehr, so dass wir d, welches er als erste Grenze angiebt,

nicht erreichen. Es wird also bei G wieder angefangen werden miissen, und es

heifst das folgende Tetrachord G a fcj
c; das folgende c d e f u. s. w.

Seite 152:

1) Um dieses Verfahren deutlicher zu haben, denke man sich fiber einem Brette

eine Saite gespannt, deren freischwingender Teil zwischen zwei festen Stegen 72 cm
misst, und in G eingestimmt seL Schiebt man einen beweglichen Steg in die Mitte

der Saite, so wird jede der beiden Halften in einer Lange yon 36 cm das g er-

tdnen lassen, und eine solche Teilung dieser Halften in einer Lange yon 18 cm
wird g

1 geben. Setzt man nun den Steg in die Mitte zwischen die beiden G und

g, so geschieht unter Berucksichtigung der vorher gegangenen Teilungen eine Yier-

teilung der ganzen Saite, von denen drei Viertel in einer Lange von 64 cm c an-

geben; hiervon die Halfte von 27 cm wird c1 and hiervon die Hftlfte mit 18l
/j cm

wird c* angeben. Setzt man weiter den Steg in die Mitte der beiden cc 1
, so erhalt
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man f in einer Saitenl&nge von 40Vs cm ; hiervon die H&lfte mit 207* cm P60*1 f1

und hiervon die H&lfte mit 107s cm Saitenl&nge giebt f2. Zwei Drittel der ganzen

Saite mit 48 cm geben d and hiervon die H&lfte mit 24 cm giebt -d1 and davon

die H&lfte mit 12 cm giebt d*. Teilt man nan die Saitenlange von d in drei

gleiche Teile und ftigt man einen solchen Teil zar ganzen Saitenl&nge von d, so

erh&lt man A in einer Saitenl&nge von 64 cm; davon die H&lfte von 32 cm giebt

a, and hiervon die H&lfte mit 16 cm L&nge giebt a 1
. Zwei Drittel von der Saiten-

l&nge dee A geben das e mit 42% cm; hiervon die H&lfte giebt e1 mit 21 1
/8 cm,

und davon die H&lfte giebt e* mit 103/8 cm L&nge. Teilt man ferner die Saiten-

l&nge von e in drei gleiche Teile und fiigt man einen solchen Teil zur ganzen

Saitenl&nge von e, bo erh&lt man H mit einer Saitenl&nge von 568/9 cm ; die H&lfte

hiervon giebt
ty

(h) mit 28*/9 cm. Drei Viertel vom ersten f geben b mit 30% cm
Saitenl&nge; hiervon die H&lfte mit 158

/16 cm geben b 1
.

Stellen wir die Saitenl&ngen fur die Tone der Oktave von c bis c1 zusammen,

so erhalten wir: c mit 54 cm, d mit 48 cm, e mit 42% cm, f mit 407a cm, g mit

36 cm, a mit 32 cm, b mit 30% cm, § mit 28% cm, c1 mit 27 cm, mit welchen

die oben angegebenen Intervallen-Verh&ltnisse fibereinstimmen. Wir erhalten Ganz-

tonfortschreitungen im Verh&ltnis von 9 : 8 und zwei Halbtonfortschreitungen, von

e nach f und von h nach c im Verh&ltnis von 256 : 243, und eine Fortschreitung

im Verh&ltnis von 2187 : 2048 von b nach
fc|.

Unterzieht man die oben angefiihrten auf der Teilung der Saite nach dem
mittelalterlichen Monochord beruhenden Intervallenverh&ltnisse einer n&heren Be-

trachtung, so ergiebt sich, dass die Quinten, Quarten und Oktaven durchaus rein,

die kleinen Terzen im Verh&ltnis von 32 : 27 (statt des reinen Verh&ltnisses 6 : 5),

die grolsen Terzen im Verh&ltniase von 81 : 64 (statt 5 : 4), die kleinen Sexten im

Verh&ltnisse von 128 : 81 (statt des reinen Verh&ltnisses von 8 : 5), und die grolsen

Sexten im Verh&ltnisse von 27 : 16 (statt 5 : 3) jedoch falsche und fur harmonische

Tonverbindungen durchaus unbrauchbar sind, so dass die Alien alien Grand hatten,

diese Terzen und Sexten als Dissonanzen zu erkl&ren und nur die Oktaven, Quinten

und Quarten als Eonsonanzen gelten zu lassen.

Seite 154:

1) D. i. die sogenannte Guidonische Hand, n&mlich eine an den Fingergelenken

der linken Hand geordnete Folge der Guidonischen Skala.

2) Man unterscheidet eine Proprietas des planen Gosanges und eine Froprietas

des Mensuralgesanges; erstere wird von unserm Autor hier behandelt; im Mensural-

gesange wird der ersten Note einer Ligatur die Proprietas zugeschrieben, wenn sie

die ihrer Gestalt (n&mlich einer Brevis) aufser der Ligatur entsprechende Bedeutung

der Brevis beh&lt.

Seite 155:

1) D. h. L&ast man von zwei unter demselben Zeichen stehenden Silben, z. B.

in C fa ut, eine Silbe, z. B. fa, fort und nimmt man dafur ohne Anderung des

Tones ut, so entsteht die Mutation von fa in ut

Seite 157:

1) Diese sich zuerst im Dialogue Oddo's, bei Gerbert I, 252 findende Er-

kl&rung des Wortes musica wird von diesem erl&utert, indem er dem Schuler sagt:

„Wie der Lehrer dir alle Buchstaben zuerst in der Tafel vorzeigt, so bringt auch

der Musikus dir alle Tone im Monochord nach und nach bei." Auch unser Autor

11*

Digitized byGoogle



176 Philipp von Vitry.

sagte vorher: „Gamma ist nichts anderes, als die Zusammenstellung der Zeieben

des Monochords mit dem Namen der Tone;" and gieich daranf: £b giebt vier Haupt-

teile der Musik oder des Gamma.
2) In der ersten Bedeutung iet der Einklang das Zosammentreffen verschie-

dener Singstimmen in demselben Tone ; in der iweiten Bedeutung ist er die Wieder-

holung eines Tones durch dieselbe Singstimme.

Seite 158:

1) Mathematisch jedoch kann er geteilt werden. Gaffor berichtet in seiner

Practica mus. cap. 13, dass manche durch Beifugung ++ die Note, der es bei-

getugt ist, um eine Diesis, das kleinste Intervall des enharmonischen Geschlechtes

erniedrigen wollten.

2) Namlich von F aufw&rts bis e ist eine grofse Septime.

Seite 159:

1) Boethius findet im 2. Buche Eap. 28, 29, 30 den kleineren Halbton im

Verhaltnis von 243 : 256 und den gro&eren im Verh&ltais von 2048 : 2187.

2) Im 12. und 13. Jahrhundert war der Tenor das Fundament der Komposi-

tion, eine dem Chorale oder dem Volksliede entnommene Melodie, oft auch nur ein

Bruchstuck einer Melodie, das nur 8—10 Tone umfasste, welche dann ofter wieder-

holt wurden. Uber diesem Tenor als der tiefsten Stimme erfand der Komponist

eine zweite Stimme (Discantus), eine dritte (Triplum), eine vierte (Quadruplum).

Sp&ter ruckte der Tenor hinauf in die Stimme iiber der untersten und wurde die

Bezeichnung fur die hohe Mannerstimme.

Seite 160:

1) Die Ausdrflcke falsa musica, falsa mutatio, mnsica ficta, coniuncta, musica

acquisita, bedeuten die Erhdhung oder Erniedrigung irgend eines Tones der Skala

um einen Halbton. Diese chromatische Veranderung findet rich schon angedeutet

bei Oddo (Gerbert I, 272), wenn er sagt: „Auiserdem sucht die ausgeartete und

meistens ausgelassene und zu sehr sinnliche Harmonie mehr Halbtone, als wir ge-

sagt haben."

Walter Odington (bei Couss. I, 215) sagt, daas bei den Modernen die Stufen

E, F, b c, e, f, , chromatisch verandert werden; er nennt diese Stufen analog der

griechischen Musiklehre bewegliche (mobiles) und diejenigen, bei denen eine solche

Veranderung nicht stattfindet, nennt er feststehende (stabiles). Die beiden mobilen

Stufen b und ,, sagt er, wurden eigentliche Stufen des Monochords genannt, die

ubrigen hingegen wurden die Musiker falsche nennen, nicht weil eie dissonierende,

sondern weil sie fremde (extraneae) und bei den Alten ungebr&uchliche seien. Gaffor

(Pract. mus. cap. 13) sagt, dass manche noch das sol unter la durch einen Halbton

erhoheten; zugleich giebt er fur diese chromatische Veranderung folgende Erkl&rung:

„Wenn das fa in C fa ut in mi verandert wird durch die Erhdhung um einen

grofeen Halbton, so nimmt das Hexachord seinen Anfang in A re. Verandert man
aber das tiefe \ durch Erniedrigung um einen Halbton in fa, so wird das Hexachord

in dem einen Ton unter r gesetzten F fa ut beginnen.
u

2) Wihrend Walter Odington noch annimmt, dase weder b noch
fc|

der musica

ficta angehdren, sondern beide eigentliche Tone des Monochords (propriae voces mo-

nochordi) sind, ist unser Autor jedoch der Meinung, dase diese Tone wohl aus der-

selben Veranlaasung hervorgegangen sind, wie die ubrigen, die durch Beisetzung
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on b and
ty

entsteben, namlich am von beliebigen T5nen mis das Hexaohord be-

ginnen sa kdnnen.

Seite 161:

1) Hier ist das imperfekte Tempas jenes, welches zwei Semibreves enth&lt,

von denen jede in drei Minima teilbar ist; also die Mensur, die man sp&ter mit

Tempas imperfektum and Prolatio maior bezeichnete.

2) Eine bezeichnete Semibrevis ist eine solche, die einen aufw&rts- oder ab-

w&rtsgehehenden Strich hat Eine Semibrevis mit aufw&rts gezogenem Striche (^)
gilt als Minima; dagegen eine mit abwarts gezogenem Striche () gilt funf Minim&

and dann die ihr folgende Semibrevis () nur eine Minima, (cf. Marchettos v.

Padua bei Couss. Ill, 6.)

3) Marchettas von Padua, welcher in seinem Pomeriom mas. mensur. bei

Gerbert III, and in Brevis compilatio etc. bei Couss. Ill, die Zweiteilung and die

Geltang der kleineren Notenwerte behandelt, berichtet uns auch von einer bei den

Franzosen und Italienern verschiedenen Mensurierung und verschiedenen Zuteilung

der Notenwerte. W&hrend die Italiener zuerst durch zwei und dann wieder durch

zwei teilten, teilten die Franzosen zuerst durch zwei und hierauf durch drei. Daher

gilt eine durch einen abw&rts gehenden Strich bezeichnete Semibrevis, wenn zwei

Semibreves fur ein Tempus stehen, bei den Italienern drei MiniraS. und die nicht-

bezeichnete gilt eine Minima, w&hrend bei den Franzosen erstere fiinf Minima und

letztere eine Minima gilt

4) Bei den Italienern gilt dann jede der beiden ersten eine Minima und die

letzte deren zwei.

Seite 162:

1) Hier fehlt: „Eine Semibrevis, welche zwei Minima' enth&lt, tieifst Semi-

brevis minor."

2) Unter gradus sind hier die verschiedenen Geltungen zu verstehen, welche

dieselbe Notengattung haben konnte. Simon Tunstede versteht darunter die Men-

suren, Modus Tempus und Prolatio; denn derselbe sagt bei Couss. IV, 274: Die

perfekte Longa heifst in ihrem Grade maior, die imperfekte Longa aber minor und

die Brevis recta heifst in jenem Grade minima.

Seite 163:

1) Theodor de Campo giebt in seiner Abhandlung De musica mensurabili bei

Couss. m, 186 folgendes als Grand an, weshalb man die Zeichen fur die ver-

schiedenen Mensuren setzte: „Oft
u

, sagt er, „ereignet es sich in Motetten und an-

deren mensurierten Ges&ngen, dass die Mensur sich andert, namlich im perfekten

Modus, so oft imperfekte Noten mit perfekten der genannten Mensur vermischt

werden und umgekehrt im imperfekten Modus perfekte zwischen imperfekte gesetzt

werden, deshalb werden den mensurierten Ges&ngen dieser Art gewisse Zeichen bei-

gesetzt, namlich" u. s. w.

Seite 168:

1) Hier wird sich, da die beiden Mensuren gleichwertig sind (d. h. in beiden

gilt die Longa gleichviele Semibreves) in dem Verh&ltnis der Dauer der Longa* und

Semibreves nichts andern, nur die Dauer der Breves andert sich. Ein ahnliches

Verhaltnis tritt auch bei den tibrigen gleichwertigen Mensuren ein; bei diesen ist

demnach ein Obergehen aus einer Mensur in eine andere leicht zu bewerkstelligen.

Anders verh&lt es sich hingegen mit dem Obergehen aus einer Mensur in eine
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andere, nicht gleichwertige Mensur; dort muss eine Beduktion stattfinden. Daher

8agt der Anonymus I, bei Couss. Ill, 353: „Diese Gleichwertigkeiten zeigen, dass,

wenn das Tempus durch eine Minima beschleunigt oder in die Lange gezogen wird,

sogleich die Mensur von der einen in die andere tibergeht; das geschieht aber in

der Prolatio, im Tempus oder im Modus; z. B. beim Tempus perfektum Prolatio

maior und Modus imperfektus Tempus imperfektum Prolatio minor iibersteigt das

Tempus den Modus um eine Minima." Weiter sagt derselbe: „Denn diese Gleich-

wertigkeiten und aucb die Beduktionen der Mensur schaffen Unzutraglichkeiten im

Vortrage, -welche lateinisch tractus (Zug), gallisch treyns (train) und von vielen

Synkope genannt wird*'. Aus dera, was Simon Tunstede (dieser spricht mit den-

selben Worten iiber die Gleichwerte) bei Couss. IV, 277 noch zufugt, erhalten

wir fiber das Verhaltnis etwas naheren Aufschluss; derselbe sagt: Vier Minima

haben denselben Wert, wie eine imperfekte Brevis von der Prolatio minor, und drei

Minima sind gleich einer Semibrevis der Prolatio maior; wenn nun vier Minima

gegen drei kommen, so kann das nicht unter derselben Mensur geschehen, denn

die drei konnen nicht in derselben Schnelligkeit vorgetragen werden, wie die vier,

es.musste denn die Pause einer Minima entstehen oder eine von jenen dreien mfisste

minor sein und zwei Minima gelten. Dieses, sagt er weiter, kann sich nur dem

zeigen, der in dieser Wissenschaft erfahren ist, und keinem anderen, weil die Mi-

nima so rasch vorubergeht, dass der Verzug derselben von vielen nicht bemerkt

wird und sie deshalb glauben, die vier Minima hatten denselben Wert wie die dreL

Nicht jede Untersuchung ist dem Gehor zu iiberlassen sondern der Berechnung,

welche sich nicht tauscht". Hieraus diirfte sich ergeben, dass in solchen Fallen,

wenn innerhalb eines MusikstUckes vorUbergehend Noten vorkamen, welche sich nach

der angenommenen Mensur nicht ordnen liefsen, oder nach der Absicht des Kom-

ponisten nicht geordnet werden sollten, oder bei welchen es zweifelhaft sein konnte,

wie sie zu ordnen seien, diese Noten eine von den (ibrigen Noten verschiedene Farbe

erhielten. Auf diese Weise hatten die roten Noten bald die Bedeutung der Per-

fektion, bald der Imperfection , bald der Alteration, bald der Synkopation. (Man

vergleiche hiermit auch die Abhandlung Dr. Hugo Kiemann's „t)ber die verschiedene

Bedeutung des Color [der Schwarzung] in den Mensuralnotierungen des 16. Jahrh.,

Monatahefte XX, Nr. 10.)

2) Dieses quia reducuntur et ad invicem operantur weiset deutlich auf die

Definition der Synkope hin, welche bei Couss. HI, 34 heifst: „Syncopa est divisio

cuiuscunque figurae ad partes separatas, quae ad invicem reducuntur in per-

fectionem numerando."

Seite 169:

1) Der Autor will sagen: Der Cantus planus wird in schwarzen Noten und

zumeist in Longa und Breves notiert; wird nun zu einer Eomposition der Tenor dem

cantus planus entnommen, so wird es oft vorkommen, dass einer Longa eine Longa

folgt oder dass zwei Breves zwischen zwei Longa stehen. Im perfekten Modus

miisste nun die vor einer anderen Longa stehende Longa drei Tempora und die

zweite von zwei zwischen zwei Longa stehenden Breves miisste als alterierte Brevis

zwei Tempora gelten. Will nun der Eomponist haben, dass der Tenor oder nur

einzelne Noten desselben nicht diesen Begeln liber die Perfektion und Alteration

unterliegen, so macht er sie rot. Ist der Modus hingegen imperfekt, so wtirde die

vor einer Longa stehende Longa zwei Tempora und jede der beiden zwischen zwei

Longa stehenden Breves ein Tempus gelten; durch Anwendung des color jedoch
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kommen sie in das Verhfcltnis der Dreiteiligkeit, so dass jene Longa drei and jene

zweite Brevis zwei Tempora gilt

2) Simon Tunstede (bei Couss. IV, 272) berichtet, dass man auch die Pausen

in verschiedener Farbe geschrieben habe, wie die Noten, so dass zwischen den

Pausen und Noten eine Gleichheit der Farbe entstand. Ferner sagt derselbe, dass

man in Motetten verschiedene Farben angewendet habe, damit der Cantus mebr
nervortrete; in dieser Weise habe Philipp von Vitry seine Motetten komponiert.

3) In der frankonischen Zeit verstand man unter Tempus eine solche kurze

Zeitdauer fur die Brevis, dass innerhalb derselben von der Stimme drei gleiche

Semibrcves noch deutlich vorgetragen werden konnten. Dieses Tempus nennt unser

Autor das Tempus minimum. Jede weitere Teilung der Semibrevis in zwei oder

drei Minima musste notwendig die fur die Brevis angenommene Zeitdauer beim

Tempus minimum verlangern, weil dann die Minima in die Zeitdauer eintraten,

welche vordem den Semibreves zugemessen war; daher denn auch die Benennung

Prolatio fur die Teilung der Semibrevis in Minima.

Seite 170:

1) In der ars nova wurde also die erste von zwei zwischen zwei Noten einer

hoheren Gattung stehenden gleichen Noten alteriert, wahrend in der ars vetus die

zweite alteriert wurde.

2) Der Sinn scheint der zu sein: Im Tempus maius hat die Minima dieselbe

Zeitdauer wie die Semibrevis im Tempus minimum ; es verhalten sich also die Semi-

breves im Tempus minimum ebenso wie die Minimi im Tempus maius. Wenn aber

im Tempus maius nur zwei Minima fur drei gesetzt werden, muss eine, und zwar

nach der ars nova die erste, alteriert werden; in gleicher Weise muss es mit zwei

Semibreves im Tempus minimum geschehen.

Mitteilnngen.

* Im Jahre 1885 fand wie bekannt in London in der Albert Hall eine Aus-

stellung alter Musikwerke im Druck und Manuskript statt 1886 erschien daruber

bei Bernard Quaritch ein Katalog, betitelt: „A descriptive Catalogue of rare Manu-

scripts & printed books, chiefly liturgical, exhibited by Her Majesty Queen Victoria;

the Universities of Cambridge, Cracow, & Oxford ; the National Hungarian Museum,

Buda-Pest; the Archbishop of Mechlin; the Earl of Ashburnham, Earl Spencer,

W. H. Cumming8, A. H. Littleton, J. E. Matthew etc., by W. H. James We ale.

8°. XV. u. 191 8. mit vielen photolithogr. Abbildungen von Titeln, Zeichnungen

und Probedrucken. Die liturgischen Mss. reichen bis ins 9. Jahrh. Das ftlteste

gedruckte Psalterbuch „cum Canticis, Hymnis, Iitania et precibus" von 1457, ge-

druckt von Joh. Fust und Peter Schoffer von Gernsheim in Mainz. Sehr ausfuhr-

lich und gewissenhaft sind die Beschreibungen jedes Werkes von Weale, die oft bis

ins Kleinste reichen. Weniger befriedigend sind die Beschreibungen der in Stimm-

buchern gedruckten Gesangswerke des 16. und 17. Jahrh. Hierin scheint dem Ver-

fasser jegliche Kenntnis abzugehen. Auch wurden viele dieser Drucke nnr in einem

Stb. ausgestellt und bleibt man im Unklaren, ob die ubrigen Stb. dem Exemplare

uberhaupt fehlen, oder nicht erw&hnt oder gar nicht ausgestellt sind. Im Ubrigen
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iat der Eatalog ganz vorzfiglich and die Titel vollst&ndig and mit alien genauen

Angaben versehen. Merkwfirdig ist es aber, dass der Katalog erst Beit korzem von

der Verlagshandlong in Deatschland verbreitet and zu anserer Kenntnis gelangt ist

* Franz Xav. Witt's Bibliothek ist in den Besitz der bischofl. Privatbibliothek

?n Regensborg gelangt und mit der Proske-Mettenleiter'schen vereint.

* Die Staatsbibliothek in Miinchen ist jttngst in den Beeitz einer statfclichen

Sammlung Briefe von Orlandus de Lassus gelangt, die sich bisher im Besitze der

Aretin'schen Familie befanden. Der Bibliothekar der Musikabteilung in Miinchen

beabsichtigte sie zum Teil herauszugeben , doch ergab sich der Inhalt teilweise so

derb und fur unsere Zeit als unveroffenbar, dass derselbe davon abstehen musste.

Die Briefe sind moistens an die Mitglieder der herzoglichen Familie geiichtet mit

der Lassus auf einem sehr veitxauten Fufee gestanden haben moss und es wirft arf

die damaligen Umgangsformen in diesen Kreisen ein eigentumliches Licht, dass man
sich gegenseitig so derbe Spafse schrieb. Leider erfuhr ich von dieser Erwerbung

erst, al8 ich MUnchen schon verlassen hatte ; die Ausbeute an biographischen Notizen

soil sehr ergiebig sein, und steht zu hoffen, dass Herr Dr. Sandberger in n&chster

Zeit eine darauf bezugliche Arbeit veroffentlicht.

* In ,,Archives bistoriques, artistiques & litteraires" Paris 1890, Nr. 10 chez

Bourleton", 8°, befindet sich Seite 425 ein Artikel, betitelt: Iiste des artistes men-

tionnes dans lea 6tats de la maison du roi et des maisons des princes, du 13. siecle

a Pan 1300. Seite 431 befindet sich das Verzeichnia der „Menestrel8 et Musiciens.

Die Notizen sind zwar aulserordentJtch kurz and enthalten nicht mehr als Namen,

Amt und ungefahre Zeitbestimmung, dennoch sind sie von grofeem Wert und geben

fiber manchen Musiker doch einen kleinen Arbait. — Ein anderer Artikel von

Michel Brenet (S. 443) handelt fiber die Oper in Turin unter dem Kaiserreiche

(Napoleon 1810—1813). Er verzeichnet die damals aufgeftihrten Opera, deren Kom-

ponisten und die vorzfiglichsten Sanger. Seite 460 veroffentlicht derselbe Verfasser

einen kurzen Artikel uber einen von F^tis vergessenen Musiker : Herbert Lecouteux,

der in der Mitte des 16. Jhs. Kapellmeister an der Metropole zu Rouen war und

von dem die Nationalbibl. in Paris einen 4stimmigen Greaang besitzt, der zwar nor

mit dem Namen „Herbert" gezeichnet ist, dennoch, nach Mr. Brenet's Annabme,

kein anderer als obiger Musiker sein kann.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

KgL offentl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 15 u. 16.

Yerantwortlicher Bedmktour BobertBitntr, Ttmylin (Uek«rm*rk).

Drnok von Hirminn Beyer A 80hne in LeagenealiA.
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Musikalische Wettstrelte und Musikfeste
im 16. Jahrhundert.

Yon Dr. H. M. Schletterer.

Musik- oder S&ngerfeste, unserer Zeit sehr gelaufige Bezeich-

nangen und gew5hnliche Vorkommnisse , nennt man solche grofse

Konzertaufftihrungen, die von mehr oder minder zahlreichen, zu ge-

meinschaftlichem Zuaammenwirken verbandenen Konzert- oder Gesang-

vereinen ausgefilhrt werden, meist mehrt&gige Dauer beanspruchen

und zufolge der leichten Verkehrsverh&ltnisse unserer Tage, allmfthlich

solch riesige Dimensionen annehmen, dass sie ihren Veranstaltern

kaum mehr zu bewaltigende Aufgaben stellen. Gemeiniglich datiert

man den Bestand solch grofsartiger Produktionen, wenigstens bei uns

in Deutschland, von jenem ersten Musikfest, das der Kantor G. F.

Bischoff (1780—1841), ein in hohem Grade kunstbegeisterter und

energischer Mann, nach uns&glichen Opfern und Miihen an Geld und

Zeit, am 20. und 21. Juni 1804 in Frankenhausen in Thiiringen zu-

sammenbrachte. Unter L. Spohr's Leitung, damals noch Kapellmeister

in Gotha, kamen ,,die Schdpfung" von J. Haydn, Beethoven's erste

Sinfonie und eine von dem Dirigenten komponierte Ouverture zur

Auffflhrung. Er selbst, wie auch der Violoncellist Dotzauer, der Kla-

rinettist Hermstadt, der Konzertmeister Matthdi verherrlichten das

Fest durch Solovortrage. Ftlr die Gesangssoli waren vortreffliche

Kr&fte gewonnen: Frau Scheidler aus Gotha, die Kammersanger Meth-

fessel aus Budolstadt und Strohmeyer aus Weimar. Die benachbarten

Monatth. I Muilkgetch. Jahrgang XXn. No. 10. 12
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Stadte Qotha, Stollberg, Erfurt, Weimar, Rudolstadt u. s. w. sandten

Orchester- and Chorkr&fte, so dass jenes aus 106 lnstramentisten,

der Chor aus 101 Stimmen bestand. Ein zweites ahnliches Fest,

ebenfalls outer Spohr's Direktion (er hatte dafttr seine erste Sinfonie

geschrieben) fand dann im Jali 1811 statt. Diesem Beispiele folgte

1808 (1812) die Schweiz; auch in Wien und Hamburg begeisterte

and beteiligte man sich an ahnlichen Unternebmungen. Allm&hlich

entstanden der Elb-Verein, als dessen Dirigent sich namentlich

Fr. Schneider in Dessau Verdienste erwarb; der Thttringisch-S&chsische,

der M&rkische Verein. Am 10. und 11. Mai 1818 ward unter

J. Schornstein's (Musikdirektor in Elberfeld) Leitung das erste rbeinische

Musikfest in Dusseldorf geieiert. Mit der Zeit verbreiteten sich der-

artige Peste auch nach Frankreich (1830), Holland (1834), Italien

(1835) und Russland (1836). Heute giebt es kein Land, keine grdfsere

Stadt mehr, in denen nicht Musikfeste veranstaltet worden w&ren.

Ihnen reihten sich infolge des imensen Aufschwungs, den der Manner-

gesang nahm, die S&ngerfeste an, den grofsen Musikverb&nden, die

S&ngerbunde. Der deutscheS&ngerbund vereinigt bekanntlich alle

S&nger deutscher Zunge unter seinem Paniere. Diese, zugleich gemiit-

licher Geselligkeit dienenden Liederfeste (wie man sie auch noch

nennt) unterscheiden sich jedoch wesentlich von den Musikfesten, die

h6here Ziele verfolgen und die Aufftihrung grofsartiger Werke, unter-

stiitzt von bedeutendsten kfinstlerischen Kr&ften, sich zur Aufgabe

setzen, obwohl es auch bei ihnen an Festschm&usen und Vorgnugungen

anderer Art nicht fehlt.

Grofsartige musikalische Vereinigungen, hier vorzugsweise Wett-

k&mpfe, kannte schon das Altertum. Griechenland, dieses von den

GSttern so reich gesegnete Land, von je eine Heimstfttte der Kunst

und seine ftir das SehSne begeisterten und empfanglichen Bewohner,

vereinigte zuerst alle KitharSden, Auloiten und Auleten zu edlem,

ruhmvollen Wettstreite. Die Sieger fanden sich durch den ihnen dber-

reichten Lorbeer in hochstem Grade geehrt. Viele Kiinstlernamen

haben sich aus jenen Tagen bis heute .erhalten. Das ganze Yolk

nahm lebhaftestes Interesse an diesen Vorkommnissen. Allerdings ver-

einigten sich hier mit den musikalischen auch gymnastische und

andere Eampfspiele. Diese Feste wurden von aufserordentlicher Be-

deutung durch den grofsen Einfluss, den sie auf das gesamte 5ffent-

liche Leben gewannen. Die wichtigsten dieser Wettkampfe waren

die alle 5 Jahre wiederkehrenden, zu Olympia in der Provinz Elis

gefeierten Olympischen Spiele; dann die im 3. Jahre jener begangenen
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Pythien, zu Ehren des Pythischen Apolls auf der krissaiischen Ebene

bei Delphoi. Dann begegnen wir der gleicben Erscheinung wie heate:

neben diesen grofsartigen Nationalfesten begingen einzelne St&dte,

Opferhaine and St&mme kleinere ahnliehe Peste. So fanden im Haine

des Zeus Nemeios die neme'ischen, auf dem Isthmus die isthmischen,

in Athen die panathen&ischen , in Laced&monien die carnischen, in

Eleusis in Attika die eleusiscben Feste statt. Zu Delphi feierte man
zu Ehren der Artemisia, in Epidauros zu Ehren des Asklepios Wett-

k&mpfe, bei denen Dichter und Musiker ebenfalls mit Preisen ge-

krOnt wurden.

Nachdem Griechenland und seine kunstbegabten Bewohner den

Barbaren, die verheerend das bltthend schone Land in der Folge

tiberschwemmten und verheerten, zur Beute geworden, schweigt die

Qeschichte durch Jahrhunderte von festlichen Gesangswettk&mpfen

dieser Art. In der allgemeinen Not einer wilden, an ganz andern

und zwar blutigen KSmpfen reichen Zeit verstummten die Lieder

begeisterter S&nger, die milden Weisen der Fl5tenbl&ser. Wir horen

nur, dass in kommenden Jahrhunderten bei aufserordentlichen Gelegen-

heiten, bei ftirstlichen Verm&hlungen, bei Krfinungen, bei Reichsver-

sammlungen u. s. w. das veraehtete Yolk der fahrenden Spielleute

in grofser Zahl und von den fernsten Gegenden zusammenstrdmte,

um auf alien denkbaren Instrumenten ihre allerwarts bekannten Ton-

sttlcke moglichst ger&uschvoll zum besten zu geben, dafur als Lohn

Speise und Trank, klingende Miinze und reiche, bunte Gewandung

heischend. Doch erhielt sieh immer die Eunde aus fernen Tagen und

eine Neigung far musikalische Produktionen, die den Bahmen des Ge-

wfthnlichen tiberschritten , in der Erinnerung des Volkes. Nament-

lich waren es die Hofhaltungen kunstsinniger und freigebiger Fflrsten,

welche S&ngern und Musikern, die meist auf ein unstetes Wander-

leben angewiesen waren, zeitweise Zuflucht boten, und vielfach kam

es dann wohl auch vor, dass, wenn mehrere Ton- und Sangeskundige

zusammentrafen , in fr5hliehem Musicieren und Singen und Sagen,

jeder sein Bestes zu geben suchte. Solche sangesliebende Herren waren

namentlich mehrere der hohenstaufischen Kaiser, die Herz5ge Fried-

rich II., der Streitbare, von Osterreich, Otto II., der Erlauchte, von Baiern,

Berthold von Karnthen, Heinrich von Breslau, Ottokar von B5hmen,

Otto von Meran u. a. Besonders aber wird Landgraf Hermann I. von

Thiiringen (f 1217) gerQhmt, als einer der Fttrsten, welche die Kunst

des Gesanges und ihre Vertreter besonders hochhielt und zu ehren

wusste. Bekannt ist der von ihm veranlafste Wartburgkrieg (um 1206

12*
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bis 1208), ein R&tselkampf, an dem sich die besten Sanger jener

Zeit beteiligten: Walther von der Vogelweide, Heinrich von Ofter-

dingen, Beinmar der Zwetter, Biterolf, der tugendhafte Schreiber and

in dem zuletzt Wolfram von Eschenbach liber Elingsobr von Ungar-

land den Sieg davon trug. Kein Fest verging daher, ohne dass es

durch Musik and Gesang verherrlioht worden ware. H5fe and St&dte

liehen sich bei derartigen Oelegenheiten gegenseitig ihre Musikanten,

and da einzelne Instramente allm&hlich immer kunstvollere Behandlang

gewannen, aueh durch die allgemeine Aofnahme der Tonschrift, die Fest-

stellung der harmonischen Begeln and Gesetze und infolge der Aus-

bildung des mehrstimmigen Satzes nun filr ein musikalisches Ensemble

eine feste Grundlage gewonnen wurde, mussten die Leistungen kom-

mender Jahrhunderte von ihrer anftnglichen Boheit viel verlieren.

Welcher Art dieselben aber durch lange Zeit eigentlich waren, ent-

zieht sich dadurch unserer Beurteilung, als Instrumentalkompositionen

aus frtiheren Tagen nicht oder nur unvollkommen erhalten sind.

Kflnste and Handwerke bewahrten strong und fcngstlich ihre Zunft-

geheimnisse and aach die ziinftigen Musikanten, wenn aach immer

noch mit den fahrenden in Eontakt, hielten darauf, dass ihre Ton-

8t(lcke nur traditionell sich weiter erbten, wie wir das heute noch

bei den Zigeunermusikern sehen. Eine gar anmatige Schilderung eines

Musikfestes giebt C. Weisflog (1770—1828) in seiner sehr gelungenen

Hamoreske: „Der wlitende Holofernes. Bericht des Hof- Cantoris

Hilarius Grundmaus anno Domini 1615." Schade, dass das ganze

nur ein Phantasiegebilde des Dichters ist. Unter solchen Umst&nden

durfte nun die Mitteilung von einem periodisch wiederkehrenden Ge-

sang- und Musikfeste, einem musikalischen Wettstreite, an dem sich

Eomponisten, Sanger und Instrumentisten gleicherweise beteiligten und

das seit dem 16. Jahrhundert in der alten Stadt lilvreux am Iton,

in der Obernormandie, Dep. Eure, und in ahnlicher Weise wohl auch

anderorts stattfand, von dessen Einrichtung, Grtindung und Gesetzen,

besonders interessant erscheinen. *) Wir geben nachstehend ausfilhr-

*) Wahrend Hof und Publikum in Paris im 16. Jahrhdt. sich im Eifer fur

musikalische Produktionen uberboten, blieb der Klerus, der von je grofses Interesse

an der Entwickelung der Tonkunst nahm, nicht zuriick. Die Kathedralsingschulen

(z. B. die in Beauvais) waren beruhmt der Sorgfalt wegen , die sie Sangern und

Instrumentisten widmeten. Neue Institutionen traten allm&hlich fbrdernd hinzu.

Die Musiker verehrten als ihre Patronin die h. Cacilia und unter ihre Agide stellten

sich alle diejenigen, die musikalische Geaellschaften, — in dieser Zeit eine so wich-

tige und einflussreiche Rolle im offentlichen Kunstleben einnelimend, — grtinden woll-

ten. So hatte der Erzbischof von Paris 1566 im Kloster der groisen Augustiner auf
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licheren Bericht fiber diese Angelegenheit und ftigen bier nur noch

erg&nzend bei, dass die modernen Mnsikfeste tiberhaupt ibren eigent-

lichen Anstofs durcb die 1784 auf Veranlassung des Lord Viscount

Fitzwilliam Watkin Williams und Jobn Bates ins Leben gerufene, auf

vier Tage ausgedehnte S&kularfeier von Handel's Geburtstag (Comme-

moration of Haendel) erbielten. Diese heute nocb in ungetrtibtem

Glanze fortbestehenden grofsartigen Musikfeste erregten seinerzeit

grflfstos Aufsehen und staunende Bewunderung. Nicht nur in Eng-

land, in Birmingham, Norwich, York u. a. 0. fanden sie Nachahmung,

auch Deutschland wollte in Veranstaltungen solcher MassenauffQhrun-

gen, denen fast immer Handel'sche Werke zu Grande lagen, nicht

zurtickbleiben. Erste Yersuche mit fiber das Mafs des Gew5hnlichen hin-

ausgehenden Aufffihrungen machten schon J. A. Hitter, der auf seiner

Rfickreise von Mitau nach Leipzig 1786 und 1787 in Berlin und

Breslau, H&ndel'sche und andere Oratorien zu Geh5r brachte. Eine

weiteres Aufsehen machende Aufffihrung fand 1789 in Berlin statt,

wo unter dem Protektorat Ktinig Friedrich Wilhelm II, das Oratorium

„Hiob" von C. Ditters von Dittersdorf gegeben wurde.

Wir lassen nun auszugsweise den Bericht fiber die niederl&ndi-

sehen Feste folgen, der einer seltenen Monographie entnommen ist,

diesichbesonders mit diesem Gegenstande befasst, und denTitelffihrt:

Puy de Musique*) 6rig6 a fivreux, en Thonneur de madame

sainte C6cile; public d'apr&s un manuscrit du XVP siecle par M. M.

Bonnin et Ghassant. fivreux, J. J. Aneelle fils. 1837.

Gy est le liure de la fondation du seruise faict et estably en

Thonneur de Dieu, soubz l'inuocation de madame saincte C6cille, en

T6glise cath6dral Notre-Dame d'lSvreux, au jour et feste d'icelle

saincte par chacune ann6e & venir h perp6tuit6.

Zur Ehre Gottes und der glorreichen Jungfrau Marie und aller

Heiligen des Paradieses, insonderheit der h. C&cilia, Jungfrau und

Martyrin. Amen.

Gott der Sch5pfer, der erste Urheber der Wissenschaften , hat,

indem er den Menschen die Erfindung der musikalischen Kunst ge-

wahrte, damit andeuten wollen, dass man ihn damit dienen und ehren

solle, da ihm die Loblieder und Ges&nge angenehm waren, welche

AnBuchen yon Lehrern, S&ngem und Beamten eine Genossenschaft unter dem Schutze

der Heiligen gegriindet, die 1575 solche Ausdehnung gewonnen hatte, dass ihre

Statuten gewahrt wurden. Diese Pariser Gesellschaft hatte man sich in Evreux

zum Vorbilde genommen.

*) Puy, erhohter Ort, Berg (podium, elevation, saillie en balcon).
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die aus Pbaraos Tyrannei befreiten Kinder Israels seinem Namen
saDgen and mit Musikinstrumenten begleiteten. Dies wissend ermahnt

der ESnig und Prophet David jeden der treuen Diener Gottes, ihn zu

loben and mit dem Ton und der Harmonie des Psalterions, der Harfe

und der Orgel zu verherrlichen. Und er selbst gab das Beispiel, als

er, vor der Lade Gottes schreitend, die Harfe spielte, durch deren

Ton frtiher inehrmals scbon Gott die Qualen hatte enden lassen,

welche Saul durch bOse Geister erlitt. Viele heilige Personen, sowohl

Manner als Prauen, lobten Gott und seinen Sohn, Jesum Christum, un-

sern Heiland, mit den harmonischen Akkorden der instrumentalen, wie

der gesungenen Musik und u. a. auch Madame saincte C&cile, Jung-

frau und Martyrin. Und zu Ehren Gottes und unter Anrufung des-

selben, haben an mehreren Orten der Ghristenheit eifrige Diener

Gottes schDne Stiftungen gemacht und Freunde der Musik pflegen

allj&hrlich am Tage und Peste dieser Jungfrau Gott dem SchOpfer

und ihr Motetten und Loblieder zu singen. In anbetracht dessen

haben ehrwtirdige Personen und die Sanger und Wochengeistlichen

der Kathedrale Notre-Dame zu iSvreux, von Pr5mmigkeit und dem
Wunsche beseelt, dass der Gottesdienst an dieser Eirche ehrenvoll,

wie er frtiher gewesen, erhalten werde, und nach ibnen kommende

Geschlechter veranlasst wilrden, diese Eunst zu lernen und zu flben

und sieh dadurch wtlrdig zu machen, dieser Eirehe zur Ehre Gottes

und der Erbauung des Volkes zu dienen, besehlossen und unter sich

und mit einigen frommen und angesehenen Leuten dieser Stadt ver-

einbart (gleichwohl unter gutem Gefallen der Herren vom Kapitel),

einen Dienst zu grflnden und festzustellen auf immer und ftir jedes

Jahr zur Ehre Gottes, am Tage und Feste der genannten Heiligen,

in der Art und Weise und den Mitteln wie hier folgt.

Genannte Sanger und Wochengeistliche der Eirche Notre-Dame
mit oben genannten Bewohnern der Stadt, die in ihrer Fr5mmigkeit

dieeen Gottesdienst stifteten, werden den Herren vom Capitel 160 liv.

tournois Qbergeben (was sie zu thun bereit sind, sofern es diesen

Herren gef&llt, sie anzunehmen), um zu creiren auf ihr Einkommen

oder das Eirchengut, ftir das sie Bflrgen sind, die Summe von 8 liv.

tourn., als bestandige und unveraufserliche Rente. Diese Summe wird

jahrlich bezahlt und abgeliefert werden von dem prSvdt (Vorgesetzten)

des Capitels an den gewOhnlicheu distributeur (Austeiler) der ge-

nannten Herrn, um die Anteile zu vergeben, wie gesagt werden wird,

pachdem die Ordnung des Dienstes bestimmt ist.
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Am Vorabend des Festes der Madame St. C&eile, 21. Nov. nach

der Vesper and Complete des Chors (Schlussgesang) wird zu Ehren

Gottes and zam Ged&ehtnis genannter Jungfrau, yon zwei Ohoralisten

(choraulx) ein Responsorium im Choral gesungen. Der „vers" and

das „ Gloria Patri
u

nach einer Antiphone fleurtis. Daraaf wird ge-

sungen das ,,Magnificat'
1

im faulx-bourdon mit Orgel, wornach die

gleiche Antiphone wieder folgt; und am Schloss derselben wird das

Gebet an die h. C&cilia vorgetragen und zwar wird es von einem der

Wochengeistliohen gesungen (wenn es ihm gef&llt), oder yon einem

andern dieser Herren, den er bitten wird, es far ihn zu thun, viel-

leicht aueh yon einem der vier Wochenvikare oder einem andern.

Nach diesem Gebet wird das „Benedicamus Domino 44
yon zwei Oho-

ralisten gesungen, aber statt des „Deo gratias
4,

eine Motette an die

Jungfrau. Folgend auf dieses wird der den Gottesdienst feiernde das

„Converte nos
u anstimmen und darnach werden im faulx-bourdon drei

Psalmen der Complete gesungen, n&mlich: „Cum invocarem", „In te

Domineu, und „Ecce nune benedicite", worauf die Orgel einstimmen

wird. Wenn dies gesehehen und die Antiphone „Miserere
44

mit dem
Gebete „Blumina" gesprochen ist, wird mit Orgelbegleitung eine Anti-

phone an die Jungfrau Maria mit dem Vers und Gebet gesungen.

Am folgenden Tage, dem Festtage genannter Jungfrau, nach der

Chormesse, wird mit Musik und Orgel yon dem genannten Herrn

Canonicus, oder einem der oben bezeichneten, mit dem Diacon, Sub-

diacon und drei Choral isten ein Hochamt gesungen.

Am selben Tage nach der Vesper und Complete wird in genannter

Eirche wie am yorhergehenden ein gleicher Gottesdienst wiederholt,

indem zu dem vorhin erw&hnten drei Psalmen der Complete der

Psalm „Qui habitat in adiutorio", gefttgt wird.

Urn das Yolk zur Feier einzuladen, l&sst man dreimal mit alien

Glocken l&uten (sera faict sonner trois carillons); zweimal fur den

ersten und zweiten Dienst und das drittemal far die Messe.

Am folgenden Tage wird nach der Chorfrflhmette for die Seelen

aller verstorbenen Gl&ubigen, besonders der Grtinder, ein Requiem

mit Musik gefeiert, mit dem „Libera
44

, „De profundis
44 und den ge-

wohnten Gebeten mit Diacon, Subdiacon und zwei Choralisten. Zu

dieser Messe wird mit zwei Glocken eingel&utet.

Und da die Capelle, in der frtther dieser Gottesdienst gehalten

(diet) und gefeiert wurde, wegen der steinernen, yon neuem wieder

construirten Mauer zu enge geworden ist (gegen die Erwartung oben

genannter), so class der Gottesdienst nicht mit einer der Feierlichkeit
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angemessenen Wtlrde celebriert werden kann, da Geistliehe and

Laien ohne Ordoung durcheinander stehen mQssten, and das an-

wohnende Volk die Erbebung des Corpus Domini nicht zu sehen ver-

mflchte, so werden die Herren unterth&nigst am die Erlaabnis er-

sucht, genannten Gottesdienst am Trauungsaltar feiern and aaf einer

leeren Sftule daneben, die ohnedem eines Bildes bedarf, das Bild der

h. C&cilia anbringen zu dttrfen. Diese Sftule ist am zweiten Pfeiler

vom genannten Altar, gegentlber dem Bilde der h. Helena; und da

der erste and letzte Gottesdienst nar bei Nacht, nach der Chorvesper

gebalten werden kann, sollen, wenn es den Herren gef&llt, zwisehen

einigen Pfeilern beim Altar 4—5 lange Holzgestelle angebraeht wer-

den, am Eerzen darauf zu stecken; das alles aaf Eosten der GrQnder;

diese Holzgestelle sollen so befestigt werden, dass man sie, ohne dass

dadurch Schaden verarsacht wird, am Tage nach dem Feste wieder

leicht wegnehmen kann.

Dem Herrn Canonicus, der den oben bezeichneten Gottesdienst

fQr die Vigilie des Festes halten wird, wird die Summe yon 2 sol

6 den. tourn. ausgefolgt.

Dem Herrn Canonicus filr das Hochamt des Tages 5 s. 6 d.

Dem Herrn Canonicus filr den gleichen Dienst am Festtage nach

der Vesper 2 s. 6 d.

Dem Herrn filr die Totenmesse des folgenden Tages 5 s. tourn.

Und wenn anstatt des Herrn Canonicus einer der Vicare den Gottes-

dienst halt, werden ihm filr den ersten am Vorabend 20 d., filr die Tages-

messe 3 s. 4d., fQr den zweit. 20 d., filr d. Totenmesse 3 s. 4 d. verabfolgt.

FQr den Diacon and Subdiacon bei der Tagesmesse 20 d.

Denselben filr die Totenmesse je 20 d.

Jedem der Choralisten 20 d. fdr jeden Dienst der beiden Messen

und fQr die zwei, Abendgottesdienste, sowohl am Vorabend, als am Feste

15 d. Was im ganzen filr alle vier Gottesdienste 13 s. 4 d. t. macht

Den Sftngern, Wochengeistlichen und Chorknaben filr den ganzen

Gottesdienst 25 s.

Dem Organisten fQr den ganzen Gottesdienst 7 s. 6 d.

Dem Balgtreter 6 8.

FQr die Verwaltung, welche die Ornamente filr den Altarschmuck

liefert und die Miltzen (chappes) von carmoisinrotem Sammet fQr den

Vorabend and den Festtag und die schwarzen MQtzen und Ornamente

fQr die Totenmesse, 40 s.

FQr die Beleuchtung, die fQr die zwei Hoch&mter aus 6 Eerzen

und 3 Fackeln besteht, 17 s. 6 d.
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Den die Kapelle herrichtenden Messnern fttr die Dauer des ganzen

Gottesdienstes 10 s.

Den Glockenlautern item 15 s.

Dem Austeiler, welcher die Verteilung der festgesetzten Betrftge

an die genannten Herrn besorgt 3 s. 4 d.

Beim Tode eines der Grtinder wird am genannten Altar nach

der Chorfrflhmette , auf Kosten der Grtinder, ein Requiem far die

Seele des Verstorbenen gesungen. Die Kosten dafttr werden am Tage

vor der nach dem Festtage stattfindenden Totenmesse ansgeschlagen,

wie frQher mit Erlaubnis genannter Herrn geschah, fQr die Seele des

verstorbenen Meisters Jeb. Jourdain, zu seinen Lebzeiten Lehrer der

Ghorknaben.

Anno domini millesimo quingentesimo septnagesimo , tertio die

lunae, duodecima mensis octobris, in capitulo insignis ecelesiae cathe-

dralis beatae mariae Ebroicensis in qua praesidebat dominus deeanus

cum aliis dominis canonicis capitulantibus et capitulariter congregatis

ad pulsum campanae, ut moris est, pro tractando de suis negotiis,

qui quidem domini deeanus capitulum et canonici sic capitulantes ra-

tifieaverunt, laudaverunt et approbaverunt omnia et singula supra scripts

in fundatione praeinserta, contenta et narrata prout supra narrantur

et continentur et ad fines in ilia contentos.

Hier unterzeiebnet Guiffard mit einem Handzug und De Paris

mit Zeichen und Handzug.

Gopie des Grttndungsvertrags.

Allen denen, welche vorliegende Urkunde sehen werden, ent-

bietet Louis le Merci6, Bitter, Licentiat der Bechte, viconte d'fivreux

und Siegelbewahrer genannter viconte seinen Grafs. Da in den Jahren

1570—72 die Sanger und Wochengeistlichen der Eathedrale zu iSvreux

mit Erlaubnis der Herrn Dekane und der Herrn vom Eapitel dieser

Kirche am Vorabend und Festtag der h. Cftcilia einen Dienst zu

Ehren Gottes mit Anrufung dieser Heiligen und mit einer Totenmesse

am Tage nach dem Feste gefeiert haben; welchem Gotlesdienste

mehrere Hochgestellte sowohl Geistliche als Weltliche beigewohnt,

haben dieselben, yon Fr5mmigkeit bewegt, mit den S&ngern und

Wochengeistlichen vereinbart (gleichwohl mit der Genehmigung der

Herrn vom Capitel), besagten Gottesdienst fttr best&ndig zu grtinden

und zu diesem Zwecke genannten Herren eine Eingabe gemacht mit

dem Entwurf (cayer) dieser Stiftung, der insbesondere den Gottesdienst

betrifft, den sie zu grtinden beabsichtigten und die Summe der denirs,

die sie zu diesem Zwecke vergabt wissen wollen, an die, welche
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diesen Gottesdienst halten wtlrden und andere, wie im besagten cayer

es weiter enthalten ist. Die Herrn vom Eapitel haben Montag

12. Oct. 1. J. 1573 diese Grtindung angenommen and aatorisirt and

genehmigt, von besagten Grtlndern die Samme von 160 liv. zu erhalten,

am zu dem Einkommen des Eapitels die Summe von 8 liv. als be-

st&ndige und unver&ufserliche Rente zu stiften. Diese Summe von

8 liv. soil j&brlicb von dem prtvdt genannter Herrn, ihrem gewOhn-

liehen Austeiler verabfolgt warden, damit er die Verteilung nach Vor-

schrift des cayer besorgen kann. Wir than zu wissen, dass vor

Jeb. Begnould und Marie le Charpentier, Gerichtsschreiber fllr den

Ednig unsern Herrn und den Herzog von fivreax, gegenw&rtig waren,

nachgenannte verehrungswiirdige und verst&ndige Personen: die malstres

Nic. le Gere, Nic. Eudes und Bob. Dagommer, Eanoniker an dieser

Eathedrale, welche Yollmacht und besondern Auftrag der Herren vom

Eapitel hatten, folgendes auf Ebre einzugehen, wie es auf Befehl des

Eapitels geschah, dat. vom Freitag dem vorletzten Tage im Oktober

i. 1. Jahre 1573, unterzeichnet Guesbert und De Paris, jeder mit seinem

Handzuge ftir die nachgenannten Grander haftend. Die abgeordneten

Herren Eanoniker, ihrem Auftrag folgend, bezeugten Namens der Herren

des Eapitels, dass sie als Vermfcehtnis ftir immer angetreten haben,

sowohl fQr sich als ihre zuktinftigen Nachfolger, die von genannten

S&ngern und Woehengeistliehen stipulirte Summe, durch die Ver-

trauensperson M. Jeh. Boethe, presbtre chapellain dieser Eathedrale

und malstre der Ghorknaben und die edlen und fUrsichtigen Herren

M" Guy de Lymoges, abb£, de Lisle Dieu, Jeh. Guiffard, B. Feret,

Jeh. du Pray und B. Dagommer, chanoynes an dieser Eathedrale,

ML B. Mott6, presbtre et curt von Guarguesalle, Sanger der k. Eapelie,

Est. Michel, presbtre curt von Groisy, Jeh. Le Tellier, curt von

Louviers, Jeh. Flambart, aussi presbtre curt von Ghefreville, und

edlen M&nner MS Jeh. de la Bocque, president en la court des

aydes der Normandie and maitre der ordentl. Einnahmen des Herrn

Herzogs, Jeh. le Doulx, president au siege prtsidial in dieser Stadt,

Th. Du Vivier, procureur du Boy, a]Ida; Louys Le Merci6, viseonte

von fivreux, B. GuSriboult, viconte von Gonches und Bretheuil. Guill.

Gosteley, valet de chambre et organist du Boy, Jeh. Labicbe und

Jac le Batellier, advooatz and. siege prtsidial, von denen jeder im

besondern von ihren GQtern beigesteuert haben, um diesen Gottes-

dienst fQr immer zu stiften und an den dabei stattfindenden Gebeten

und Predigten teilzuhaben, d. h. 8 liv. Bente und j&hrl. Einkommen

bestftndig und nnverftufserlich. Diese Summe von 8 liv. versprieht
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and verpflichtet sich das Eapitel mit Gegenw&rtigem , j&hrlich, zwei

Tage vor dem Feste durch seinen pr6vdt an den gewflhnlichen Aus-

teiler za verabfolgen, damit selber die Austeilung besorgen kann, wie

im cayer bestimmt ist. Die erste Zahlung beginnt zwei Tage vor dem
Feste der h. C&cilia i. J. 1574 u. s. f. yon Jahr zn Jahr, best&ndig

obne Abzug. Genannter Kauf, Stiftung and Festsetzang dieser Rente

and des j&hrlichen best&ndigen and unver&ufserlichen Einkommens

wird dareh die Samme yon 160 liv. gew&hrleistet, welche gegenw&rtig

vorgez&blt and den Delegirten yon genanntem La Biche in gutem

Gold and gegenw&rtig kursffthiger Mttnze ausbezahlt wurde, was alles

sie sicb verpflichteten zur Zafriedenheit and was sie bezahlten nacb

der aafgestellten Tabelle und indem diese Delegirten versprachen

sowobl ftir sich als das Eapitel Kauf and Stiftang and was davon

abb&ngt za halten and genannte Rente fortw&brend bezahlen za lassen,

in jedem Jahre am festgesetzten Termin and der Verpffcndung alles

zeitlichen Gates and Einkommens genannten Kapitels, ebensowobl als

sie mit ihrer Maebt dafQr blirgen. Zum Zeugnis dessen haben wir

genannter Geriehtschreiber an den Bericht gegenw&rtiges Siegel ge-

legt. Dies gesehah and warde eingegangen in fivreux, Donnerst.

5. Nov. i. J. d. Gn. 1573. Gegenw&rtig als Vertrauenspersonen, Mr.

P. Leblanc, presbtre vicaire an dieser Kirche, Mr. Mathurin Morin,

proearear and P. Daafresne in fivreax, Zeugen, die am Sehlasse

dieser Urkande anterzeiehnet sind.

Ebenso unterzeichnen Regnoald and Gbarpentier jeder mit seinem

Handzage.

Es sind Briefe in der Kapsel, angefertigt von den obengenannten

Geriehtsebreibern , in welchen die Personen gegenw&rtiger Stiftang

genannt sind. Costeley.

Les Articles cy apr&s d6clarez; ont esW ordonnez et establis

entre les fondateurs da scraice fond6 aa nom de Dieu, soabz Tinao-

cation de madame sainete C6oille, vierge et martire, en l^glise ca-

thedral Notre-Dame d'lSvreux, aa joar et feste d'icelle sainete, pour

supplement & la fondation.

Die GrQnder, sowohl kirchliche als andere, versammeln sich ein-

mal j&hrlich, am in aller Ebrerbietung das Fest der h. G&cilia genau

nach den Bestimmungen der Grflndungsurkunde and wie folgt za

feiern. Daraaf werden sie, wie es frtiher gesehah, zur Wahl eines

unter ihnen schreiten, der fflr das folgende Jahr den Titel ,,prince
u

oder „maistre" fflhren wird, und mit dem Beistande des Schatzmeisters
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der Stiftung Sorge filr Vermehrung der Beleuchtung haben wird,

wfthrend des ganzen Festes and Gottesdienstes, sowohl am Vorabend,

dem Festtag, wie am folgenden Tage; aueb soferne die Stiftung dazu

nicht hinreichen sollte. Er soil den S&ngern und dem Organisten

Eerzen verabfolgen far die beiden Abendgottesdienste und den Balg-

tretern Liehter geben; ebenso wird er Tapisserien liefern, wenns ihm

mdglich ist, urn nftchst dem Tranaltar, an dem der Gottesdienst ge-

feiert wird, 4 oder 6 Kirchenpfeiler zu trapieren. Er wird weiter das

Bild der b. Cftcilia schmilcken and audere erforderliche Dinge nach

der ihm vom Scbatzmeister tibergebenen Yorschrift ausfflhren und

zwar alles das mit Hilfe der ttbrigen Grtinder.

Und damit jeder dieser letztern dazu beisteuere, ebenso wie die-

jenigen, welche spftter in ihre Zahl aufgenommen werden, wird er

j&brlicb, nach der dem Festtage folgenden Totenmesse, dem Schatz-

meister 15 den. als Beitrag einhftndigen.

Es wird von 3 zu 3 Jabren ein Scbatzmeister gew&hlt, anfangend

mit dem gegenwftrtigen Jahre 1573, der aber mit seiner Einwilligung

dieses Amt auch behalten kann. Dieser wird die Beitrftge einnebmen

und so yerwenden, wie ihm yon den Grflndern befoblen wird, und

er wird zur Zeit des genannten Festes alljfthrlich darilber Bechen-

schaft ablegen, vor dem ,,prince" und zweien zu diesem Zweck ge-

wftblten GrUndern. Diese drei werden die Bechnung des Schatzmeisters

prtifen und wird dann der Abschluss derselben sofort in dieses Buch

eingetragen und yon dem Prinzen, den Deputirten und dem Scbatz-

meister unterzeichnet : und wenn es einem der Stifter oder alien ge-

f&llt dieser Bechnungsablegung beizuwohnen, so haben sie ein Becht

es zu thun and yon den beiden Deputirten soil einer ein Geist-

licber sein.

Genannter Schatzmeister hat wftbrend seines Amtes den Scbrein

oder die Lade (Kapsel) zu verwahren, die eigens zur Aufbewabrung

der die Grttndung betreffenden Papiere, Schriften und Bflcher an-

geschafft wurde; er soil dartiber am Ende dieses Buches ein Inven-

tar anfertigen und wenn sein Amt erledigt ist, diese Lade in die

H&nde des folgenden Scbatzmeisters flbergeben.

Aufserdem ist der Scbatzmeister gehalten in yorliegendes Bucb

den Namen jedes jetzigen und ktinftigen GrUnders einzutragen und

die Beitr&ge zu notiren, welche jeder yon ihnen geleistet hat oder

spftter geben wird, sowohl zur Stiftung als zum Supplement derselben

und zur Ausstattung des Gottesdienstes.

Beim Tode eines der Stifter oder derjenigen, die spftter auf-
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gahommen wurden, eind die Oberlebenden nach den Bestimmungen

der Fundationsurkunde gehalten, far die Seele eines jeden Verstor-

benen ein Requiem zu geben und einem an einem passenden Tage

zu haltenden Hochamte beizuwohnen, bei Strafe von 5 sols Geldbufse

far das Supplement.

Der Schatzmeister wird die Grander vom Tode eines Mitgliedes

benachrichtigen , damit alle insgesamt in gater Ordnung der in der

Stadt und den Vorst&dten von iSvreux stattfindenden Beerdigung bei-

wohnen kflnnen, bei Strafe far jeden Fehlenden von 5 sol. Geldbufse,

verwendbar wie oben. Und damit bessere Ordnung dabei herrsche,

versammeln sich alle zuerst in der Eirche Notre-Dame, von wo sie

zusammen in des Verstorbenen Haus gehen, um sich dem Leichen-

zuge anzuschliefsen.

Der Schatzmeister wird aufserdem einem der nftchsten Ver-

wandten des Verstorbenen den Tag mitteilen, an dem das Requiem

stattfindet, damit sich die Verwandten, wenn es ihnen gef&llt, dabei

einfinden kOnnen.

Verstirbt ein Mitglied anderswo als in der Stadt oder den Vor-

st&dten, so dass die Grander der Beerdigung nicht beiwohnen kdnnen,

so sollen sie gleichwohl besagtes Hochamt singen lassen und jeder

dem Verstorbenen insbesondere eine stille Messe weihen, wie bestimmt

ist. Dieselbe soil jeder von ihnen gebalten sein in den nftchsten Tagen

nach dem Requiem halten zu lassen, oder spfttestens binnen 14 Tagen

in genannter Kathedrale am Stiftungsaltar oder der andern Kapelle,

wenn der Altar nicht frei ist, wovon der Alteste der Sftnger und

Wochengeistlichen benachrichtigt wird, der eine Notiz far die, die

sie lesen lassen, aufsetzen wird und far die Fehlenden 10 sols Geld-

bufse in Rechnung bringt; und wenn der Termin der 14 Tage vor-

aber ist, werden genannte Notizen von dem Altesten dem Schatz-

meister abergeben, damit er den aberlebenden Grttndern quittire

oder von den Fehlenden die Bufsen sammle. Ein Bericht darilber

wird in vorliegendes Buch geschrieben unterm Namen des Verstorbenen

und vom genannten Altesten unterzeichnet.

Und damit durch die Stiftung keine Ausgabe far die, welche

das Requiem halten, notwendig wird, verordnen die Grander, dass

jedesmal, wenn diese Messe gesungen werden soil, wie bei der Toten-

messe am Tage nach dem Feste, wie es im letzten Artikel der

Grandungsurkunde bestimmt ist, folgende Verteilungen stattfinden

sollen

:

Dem Herrn Canonicus, der das Hochamt hftlt 5 sols
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Und wenn ein anderer als ein Canonicus dasselbe

Amt halt, far die Messe 3 sols 4 deniers

Dem Diacon 20 d.

Dem Subdiacon 20 d.

Jedem Choralisten 20 d., und fQr die beiden 3 s. 4 d.

Jedem der nieht zq den Stiftern geh5renden

Stagern 18 d.

FQr die Kirchenverwaltung 10 e.

Fdr die Beleuchtung, welche der Stiftung zufolge

aus 6 Eerzen and 3 Fakeln besteht 4 s. 6 d.

Den Messnern fttr das Herrichten des Altars zur

Messe 2 s. 6 d.

Den Glockenl&utern, welche die Messe mit 2

Glocken wie am Tage nacb dem Feste ein-

l&uten 2 s. 6 d.

Wenn die genannten Anteile von dem gewflhn-

lichen Austeiler der Herrn, dem der Schatz-

meister des Supplements das Geld mit Hilfe

obengenannter Beitr&ge abergeben hat, aas-

geteilt sind, bekommt er ein Geschenk von 5 d.

Item: wenn einer der Sanger oder Wochengeistlichen, der nicht

zu den GrQndern gehOrt, sich an den Festtagen anbietet bei den

Gottesdiensten mitzuwirken, werden ihm far jedes Amt 18 den. aus-

gefolgt, wie Artikel 21 der Griindungsurkunde besagt. Diese werden

von den 20 sols genommen, die darin far die S&nger, Wochengeist-

lichen and Ghorknaben vorgesehen sind. Weil diejenigen, welche zu

den Grttndern gehOren, abereingekommen sind, den Dienst gratis zu

versehen, findet an die best&ndigen, der Braderschaft angeh5renden

Ghormitglieder keine Verteilung statt und ee ist deshalb der Chor-

meieter, der ebenfalls st&ndiges Mitglied der Stiftung ist, gehalten,

die ihm vom Austeiler tibergebene Summe von 25 s. an den Schatz-

meister der Grttndung abzufahren, nachdem er davon abgezogen hat,

was an S&nger oder Wochengeistliche , die nicht Mitglieder sind,

ausbezahlt wurde und wird genannte Summe zu den Beitr&gen

gelegt

Jeder kttnftige Sanger oder Wochengeistliche wird in die Zahl

der Grander aufgenommen, der, sofern es ihm nicht nach dem Bei-

spiel der Grander gef&llt aus Fr5mmigkeit mehr zq geben, 20 8. fttr

seinen Eintritt bezahlt und von Jahr zu Jahr die bestimmten Bei-

trage leistet.
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Wtinscht eine andere geistliche oder weltlicbe Person aufgenom-

men zq werden, am an den Gebeten and Ftirbitten des Gottesdienstes

teilzunehmen, dann giebt er nach seiner Frflmmigkeit ftir seinen Ein-

tritt, wie es die genannten Grander alle thaten, and bezahlt dann

alljabrlich seine Beitr&ge.

Genannte Personen werden mit Zustimmung der Grander auf-

genommen, welche Tag und Jahr ihrer Aufnahme aafzeichnen lassen,

auf einem zu diesem Zweck als best&ndiges Andenken angeordneten

Blatte.

Und da festgesetzt wurde, sich einmal j&hrlich zu versammeln,

urn einen ,,prince
4
' und einen „tr6sorier" zu w&hlen und es nfttig ist

f

alsdann die Grtindungsurkunde sowie vorliegende Artikel zu lesen, da-

mit jeder seine Verpflichtungen kennen lernen und vollst&ndig im

Ged&chtnis haben kann und da man zusammen auch mOglicherweise

irgendwelche Angelegenheiten zu erledigen haben dtirfte, kam man
einstimmig flberein und fand ftir gat, dass derjenige, der den Titel als

„prince" des Festes haben wird, in seinem Jahre gehalten sein soil

eine ordentliche Tafel zurichten zu lassen, urn nach dem Hochamt
des Festtags die Gesellschaft freundlich zu dem Mahle, das ohne

Scandal, Unversch&mtheit oder Excess verlaufen soil, zu Gaste laden

zu kftnnen, wobei genannter „prince" aber zu keinen Eosten gen5tigt

sein soil, wenn es ihm nicht gefallt, denn jeder der Grtinder wird

seine Lebensmittel selbst mitbringen.

In Zukunft wird vorausgesetzt, dass die Fundatoren die Tage der

Festfeier wissen und sie sind daher ohne andere Benachrichtigung

gehalten, dense!ben vollz&hlich beizuwohnen, auch dem genannten

Gastmahle, sofern nicht ein gerechter Grund zum Wegbleiben vor-

handen ist, was dem Urteile der Gesellschaft unterliegt, bei Strafe ftir

jeden Fehlenden von 10 8. Geldbufse, verwendbar wie oben, und sollen

alle den Meister des Jahres in seinem Hause abholen, urn ihn von

dort zu jedem der vier statlfindenden Gottesdienste zu begleiten und

in die Eirche zu ftihren und am Schlusse derselben in sein Haus

zartickzubringen.

Nach dem Hochamte des Tages wird ein Almosen von 25 s.

an 100 Arme gegeben, was einen ljard ftir jeden macht ; und wenn die

Beitr&ge und Abgaben dazn nicht gentigen soilten, wird das Almosen

auf gemein8chaflliche Eosten tibernommen.

Wird erfunden, dass der Schatzmeister auf Befehl der Grtinder

mehr ausgegeben als eingenommen hat, wird er gleichfalls auf ge-

meinschaftliche Eosten entschftdigt.
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Es wird demselben ein gleiches wie gegenw&rtiges Buch an-

gefertigt, in dem alles niedergescbrieben ist, was in diesem steht

and was allenfalls noch nachtr&glich eingetragen werden kdnnte.

Dieses Buch geht durch den Altesten der Sanger and Wochengeist-

lichen von Hand zu Hand.
(Schluss folgt)

Mitteilungen.

* In den M. f. M. 19, 130 unter 1546: II 1. lib. di Madr. a 4 voci da Ar-

chadelt, Venetia, warden Vermutungen fiber den etwaigen Drucker dee Buches an-

gestellt. Herr W. Bard. Squire erklart jetzt, dass das Buch zweifelloe von Da-
mianus Zenarius gedruckt sei, der aich des dort beschriebenen Druckerzeichens

bediente.

* Centralblatt der deutschen Musikwissenschaft nebst einem Anhange Chronik

des Musiklebens der Gegenwart in Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Heraus-

gegeben von 0. Wille und A. Meissner. 1. Bd. 2 Hefte. Halle a./S. 1890. Her-

mann (F. Beyer). 8°, von je 4 Bog. Fr. 12 M furs Jahr. Enth&lt Auszuge aus

anderen Blattern, Bezensionen und Konzertprogramme aus grolseren St&dten.

* Bericht tiber den Tonkunstler-Verein zu Dresden, 36. Vereinsjahr, Mai
1889—1890. 8°. 43 S. 660 Mitglieder zahlt jetzt der Verein, 800 M schenkt er

zu gemeinntitzigen Zwecken, 12 Obungsabende und 4 offentliche Auffiihrungen ver-

anstaltete er. Seine Bibliothek zahlt 2207 Werke. Vorsitzender ist nach Furstenau's

Tode Herr F. Grtitzmacher, die Herren F. Bockmann und M. Hofmann verwalten

die anderen Arater. Wir wunschen dem Vereine ein ferneres kraftiges Gedeihen.

* Geo. Lau et Oie. 12 Blutenstr. Antiquariat in Munchen. Katalog 5. Por-

traits von Musikern. Enth. 3201 Nrn., dabei aueh Darstellungen. Der Katalog dient

zugleich vortrefflich der Biographie. Die Preise sind mafeig.

* Leo IAcpmanmsohn, Antiquariat in Berlin W, 63 Charlottenstr. Katalog

einer hochinteressanten und kostbaren Autographen-Sammlung, welche im Geschafts-

lokal von Leo Liepmannssohn Montag den 13. Okt vormittags 10 Uhr versteigert

werden. 267 Nrn. Der Katalog ist sehr ausfuhrlich angefertigt und enth&lt Manner

aus alien Fachern, auch Musiker mit Briefen und Kompositionen.

* Leo Liepmannssohn. Katalog 85. Musikliteratur. Letzte Erwerbungen.

477 Nrn. Eine wertvolle und interessante Sammlung alterer und neuerer Werke

historischen, biographischen, hymnologischen u. a. Inhalts.

* Lager-Katalog von Richard Bertling in Dresden-A., Victoriastr. 29. Ka-

talog Nr. 15. 1168 Nrn. aus alien Fachern der Musik: literarisch und praktisch,

alte und neue Drucke, Textbttcher, Autographe u. a.

* Hierbei eine Beilage: Fortsetzung zum Katalog der Musik-Sammlung der

KgL offentl. Bibliothek zu Dresden. Bog. 17.

Verantwortlicher Bedakteur Robert Eitner, Templln (Uokermark).

Drnok ron Hermann Beyer A 80hne In Langentftlsa.
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Musikalische Wettstreite and Musikfeste
im 16. Jahrhandert.

Yon Dr. H. M. Sohletterer.

(Schluss.)

Extraict on petit liure de la fondation da Puy de musique de la

saincte C6cille, en la ville d'lSareux. An. 1576.

Darin heifst es:

Am 23. Nov. jeden folgenden Jahres, am Tage nach dem Feste

der h. Cfceilie, wird ein Pay oder ein masikalischer Wettstreit im

Haase der Ghorknaben celebriert werden, nachdem es den Herren des

Eapitels nach Vermittlung des Herrn de Blanfoss6 and des H. Baoul

Boallence, Schatzmeister der Kirche, gefiel, es nns vergangenes Jahr

za gestatten.

Daza werden lateinische Sstimmige Motetten and zwei Oaverturen

angenommen, deren Texte dem Lobe Gottes and der Jangfraa ge-

widmet sein sollen and wird der besten Motette die silberne Orgel

und der zweitbesten eine silberne Harfe verliehen.

Item, werden 5st. Lieder angenommen, mit beliebigem Textinhalte,

ausgenommen skandal5sem. Das beste erh&lt als Preis die silberne

Laute, das zweitbeste die silberne Lyra.

Das am angenehmsten gefundene 4st. Air wird mit dem eilb.

Horn belohnt.

Der beste leiehtkomische, ebenfalls 4st. Chanson erh&lt die silb.

Fl6te.

Mon«t«h. I Motikgesch. Jahrgang XXII. No. 11. 13
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Dem yorztiglichsten ehristl. Sonnet in franz. Sprache, mit zwei

Ouverturen (Einleitungsges&ngen?), wird „le triomphe de la C6cile" mit

Gold verziert gegeben, was der hachste Preis ist.

Am Bande der Preise sind folgende Devisen eingraviert:

Fur die Orgel:

Pectora plena deo rapis, atqae sono inserts astris.

Ffir die Harfe:

Protinus ad nomeros mens acta furore quiescit.

Ftir die Laute:

Est numeris mens laeta tuis et plena qaiete.

Fttr die Lyra:

Legit amor tua plectra: potes nam eolaere caras.

Fttr das Horn:

Pectora moesta mooes dam coelos aere findis.

Fttr die FlCte:

Tibia laeta jocos: et Bachi mnnera vitis.

Fttr den Triumph:

In te omnis chorus hinc virtus tua clara refulget.

Am Fufse der C&oilienstatue steht geschrieben:

Tropheum yirginitatis ergd.

Auf der Bttckseite jedes dieser Preise, die in Form ovaler Binge

angefertigt werden, wird zum glttcklicben Andenken der Name des

Prinzen geschrieben, in dessen Jahr das Puy gefeiert wird, n&mlich

auf der Bttckseite der 5 ersten Preise:

Victori ad aram Ebroicensem N... principe. Anno, etc. and

auf der Bttckseite der beiden zweitbesten:

Gertanti ad aram Ebroicensem N . . . principe. Anno, etc.

Form und Art genannter Preise wurde gesehen und geprttft von den

Grttndern und es wurde von ihnen yereinbart, dass Jeh. Laurens, Gold-

schmied, wohnh. in Paris auf dem Pont -au- Change, unterm Sohilde

du Moullin, der zuerst die Modelle der Preise anfertigte, sie auch in

Zukunft anfertigen solle und die Formen bei sich behalt, worttber er

einen Empfangschein in die H&nde des Schatzmeisters der Grttndung

geben wird, urn ihn den Fundatoren vorlegen zu kdnnen, wenn es

wttnschenswert erscheinen sollte.

Der fttr das laufende Jahr funktionierende Prinz (oder Meister)

mit dem Schatzmeister hat den Auftrag, den Goldschmied rechtzeitig

zu benachrichtigen, dass er die Preise anfertige.

Item, damit die AusfUhrung des Puy alien Eomponisten des

Beiches bekannt werde , sollen beide bei Adrien le Boy, Drucker des
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Kdnigs, wobnh. in Paris im Mont S. Hilaire anterm Schilde Mont-

Parnasse, der den Stempel der 8. C6cile in H&nden hat, 200 Affichen

drucken lassen.

Und da es sehr sehieklich und notwendig ist, znr Dekoration

des Pay allj&hrlieh den Musikern neae Einladungen zq geben, hat

der Prinz in seinem Jahre Sorge zn tragen, dass ein „gentil esprit"

neae Formalare in franz. and lat. Sprache verfasse, da die Motette

lateiniseh and das Lied franzttsisch ist. Sie sind korrekt gesehrieben

and rechtzeitig ebenfalls obigem Droeker zn ttbergeben, damit sie

rechtzeitig gedrackt, den Mnsikern naher and ferner Stftdte, die da-

durch von der Feier und Forteetzang des Puy benachrichtigt werden

sollen, zugesandt werden kOnnen.

Um dies far best&ndig zur Ehre Oottes and zam Wetteifer der

gaten Oeister za grttnden, haben die vom gaten Eifer bewegten Fan-

datoren aofserdem bescblossen, jeder besonders eine Samme Goldes

in die fl&nde ihres Schatzmeisters abzoliefern, am daraas einen be-

tr&chtlichen Grundstock za bilden, der als Rente auf dem Rathause der

Stadt Evreux oder anderwftrts angelegt werden soil, bis die Rente

30 liv. betrftgt

Und wenn die Samme von 30 liv. Rente von ihnen momentan

nicht aofgebracht werden kann, wird sie dennoch pro rata durch einen

aus einzelnen Summen zasammengesetzten Betrag gebildet, bis eine

reichere Sehenkang gemaeht wird.

Indess jeder der Grander and Genossen, and insbesondere Mons.

Louys le Merci^, viconte von fivreux, siear de la Bretesque and

Prinz des Festes and der Feier im letzten Jahre, 1575, unter welehem

zoerst das frflher nicht gegrflndete Pay gefeiert wurde,

hat genannter siear, der teilweise fttr die Bezahlang der Preise

and Anzeigen aafzakommen , die Samme von ... gegeben , and ftkr

Erriehtang and Grttndang des Pay die Samme von . .

.

Man sehe im Eapitel der Namen der Grander, sowohl ffir die

gegenw&rtige Schenkung des genannten sieur, als wegen der Sehenkung

der Qbrigen fttr das Pay.

Es werden , wie gesagt warde, mit Erlaabnis der Herren des

Eapitels die zam Pay eingehenden mas. Werke von den Ohorknaben

und den S&ngern and Lehrern der Knaben vorgetragen.

Der Ghorknabenmeister wird die eingesandten Stttcke in Empfang

nehmen and kein anderer, am sie za sehen and za prttfen and sie

dem Vorstand and den S&ngern mitzateilen.

Es wird mit Zastimmang aller Grttnder zur Wahl eines Vorstandes

13*
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des Pay geschritten; er soil aas der Zahl der Grander and Genossen

genommen sein and gate mas. Eenntnisse haben.

Er wird auf einem Blatt Papier die zam Pay eingesandten Werke

registrieren, in der oben angegebenen Form, and wird dasselbe beim

Puy dem Prinzen des Jahres abergeben, damit kein Missbraaeh be-

gangen werde; darnach wird der Inbalt dieses Blattes in vorliegendes

Bach eingetragen and selbst die Eigensehaft and der Stand des Vor-

standes aaf das seinen Namen tragende Papier geschrieben.

Der zu diesem Amte befthigte and erw&blte Yorstand kann nicht

amgangen werden; and aas der Zahl der Sanger werden einige ab-

geordnet, am die zam Puy eingesandten Werke zu bearteilen. Diese

werden den Vorstand in entsprechender Weise unterstfltzen.

Ihre Meinnng sollen aach die Deputierten beim Vortrage der

Werke abgeben, ebenso die abgeordneten Confreres and andere

beim Pay anwesende fthige Personen, damit die Meinungen vom

Vorstand geh5rig gesammelt werden kSnnen and yon diesem and den

genannten Gegenw&rtigen ein gerechtes Urteil geftllt werden kann.

Naeh gef&lltem Urteil wird der von den Griindern and Genossen

geleitete Prinz mit den S&ngern gehen. Diese werden sich, am Gott

far den glOcklichen Erfolg ihres Eonzerts za danken, vor das gro&e

Portal der Eirche Notre-Dame begeben, and dort mit lauter Stimme

die gekrSnten Motetten singen. Nach jeder derselben wird den An-

wesenden vom Vorstand der Name des Aators bekannt gegeben, wie

im verflossenen Jahr gescbah.

Bei ihrer Rttckkehr in den Hof des Ghorknabenhaases singen

sie zasammen mit lauter Stimme die pr&miierten chansons, airs and

sonnets, and wird hier ebenso der Eomponist bekannt gegeben.

Naehher versammeln sich der Prinz, die Grander and Genossen

zam Zeichen der Einigkeit and christlichen Eintracht bei einem be-

scheidenen Abendessen in demselben Haase, woza jeder von ihnen

sein Essen bringen l&sst, am dem Ghorknabenmeister nicht l&stig za

fallen, der nar daza verpflichtet ist, den Tisch mit Leinenzeag za

decken and notwendige Utensilien and Geschirre za liefern and der

Prinz ist gehalten den Saal zu dekorieren, in dem das Pay gefeiert

wird, wobei ihn der maistre unterstatzen soil.

Im Betreff einiger nicht beschriebenen, zam Pay gehOrenden

Geremonien, erforderlich za dessen Dekoration, genOgen Gewohnheit

and Tradition, das Ged&chtnis and die Fortsetzang desselben.*)

*) Unter den Vorstehern der Genossenschaft findet man die ehrenwerteeten

Namen, and auch solche Personen, die sich nar selten hinter der kleinlichen Elaasel
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Und damit die besten der pr&miierten Werke and andere, die

dessen auch wttrdig w&ren and der Kirche dienen and far den Unter-

rieht der Chorknaben tauglich sein kflnnen, nicht verloren gehen,

ist der maistre gehalten, in 5 zu diesem Zwecke ihm tlbergebenen,

den Fundatoren gehdrenden BQcher, alle StQcke za schreiben oder

sehreiben za lassen, die prfimiiert warden oder einen Preis verdienten,

mit Angabe des Aatornamens. Za diesem Zwecke wird jeder Prinz

in seinem Jahre genanntem Meister auch die ihm w&hrend des Pay

tlbergebenen, aber nicht pr&miierten Werke einh&ndigen.

EneaiDant les noms des matstres Musiciens auxquelz ont est6

adiagez et d61iarez, par chacun an, les prix da Puy de masiqae de

la 8. Cdeille d'tfureux.

(Es warden verteilt 1575 sechs Preise, 1576 and 1877 je sieben,

1578 and 1579 je fQnf, 1580—89 je vier.)

1575. Den ersten Preis, die Orgel, erhielt Orlandus de Lassos

aas Flandern, Kapellmeister des Herzogs yon Baiern, far die Motette:

„Domine Jesa Ghriste qai cognoscis
u

. Ein zweites Mai ward ihm i. J.

1583 der gleiche Preis znerkannt fQr die Motette: „Cantantibas Organis".

Den zweiten Preis, die Harfe, erhielt Raymond de la Gas-

saigne aos Gascongne, Ghorknabenmeister bei Notre-Dame in Paris.

Derselbe erhielt 1587 fQr die beste Motette den ersten Preis.

Der dritte Preis, die Laute, warde Jac. Salmon aus der Picar-

die, Sftnger and Kammerdiener des Kflnigs, yerliehen.

Nie. Mil lot, ein anderer k. Eapells&nger, erwarb den vierten

Preis, die Lyra.

Und ein weiterer Eollege, East da Gaarroy, gewann den fflnften

Preis, das Horn; im nftehsten Jahre, 1576, ward ihm der erste and

1583 der dritte zagesprochen.

Jeh. Boette, Ghorknabenmeister bei Notre-Dame in ]Weax, trag

den sechsten, den Triumph, davon.

verschanzten, dags die G&ste ihr Essen sich za den fiblichen Gastmahlen bringen

lassen soUten. So lud sieur Le Battelier 1581 die Teilnehmer am Feste groia-

mUtig zom Mittag- and Abendessen and folgenden Tages nach dem Beqoiem noch

znm FrdnstOck ein. Dem Feste, das za grolser Zafriedenheit und sehr heiter ver-

lief, wohnte der Prinz Espinoy bei. — Einer der grofeten Anziehungspankte far die

Singer bot am Konkarstage der Vortrag der gekronten weltHchen Lieder. Die gate

Laane war da nicht verbannt and wenn der dem besten komischen Liede gewfthrte

Preis, die silberne Flote zaerkannt war, stimmten die S&nger der Pay frohlich den

Gesang an : „Un compagnon fresqae et gaillard". Da entfaltete sich dann die freie,

norm&nische Heiterkeit bei den gaten Weinen von Jamieges and Conihant and

jedermann ging befriedigt and ohne Beue von dannen.
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1576 erhielt den 2. and 3. Preis der Chorknabenmeister aas

Toaroay in Flandern, Georges de la Hele,

den 4. Preis Claude Petit-Jan, Chorknabenmeister aas Verdun,

den 5. Preis, die Flflte, Gl. le Painetre, Kapellmeister des Herrn

von Villeroy,

den 6. Preis ein Italiener, Fabrieio Gajetan, Kapellmeister des

Herrn von Guyse,

den 7. Preis Barillaalt, im Gefolge des Herrn von Booville.

1577 ward der erste Preis Mich. Fabry aas der Provence,

Kapells&nger der KSnigin Matter, zaerkannt; derselbe erhielt aach

1589 den vierten Preis.

Den vierten Preis erwarb sich Jeh. Pennequin, Chorknaben-

meister aas Arras, den fQnften Andr6 Sonnoys aas Massy-l'Evesqae

in der Champagne. Die Empf&nger des zweiten, dritten, seohsten and

siebenten Preises sind nicht genannt; es handelte sich am ein be-

8trittenes motet, den besten chanson, das beste air and beste sonnet.

1578 erhielten Et. Testart, Chorknabenmeister der 8. Chapelle

in Paris, den ersten, Jeh. Planson, Organist an der Collegialkirehe

S. Germain-de-l'Auxerrois in Paris, den zweiten and fQnften, Jeh.

Mallery den dritten a. Bob. Goassa, Kapellmeister des Herzogs

von Aamale im Schlosse d'Ennet, den vierten. Letzterer trag wohl

die meisten Preise davon, denn er erhielt 1580 den zweiten, 1583

den vierten, 1584 and 1585 den dritten and 1586 den ersten Preis.

1579 sind die Preistr&ger nicht genannt.

1580 erhielt Jeh. Gerard, Sanger and Capellan der Kathedral-

kirche in £vreox, den vierten Preis. Die Preistr&ger ftir den ersten

(das beste motet) and dritten Preis (den besten chanson) sind nicht

genannt.

1581. Erster Preis: Jac Mao da it aas Paris, Amtsschreiber im

Palais der Bittschriften. Zweiter: Mich. Nicole. Dritter: Germain
Le Baudier, Chorknabenmeister in Nantes.

Die Prinzen and Mitglieder der Confrerie de Ste. C&cilie

waren folgende:

Mafstre Jeh. La Biche, Advokat am Pr&sidialhofe (t 19. Nov. 1607).

11. Prinz, 1581; er hielt das Mittag- and Abendessen and folgenden

Tages das Frtihstflck nach der Totenmesse frei and selbigen Tages

setzte er das Abendessen des Pay fort mit Unterstfitzang der

Genossen, alles im Schlosse von fivreux and warde assistiert

von den S&ngern and Masikern der Kapelle and Kammer des
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Eftnigs, die in der Eircbe am Pay sangen, n&mlieh den Herren

de Beauliea, de Lauriny, tiefe Basse; Salmon, Tenor;

Balifre, Alt; Bacerat, Eanuche, fthig Tenor, Alt oder Sopran

zu singen and do Mesme, ebenfalls Kastrat and 8opranist; De-
line t, Hornist Sr. Maj. and einer der Mitbrttder, alle aosgezeichnete

and ehrenwerte Personen, welcbe der Prinz 7 Tage lang bei

sieb bewirtete and sie and ihre Leate and Pferde far die Her-

and Zarttckreise nach Paris entschftdigte.

Robert Ga6riboalt, Visconte de Conches et BnHheail (t Febr. 1584).

2. Prinz, 1572; bielt seine G&ste in seiner Wohnung vor S. Nicolas

bei den verschiedenen Oastmahlen frei.

Gaillaame Costeley, Organist and Eammerdiener des Eftnigs

(t 1, Febr. 1606).

1. Prinz, 1571; folgte dem Inhalt der Ergftnzang zur Stiftangs-

arkunde in seinem Haase da Moallin de la Planche.

Jeh. Jourdain, Priester and Ghorknabenmeister der Kathedralkirche

(t 1572).

Jeh. Boette, Wester and gleiehzeitig Ghorknabenmeister and Ka-

pellan an derselben Kirche.

18. Prinz, 1588.

Louis Le Merci6, Visconte d'fivreai.

5. Prinz, 1575; gab freie Gastereien in seinem Haase in der

Pfarrei S. Thomas.

Unter ihm warde mit Erlaabnis der Eapitelherren zam erstenmale

das Pay im Haase der Chorknaben gehalten and wohnte demselben

maistre Jac. Preston aos Flandern, ein vorzQglicher Bassist, da-

mals im Dienste des mons. de Braban, abbfi de Vallemont, bei.

Thomas Da Vivier, k. Prokarator in fivreui.

13. Prinz 1583, hielt, bis aaf das FrQhstflck, die Gastereien frei in

seinem Haase de Lyearray in der Pfarrei S, Nicolas. Er warde

assistiert von den Eapellsftngern des bertihmten FQrsten mons. le

cardinal de Goyse, nfimlich R6n6 de la Grange ans der Toaraine,

and Gabr. Leblond, Champagneser, Chorknaben der Eapelle,

P. Gaedron aas Beaasse, der, obwohl seine Stimme noch ma-

tierte, sehr gat Alt sang, Gaill. Briot, Joyenaillois, sehr har-

monischer (sic?) Bassist and M. Fabry, Provenule, Meister and

Dirigent, Tenorist, alle ausgezeichnete Personen. Weiter sienr

Delivet, Mitbrader, Hornist S. Maj. Alle warden vom Prince

bewirtet and entschftdigt, aach far ihre Pferde von S, Germain-

en-Laye and zarQck.
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J eh. de la Bocque, President des coars des aides der Normandie,

flir eich and seinen Sohn Louis, der am 2. Tag vor dem
C&cilienfeste 1571 geb. wurde. (f Nov. 1584.)

3. Prinz, 1584; hielt die Gastmahle im Dekanatehause frei.

Jeh. Guiffard, Kanonikus an der Kathedrale.

14. Prinz, 1584; er wurde assistiert von den von ibm durch 5 Tage

bewirteten Kapellisten des mons. d'O, unter Direktion des ML
Toussaintz, Savary, der den Orgelpreis far die beste Motette

erhielt, and den Musikern des abb6 de Vallemont, nnter denen

Pascal de l'Estocart der Preis der Harfe fflr seine Motette

zuerkannt wurde.

Bob. F6ret, Pfarrer yon Pare und Eanonikus an der Kathedrale (f 1583).

10. Prinz, 1580; er hielt, wie der Vorbergehende, alle Mahlzeiten frei.

Guy de Lymoges, abbe de Lisle -Dieu und Eanonikus an der Ka-

thedrale.

4. Prinz, 1574; bewirtete seine G&ste im Dekanatehause.

Baoul Boullene, sieur de Blanfoss6, Schatzmeister der Kathedral-

kirche (t 1593) und Jae. Boullene, sein Bruder, sieur

d'Angerville-la-Bivi6re, Verwalfer der Wasser und Wftlder.

Ersterer war der 6. Prinz, 1576, und hielt die Gastungen frei in

seinem Eanonialhause. Das Puy wurde im Hause der Ghorknaben

gehalten und ward untersttitzt von der Eapelle des mons. de

Villeroy, deren Meister Claude Le Painctre war.

Der andere war der 9. Prinz, 1579, gab die Mahlzeiten im Hause

seines Bruders, mons. de Blanfoss6, und hielt das Puy im Kanonial-

hause.

Jeh. Du Pray, Kanoniker an der Kathedrale.

16. Prinz, 1586.

Jeh. Le Doulx, Pr&sident am Pr&sidialsitz.

7. Prinz, 1577; hielt freie Mahlzeiten in seinem Hause in der

Pfarrei S. Nicolas und das Puy im Hause der Ghorknaben.

Eust. Le Flament, Pfarrer und souschantre an der Kathedrale.

Jac. De Battelier, Advokat.

17. Prinz, 1587; er empfing seine Genossen in seinem Hause vor

dem Schlosse. Dem Puy wohnten der Prinz d'Espinoy und seine

Gemahlin bei.

Jeh. Berthault, Pfarrer, Kaplan u. bassecontre der Kathedrale (f 1593).

19. Prinz, 1589; hielt glanzende und frfthliche Mahlzeiten mit

Unter8t(ltzung der Brtiderschaft und wurde unter andern assistiert

von sieur Du Gamp, einem der Bassisten der k. Kapelle.
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Franc. Martin, Pfarrer, Kaplan an der Kapelle S. Jehan and ge-

wfthnlieher Aasteiler der Herren yom Kapitel.

20. Prinz, 1590; hielt die Mahlzeiten mit Unterstfltzang der Con-

freres. Das Pay warde in diesem Jahre, der Unrahen wegen,

nicbt gefeiert.

Bob. Mott6, Pfarrer von Garguesalle, Sanger in der k. Kapelle

(t 1587).

J eh. Da Buz, Organist and Kapellan der Eathedralkircbe (t 1578).

Maaxe Challumeau, Pfarrer and Kaplan an der Hochzeitskapelle

der Kathedralkirche.

Er warde 1578, als mons. Fabb6 de la Noe Prinz war, aas der

Oenossenschaftsliste geslrichen, weil er seit seiner Aafnahme

sieh ohne Entscbaldigang aller Verpflichtangen entzogen hatte.

Ebenso erging es aos gleiehen GrQnden seinem Bruder Olivier,

Kaplan and Wocbengeistlieher an der Kathedrale.

Aehilles de La Presle, Pfarrer von Eecaoville.

21. Prinz, 1591; hielt die Mablzeit mit Hilfe der Brflderschaft;

das Pay konnte der fortlaafenden Unrahen wegen wieder nicht

gefeiert werden.

Nic. Le Bel, Sftnger and Kaplan an der Kathedrale.

22. Prinz, 1592.

Bob. de Quenet, abb6 de Conches et de la Noe (f 1584).

8. Prinz 1578. Bei dem diesj&brigen Feste war die Prinzessin von

Aumale anwesend.

Adrian De Quenet, priear de Friardel et archidiacre d'Ouche.

Nic. de Bra ban, abb6 de VaUemont (t 1587 im Scblosse Oaillon).

12. Prinz, 1582.

Hector De Herboaville, siear de Briqaetot, Bitter des k. Ordens,

Goavernear and Haaptmann von Oaillon. Er hatte schriftlich

allj&hrlich einen Thaler zu geben versprochen, aber nie etwas

bezablt.

Der hohe und mfcchtige Fttrst Charles de Lorrain, Doc d'Aamale,

Pair et grand venear de France.

Claude De Maillet, siear de Corneville (f 1587).

15. Prinz, 1585; hielt freie Mahle im Kanonialhaase des mons. de

Blanfoss6, seines Schwagers. Er warde assistiert von mehreren

guten and vorzflglichen S&ngern, darunter P. Le Large, Bassist

der KOnigin-Matter and Guy Le Page von Chartres im Dienste

des abb6 de Vallemont.

Nic Deli vet, Kammerdiener des K&nigs (Hornist).
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Jeh. Girard, Kaplan nod S&nger an der Kathedrale.

R. Go ass a, Kapellmeister des Herzogs von Anmale.

M. Le Flament, einstiges Mitglied des Koabenehors an der Kathedrale.

28. Prinz, 1589.

Jeb. Baeheler, basseeontre and ehapellain an der Kathedrale.

Guill. Hourri, doyen des Knabenebors an dieser Kircbe.

Roch D'Argillifcres, Orgelbauer.

Fr. Delangle, ehapellain des Anges and Organist an der Kathedrale.

26. Prinz, 1587.

Loys de Fontenay, Gl. Belamy and East. Picot, Sftnger and

Wochenpriester.

Nic. Moreaa, ehapellain and basseeontre.

Noel Gaillart, 23. Prinz, 1593. Jeh. Le Vavasseur, 24. Prinz,

1594. Laur. Ghartier, 25. Prinz, 1595. Jos. Le Mercier,

27. Prinz, 1597. Challumeaa, 29. Prinz, 1599. Jeh. Le Mer-
cyer, 30. Prinz, 1600. Loays De La Rocque (Sohn Jehans, des

3. Prinzen), 31. Prinz, 1601. Jeh. Girard, 32. Prinz, 1602.

Obwohl die s. Z. von 21 Personen gegrtlndete BrQdersehaft S. Ce-

cile bis 1612 (1614) bestand, scheint man doch seit 1603 keine

Prinzen mehr gew&hlt zu baben, wenigstens findet sieh die Beihe

derselben in den Akten nicht fortgesetzt Im Ganzen batten 97 Per-

sonen der Brfiderschaft angehOrt; im letzten Jahre ihres Bestehens

waren ihr noeh 11 Mitglieder beigetreten. W&brend ihres Beetandes

waren 46 Mitglieder gestorben, 2 warden aasgesehlossen , zaletzt

z&hlte man noch 49. Seit 1589 scheinen keine Preise mehr verteilt

worden zu sein. Der Kriegsanrahen wegen flel 1590 and 1591 das

Pay aus and ist wohl nachber nicht wieder aofgenommen worden,

Anfser manchen aaswftrtigen Sftngern and Masikern, die sieh bei

diesen festliehen AuffQhrungen beteiligten, fanden sieh auch weither,

selbst von Paris and Flandern a. a. Orten and Gegenden, Mitwirkende

ein, so aus der Kapelle and Kammer des Kdnigs and der K&nigin-

Matter, aus der Kapelle des Abts von Vallemont, des Kardinals von

Gaise, des Herrn von Villeroy a. s. w. Diese mehr oder minder zahl-

reiche Mitwirkong fremder Kflnstler gab dann aach den in Bede

stehenden Konzerten besonders festliehen Gharakter and aafsehen-

erregende Wichtigkeit.

Noch i. J. 1646 beklagt der Volksdichter David Ferrand in

einer seiner Poesien, dass die schOnen alten Gebrftoche verschwonden
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sind and das Pay, das die beaten Meister so feierlich and ehrenvoll

darch Preise aaszazeichnen pflegte, ganz aufgehftrt habe.

„0 vergangene Zeit, wo nach altem Gebraach

an erbabenem Ort St. Cftcilia man ehrte!

Dann, nach heiliger Pflicht, gedachte man aach

der Meister der Kanst, deren Werke man hflrte.

Rahmvolle Preise erhielten sie,

Denn nur bei dieser Ceremonie

ertOnte Wohllaut rein-edler Harmonie.

Eoterpe war dort and die ihr dienten,

vortrefflieher Sang liefs jed Leid verschwinden,

and jeder, der diese Lieder hflrte,

sprach, dass Musik hdchste Last ihm gewfihrte."

(La Muse normande de D. Ferrand. Rouen 1655.)

„Zu Baden underm heifTeii Stein".

(Wilh. Tappert)

Bezagnehmend aaf die iateressante Abhandlung des Herrn Dr. Na-

gd (in Nr. 6 der M. f. M.) erlaobe ich mir die Mitteilang, dass das

Lied sich aach in Joh. WUhelm Simler'* Gedichten, und zwar in der

zweiten (yermehrten) Aosgabe von 1653 befindet. (Die erste erschien

1648.) Im Register ist dasselbe darch ein Sternchen als neuer Ge-

sang bezeichnet. Simler war „Zachtherr im Collegio parthenicou

za Zflrieh, — also wohl Inspektor eines Frfiulein-Stifts, oder sollte er

ganz einfaeh Direktor einer baheren TOchterschule gewesen sein?

Nach Jftcher „florirte" er als deatscher Poet 1648. Sein Tod erfolgte

1672. Ich besitze die zweite Aasgabe der Gedichte. In der Widmang
fOhrt der Aator Elage liber den grttfseren Teil „teutscher Poeten and

Reymenschmiede" seiner Zeit, die nichts anderes, „dan von der

elenden Heiden Getter and Gftttinnen, alfs der leichtfertigen Venus

and ihrem garstigen fohn Cupido, oder andern annfitzen narrenpossen

za dichten gewusst
44

. Die Sammlang ist sieben Ratsherren der Stadt

Zurich gewidmet, die Simler „Gfinnere, Vettere, Schwftgere and Ge-

f&ttere
u

anredet. (Gftnner, Vetter, Schwftger and Gevatter.) Nach

seiner Angabe hat ein trefflicher Musikant die Gesftage teils transpo-

niert (d. h. vorhandene Melodieen benatzt), teils nea komponiert. Der

„Treffliehe" mass ein arger Stamper gewesen sein. Datiert ist die

Vorrede; ZOrich, den 28. tag Braahmonats 1648.
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Auf den Seiten 286 und 287 befindet sieh der vierstimmige

Tonsatz, naeb der Weise der damaligen Zeit, nieht in Partitur, son-

dern jede Stimme fflr sich:

Cantos.

Tenor.

Alias.

Basis.

Hinter dem Worte Cantus stehen die Bochstaben H. H. Viel-

leicbt sind es die Initialen des „vortrefflichen Musikanten", mGglicher-

weise soil dadurch aber angedentel werden, dass bei dieser Nommer
ein anderer seine Hand im Spiele hatie. Auch dieser Andere war

kein Lumen. Der harmonisebe Satz ist ungeschickt ond der Wieder-

gabe an dieser Stelle nieht wert. Ich seb&le nur die Melodie beraus

und suehe die mutmafsliehe Urgestalt derselben zu gewinnen:

fk^r
J j Hi J

r r±t=*=±M*hm=?
Za 8a- den un-derm hei-fsen Stein, entspringt aufs Got-tes gab,

ein eel - ber war-mes w&s-ser-lein, hilfft vie - ler krankheit ab:
Wo-

iy r r Hi^f 1 r r r r 1

J J rfJrj^tr^
rinnen ich za ba-den, fur meinen Leibes schaden, mir vorgenommen nab.

Die Melodie ist einem andern Liede entnommen, wie aus der

Cberschrift des Seite 288 und 289 vollstftndig abgedruekten Textes

sich ergiebt. Es heifet dort:

Ein dU- und geistliches, aniete urn etwas

verbessertes Baderlied.

In der weis: Singen uril ich aufs herizen grand.

Simler bat das alte und geistliehe Lied fflr Badende ein wenig

verftndert. Die zwftlf „entsetzlich platten Strophen" (vgl. Monatshefte

8. 95) warden dureh ibn nieht ohne Geschick auf sieben redaziert.

Ieh meine, die Mitteilang seiner Umdichtung gehOre hierher, fflge

also noeh Strophe 2—7 bei.

2. Gesundheit ist ein kostlich ding,

so alles tibertrifft,

wird aber oft geachtet ring,

und drum verkehrt in giflft:

aoch endtlich gar benommen

den bdsen and den frommen:

das hat die sflnd gestifft.

3. An krankheit manehem nie gebricht,

und anderm ungeltik:

doeh wird es ihm zum heil gerieht,
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aafs Gottes gaadenbiik:

der sachet mit verlangen,

uns fltlcbtige zofangen

mit 8olchem Liebestrik.

4. Die krankheit ist der seelen gsund,

wie Davids Psalter sagt,

zum Herren schreyt, aofs Hertzensgrand,

wer an dem Artzt verzagt:

die sflnden er erk&nnet,

sich einen sflnder n&nnet,

and seinem Heiland klagt.

5. Darumb sich keiner spehr, noch poch,

den Gott krank baben wil,

er mag sich nicbt erwehren doch,

noch ftndern dises zil:

gedaltig sol er leiden,

verbottne mittel meiden,

vertraaen keim zuviel.

6. aller gnaden Brunnenquell,

aach dises wasser rflhr,

damit, an seinem schaden, schnell

ein Bader heylung spQr!

Lobopfer ich dir gebe,

so lang es heifst: ich lebe:

dir dank ich fttr and far.

7. Ich bitte dich, o Herr, zagleich,

wan meine Gar ist aafs,

dafs deine hGlff von mir nicht weicb,

mich wiederbring zo hauls:

damit, nach alien kr&fften,

ich meinen brufsgesch&ffien

abwarte sonder graufs.

Mit der Fassung, welche Herr Nagel ftlr die im Zttricber Drocke

von 1617 vorhandene Melodie empfieblt, bin ich nicht ganz ein-

verstanden. Nach meinem Dafflrbalten mflsste die Weise folgende

Gestalt bekommen:

_ -w—*—#-

Zu Ba-den un - term hei-feen stein entspringt aue Got-tes gab etc.

f^F=3=3fam^tr^ J j jJ^3
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Die Melodie ist mir nicht vflllig fremd, in irgend einem der un-

z&hligen Lautenbflcher, die durch meine H&nde gegangen sind, wird

sie wohl gestanden haben. Dem Liede, fQr welches sie zaerst be-

stimmt war:

Es taget anterm hohlen Stein,

Scbeint ans der Mond darein, —
bin ich niemals begegnet.

Mitteilungen.

* In dem Aufsatze fiber Girolamo Fantini hat sich 8. 185 der Herr Ver-

fasser beim 2. Beispiele im Schlttssel versehen; nicht auf der 2. Linie, sondern auf

der 1. Linie stent der Violinschlfissel und wird die Stelle dadurch gam natfirlich.

Ferner macht Herr Tappert darauf aufhierksam, daas der S. 133 angeffihrte Tanz-

naroe ^Brando" der bekannte Branle sein soil und ftthrt weiter aus: „Das Wort

rlihrt yon einem Lesefehler her: Branle oder Brans le, die ursprfingliche Form,

ist durch undeutliche Schrift in Brande verwandelt worden — im Ms. Z. 32 der

Kgl. Bibl. zu Berlin liest man einmal „Brande gay" (lustiger Bransle). Aus Brande

hat irgend Einer Brando (ital. Schwert) herausgedeutet."

* Verzeichnis der musikalischen (sic?) Autographe von Ludwig van Beetho-

ven, sowie einer Anzahl yon alten, grofeenteils vom Meister mit eigenhandigen Zu-

satzen versehenen Abschriften im Besitze von A. Art aria in Wien. Auf Grundlage

einer Aumahme Qustav NotUbohm's, neuerlich durchgesehen von Prof. Dr. Guido

Adler. Diese Sammlung bildet den gegenwartigen Bestand der aus dem musikali-

schen (?) Nachlasse Beethoven's (Versteigerung in Wien, Winter 1827/28) durch die

Firma Artaria & Co. erworbenen Stiicke. Wien 1890. Im Selbstverlage des Be-

aitzers. Druck von Friedrich Jasper. In 4°. 22 Seiten mit 93 Nrn. und 3 im

Anhange. Der umfaDgreiche Titel kann zugleich ale Vorwort dieuen. Die Be-

schreibung jedes Ms. ist genau, tibersichtlich und ausreichend und dabei doch knapp

in der Form. £9 ist eine sehr wertvolle Gabe und reich an Piecen aus alien Lebens-

zeiten des Meisters, von der Kindheit bis zum Abschlusse seines Lebens. Vieles

davon ist noch ungedruckt. Die Monatsh. werden in nachster Zeit die Autographe

im Besitze der berliner Kgl. Bibliothek nach einer Beschreibung des Herrn Dr. Ka-

lischer bringen.

* Die ChorgesaDge des lateinisch-deutschen Schuldramas im 16. Jahrh. von

B. v. Liliencron, in der Vierteljahrsschrift 6. Jahrg. S. 309, behandelt in ans-

fiihrlicher Darstellung und mit zahlreichen Musikbeispielen obiges Thema. Der

Herr Verfasser gelangt zu dem Ergebnis, dass die eingeschobenen Chorgesange in

den alten Dramen eine Nachahmung der im Anfange des 16. Jahrhs. entstandenen

Kompositionen Horazischer Oden von Tritonius, Hoffheimer, Senfl u. a. sind und

dann auf das deutsche Kirchenlied fibertragen wurden.

* Das 3. Sttick des 3. Teils der Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-

Nederlands Muziekgeschiedenis (Amst 1890, Fred. Muller & Co. 8°.) enthalt daa

1572 erschienene iyEen duvtsch musyck boeck" (siehe Bibliogr. der Muaik-Smlwk.
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8'. 184: 1572) im Textabdruck, einigen Melodien and 3 vierstim. Tons&tzen von

Qer. Tumhout (Nr. 4), Theo. Evertz (Nr. 18) u. Jean de Latre (Nr. 23). Ferner

17 Gedichte nebst einigen Melodien aus dem „Kamper Liedboek", yon dem sich nur

Fragmente erbalten haben. Diesen folgen noch 3 altniederlandische Volksweisen

mit Melodie. Eine Beschreibung zweier Ausgaben der „Singende Swaen" yon 1655

and 1664 beschlieJst das Heft Die Mitteilungen sind sehr dankenswert, doch

warum teilt man nicht alle Melodien der Liederbttcher mit? Der Kaum spricbt

doch bei einer historischen Zeitschrift in zwangloaen Heften nicht mit Ferner

ware es wunschenswert, wenn so seltene Drucke wie das Kamper Liederbnch einer

genauen bibliographischen Beschreibnng unterzogen wtirden. Der Verfasser weist

aber ntir auf den 1. Bd. derselben Zeitschrift hin, in der aber anch nor ganz all-

gemein des Drnckes erwahnt wird. Anch wire es sehr wunschenswert, wenn bei

jedem Werke der Fnndort genannt wurde, doch leider fehlen dagegen noch die

meisten Mnsikschriftsteller.

* Mitteilungen der Musikalienhandlung Breitkopf & Hartel in Leipzig. Nr. 28.

Sept 1890. 8eb. Bach's wohltemperiertes Klavier erscheint in einer neu revidierten

Ausgabe yon Bob. Franz und Otto DreseL — Deutsche Iieder aus dem 15. und
16. Jh. fur eine Singst. mit Pfte. yon Peter Druffel. 18 Nrn. — Beinhard Reiser:

Suite aus den Opera Adonis, Janus, La forza della virtu, Claudius, Orpheus, Diana

und Tomyris. Zusammengestellt von Dr. Fr. Zelle. Fur Streichorchester. (Auch f.

VioL und Pfte. und Pfte. allein.) — G. F. Handel: 6 Sonaten f. Viol. Mit Ver-

zierungen und Pfte. von F. A. Gevaert — Von den Gesamtausgaben erscheint der

37. Jahrg. von Seb. Bach, 10 Kantaten. Der 22. Bd. von Palestrina, 13. Buch der

Messen. Serie 15, Bd. 4 von Frz. Schubert Der 9. Bd. von Heinr. Schtitz, Sym-

phoniae sacrae. Ausgew&hlte Werke von Louis Spohr. Aufserdem neue Werke.

* Mitteilungen fur Autographensammler. Begrundet 1884 von £. Fischer von

Boslerstamm in Graz, ist in den Verlag und Bedaktion des Herra Richard Bert'

ling in Dresden ubergegangen. Der Preis betragt jahrL 4 M. Probenummer be-

sorgt jede Buchbandlung.
* Autoren- und Sachregister zu den bedeutendsten deutschen Zeitschriften

1886— 1889 und zu verschiedenen Sammlnngen von W. M. Griswold, Herausgeber

des „Index to essays" des „Annual Index" u. s. w. Cambridge (Mass.) Vereinigte

Staaten (N.-Amerika) 1890. 4°. 49 S. Pr. 12 M. Ausgezogen sind 15 Zeitschriften,

toils wissenschaftlichen, toils belletristischen Inhaltes. Die Musik kommt nur neben-

bei vor. Das Unteraehmen ware sehr verdienstlich , wenn es sich nur auf rein

wissenschaftliche Blatter beschrankte und Zeitschriften wie Nord und Sttd, Uber

Land und Meer, Vom Pels zum Meer u. a. vermiede.

* Die Buchhandlung Oustav Fock in Leipzig, Centralstelle fur Dissertationen

und Schulprogramme zeigt im bibliographischen Monatsbericht Uber neu erschei-

nende Schul- und Universitataschriften an, dass vom September 1889 bis 1890:

3345 Dissertationen, Programmabhandlungen , Habilitations- und Gelegenheits-

schriften erschienen sind, deren Mehrzahl nicht in den Buchhandel komraen. Klas-

sische Philologie und Altertumswissenschaften haben es bis auf 416 Schriften ge-

bracht, die Medizin auf 1200, bildende Kttnste auf 12 und die Musik auf 3. Obige

Verlagahandlung versendet das Verzeichnis auf Bestellung.

* Hierbei zwei Beilagen: 1. Fortsetzung zum Kataloge der Musik-Sammlung

der KgL ofiFentl. Bibliothek zu Dresden. Bg. 18 2. Prospekt uber die Musik-

zeitung „der Chorgesang".
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212 Anzeige.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart
Soeben erschien:

Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke,
begrdndet von Dr. Sigmund Lebert.

Mendelssohn- Bartholdy,
kn

lSVSS.XSH
flr

bearbeitet and herausgegeben von Percy Goetschiun.
A. Ausgabe in Bfinden:

Band I. op. 6, op. 6, op. 7, op. 14, op. 15, op. 16, op. 28 M 3,80

„ II. op. 38, op. 35, op. 54, op. 73 „ 8,90

n HI. op. 88. op. 83, op. 104, Andante cantabile -und Presto agitato (H.), Soherio-
(HmoIJ), Oondellied (Adur), Scherzo k oaprieolo (Fie moll), Prftludinm nnd
Foge (Bmoll), 8 Klayierstucke (Bdor and Gmoll) „ 3,80

„ IV. Konserte a. dergL: op. 88, op. 85, op. 89, op. 40, op. 43 w 8,40

„ Y. Lieder ohne Worte. Heft 1-8 „ 4,—
B. Ausgabe in Nammern:

op. 5. Capriodo (Fie moll) 50 Pf.

„ 6. Bonate (Bdor) 70 „
„ 7. Sept Pieces oaraeteristiqueB 80 n
„ 14. Hondo oapriccioso (Kmoll) 40 n
n 15. Fantasie (Bdor) 40 „
„ 16. Troia Fantaisiet on Caprices (A dor, Bmoll, Bdor) 50 „
„ 88. Fantalsie (Fismoll) 50 „
„ 88. Trois Caprices (Amoll, Bdor, Bmoll) M 1,—
„ 85. 8ix Preludes et six Fuges M 8,—
„ 54. 17 Variations stfrieuses (Dmoll) 50 „
n 78. Biz petites Picees 40 „
,, 78. Six petites Pieces. Arrangement poor lei petites mains 40 n
„ 88. Variations (Bsdnr) 40 ,.

„ 88. Variations (Bdor) 40 „
n 104. Trois Preludes et trois Etudes 80 „
Andante oantabile e Presto agitato (H.) 50 „
Petit Seherso (Hmoll) . . • 90 „
Barcarole (Oondellied, Adur) . 80 „
Scherzo et capriocio (Fismoll) 40 „
Prelude et Fugue (Bmoll) 40 „
Deux Pieces (Bdur, Gmoll) 40 „
op. 88. Caprioe briUante (Hmoll) 60 *
„ 85. Premier Concerto (Gmoll) 80 B
„ 89. Rondeau brillant (Bsdur) 60 „
„ 40. Second Concerto (Dmoll) 80 „
„ 48. Serenade et Allegro giojoso (Ddur, 60 „
Six Chansons sans Paroles (Lieder ohne Worte) Heft 1, op. 19 . . 50 »

>i n n n n » n n *i « 30 50 *
n n n n n n n » 'j n ^ '..00m
» n n n » » n » 4, „ 53 60 a
» n n n n » n » 5, „ 62 . 40 n
n n it n t* n n » 6| » 67 .60 *

n n » i> » » *» » '» i» 86 . . 60 it

I) ii w »i » n n » 8, w 108 40 »
Unsere Mendelssohn-Ausgabe, mit weloher wir die Ton dem f Professor Or. Sigmund Iiebert

begrundete instrektire Ausgebe klassischer Klarlerirerke weiter yervollstandlgen , bietet alle

die Vorsuge, duroh welche unsere Sammlungen ihre Berfthmtheit und uberaus grosse Verbreitung
erlangte: einen durehaus korrekten Text, Blehtlgstellung und ErgEnzung der Phraelerung,
grneuere Angabe der drnamlsehen Zelehen. Wir renelehnen ferner als elne weseutllehe Be-
reieherung unserer Auigabe den swelspraehlgeu Text, Deuteeh und Engllseh, wodereh alle
Anmerkugen ingleich aueh elnen spraehblldenden Wert erhalten.

Czemy °P- 299« Schule der Gel&ufigkeit.
Heft 1 . .

70* Pf. Heft 2 . . 70 Pf. Heft 3 . . 70 Pf. Heft 4 . . 70 Pf.

Bui yob unserer Mendelssohn-Ausgabe In Bene auf Text, Phraslerung und dynemlsene
Zelehen Oesagte gilt aueh rou Czernjs „8ehule der Gelinflgkelt", welche, wle die glelehfaiU
von W. Speldel bearbeltete Scheie des Vlrtuosen" und „Kunst der Flngerfcrtlgkeit", da, wo
es angezelgt ersehelnt, welteren bequenien Ftngersatsiur Auswahl, besonders aueh fir kleinere
Hinde bei Spsnnungea, bietet. Dureh dlese Vonige wlrdi sleh unsere Ausgabe gewiss sehr
bald nnd allselilg als eln hoehwlllkosmsmenes Lekrmlttel elnfuhren.

Zxx beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Verantwortlicher Bedakteur Bobert Eitner, Templle (Uckermark).

Druok von Hermann Beyer A 80hne in Langensalsa.
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MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

der 6e8ell8ohaft liir Musikforsohung.

xxn. Mmi
1890.

Preli dot Jahrgangea 9 Mk. Monatlich enchelnt
eine Nanuur on 1 bis 8 Bogen. Iosertlonigebabreo

fOr die Zeile SO Pf.

Kommittiomrerlag
on Breitkopf A H&rtel in Leipiig.

Beitollnngen
nixnmt jede Buob- nnd Masikhandlnng entgegen.

la 12.

Ein unbekanntes Zttrcher Gesangbach.

Pbilipp Waekernagel gab uds in dem bibliographiscben Anhange

zum 4. Band© seines verdienstvollen Werkes fiber das deutscbe Kirchen-

lied S. 1123 Kunde von einem Zttrcher Gesangbach, das er aber wegen

des defekten Titelblaites nicht genauer zu bezeichnen und auch nicht in

ein be8timmtes Jahr zu verweisen wusdte. Verschiedene Vermntungen

und Vergleichungen fiihrten ihn dahin, das Buch auf ca. 1560 zu setzen.

Bereita in meiner Schrift fiber das dentsche Eirchenlied der

Schweiz im Eeformationszeitalter (Frauenfeld, Huber 1889) batte ich

aus verschiedenen Grtinden, entgegen der Annahme Wackernagel's

die Liedersammlung in die Zeit zwisehen 1570 — 1588 verwiesen,

indem ich die Abb&ngigkeit des Biichleins yon der ZQrcher Sammlung

yon 1570 nachwies. Eine genauere Datierung war mir damals nicht

mftglich, da das yon mir benutzte Exemplar der ZQrcher Kantonal-

bibliothek ebenfalls eines Titelblattes entbehrt.

Jetzt ist 68 mflglich das Gesangbach genauer zu datieren. Aof

der Stadtbibliothek Zurich findet sich das folgende bis auf das letzte

Blatt wohlerhaltene Exemplar (XXVIII 418a)

Psalmenbucble
|

Sampt anderen Geistli-
|

chen Liederen / yon alien so

vor ynd yetz nUw gedichtet / in

ein rachte ordnung zu-

samen gestellet.

[Froschouer Wappen] |
MD LXXX.

Monatoh. 1 Moiikgeech. Jahrgang XXII. No. IS. 14
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214 Sin unbekanntee Ztircher Gesangbuoh.

In vorstehendem Titel sind die von Wackernagel angeftthrten

Buchstaben des defekten Titelblattes in dem yon ibm eingesehenen

Exemplar fettgedruckt. Schon das l&sst auf denselben Titel schliefsen.

Der Inhalt unseres Gesangbuches deckt sicb nan aber ganz genau

mit dem Wackernagelscben von ea. 1560. Nicht nor s&mtliche Lieder

slnd darin enlbalten, die Seitenzahl, die Druckfehler, alles stimmt

wflrtlich ttberein. Wir gehen daber nicbt febl, wenn wir die yon

Wackernagel ins Jabr 1560 gesetzte Aasgabe mit der unsrigen far

identisch halten. Damit fiillt Wackernagel's Vermutung dahin and

ergiebt sicb, dass das Buch aus dem Jabre 1580 stammt.

Es sei mir gestattet an dieser Stelle aof die Melodien der

schweizerischen Gesangbtlcber aufmerksam zu macben. So ist das

Zwick'sche BUchlein yon 1540 Quelle von. nicbt weniger als zwanzig

zum Teil recht hdbscher and sehr origineller Melodien. Aach die

spftteren GesangbQcber sind reich an eigenen Melodien sowobl, als aach

an charakteristischen Bearbeitongen bekannter damals sehr beliebter

Volksmelodien. Es wfirde sich wohl der Muhe lobnen diese Weisen

einmal einer genaueren Untersuchang zu anterziehen.

Unterstrafs-Ztlrich.

Dr. Theodor Odinga,

Eiu Liederbnch von Oeglin.

Die Egl. Bibliothek za Berlin besitzt den Discantas eines deatscben

Liederbaches ohne Titel und Drucker in kl. quer 4°, signiert a—

k

und 2 Bll. aus dem Anfange des 16. Jahrhonderts. Es beginnt mit

dem Liede: „Mit got so w6l wirs heben an" and schliefst mit Nr. 38

„Gottes namen faren wir". Notenformen, Schlflssel und Teztdruck

ergaben nach sorgf&ltiger Pr&fung, dass der Druck mit denselben

Lettern hergestellt ist wie das Oeglin'sche Liederbuch yon 1512, wel-

ches den 9. Bd. der Publikation bildet. Hier wie dort ist nirgends

ein Autor genannt. Das Titel bl. weist nur den Namen der Stimme

auf, n&mlich in gothischen Lettern: DIfcantus. Der Text ist nur

mit den Anfangsworten yerzeichnet. Durcb Vergleich habe icb eine

Anzahl Lieder in anderen LiederbQcbern dieser Zeit als bekannt fest-

stellen kOnnen. Aaflfallend ist es and fast gegen die Annahme strei-

tend, dass der yorliegende Discantas ein Oeglin'scher Druck sein

soil, obgleich die Cbereinstimmung im Obrigen t&uschend ist, die

Aufnahme des Liedes „Hertzliebstes bild" Bl. 14, welches sioh nnter
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Ein Liedertroch von Oeglin. 215

Nr. 37 im Oeglin'sehen Drocke yon 1512 auch fiodet and beide

Tons&tze yon Paul Hoffheimer herrflhren. Eine Erklftrung dieser

Thatsache l&sst sich kaam linden, man mQsste eben nur ein Ver-

sehen voraossetzen, wie es allerdings noch heate mancbem Heraus-

geber passiert (z. B. Franz Gommer in Berlin). — Ich verzeichne

nan die Lieder in alpbabetischer Ordnung genau in der Orthograpbie

des Originals and mit Angabe der Notenanf&nge, die alle in der ein-

gestrichenen Oktave stehen, mit Ausnabme derjenigen Noten, die mit

2 Strichelchen versehen sind ond die zweigestrichene Oktave anzeigen.

Vielleicht wird auf irgend einer Bibliothek ein and die andere dazo

gehOrige Stimme entdeckt.

A. bOchste Fracht, Bl. 19, c" a c" . b a g a.

Aeb bertzigs hertz, Bl. 3, gg.fed.
Aeh hilf mieb laid, Bl. 25, f e e c d e f. (Arnt von Aieb, fol. 22.)

Ach jupiter, Bl. 27, fgabge. (A. von Aich, fol. 40.)

Acb anfals schwer, Bl. 14, aaagacha.
Ach was wil doch, Bl. 33, c

M d"d"cM abgaf. (A. von Aich, fol. 20

and Egenolff, Beatterl. Nr. 29.)

Aim yeden gfelt sein, Bl. 36, ga.gfeec". (A. v. Aich, 10.)

Ain frdlich wesen, Bl. 29, d'ddf.edc (A. v. Aich, 28.)

Ainigs ain, sch6n, Bl. 22, e.fgafegie. (A. v. Aich, 26.)

Ain jonckfraw bild, Bl. 6, e f . e d d — g.

All mein gedenck, Bl. 34, eeeggefgf.
Ala dings ain weil, Bl. 10, f a. hef V e" d" c\
An dich kan ich nit frewen, Bl. 9, gfgabcdbag. (Qassen-

hawerlin 1535, 31.) (A. v. Aicb, 5.)

Apollo aller konst ain, Bl. 13, ffgabagf. (Ms. Stadtb. Aogs-

borg, Nr. 142a, fol. 32. In Ms. 463 in St. Gallen, Nr. 85.

derselbe Tonsatz mit Adam de Fulda gezeichnet. A. v. Aich, 72.)

Aoff diser erdt, Bl. 19, caagafga.
Aafs hertzen grandt, Bl. 2, e.fgeagfe. (A. v. Aich, 12.)

Betracht ?nd acht, Bl. 5, gggfaggf.
Da ich mein herz, Bl. 32, h eh c

M hd M
.oM h. (A. v. Aich, 14.)

Da kttnig Salomon, Bl. 8, eefgggag.
Das kalb gat, Bl. 4, d f gfagf. (A. v. Aich, 11.)

Dein lieb dorchdringt, Bl. 35, c". b a b a . g f.

Dein morren macht, Bl. 3, ffgagfe.
Der welte lauflf, Bl. 8, faadcdfe. (A. v. Aich, 7.)

Die lieb zwingt mich, Bl. 11, edefg.fe.
Da linderst mir, Bl. 23, c" d d g c b a b a.

14*
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216 Ein Liederbach von Oeglin.

£in
t
siehe Ain.

Entzindt mein gmflt, 81. 31, g.fgb.agfg.
Es wundert recht, Bl. 34, a h e d c h a.

F. da mein sehatz, Bl. 15, g'gfeef.ed. (Beoterliedlin 1535, 32.)

Fieg hOchster hort, Bl. 30, gffe.fge.fg.
Fil hinderlist, Bl. 24, c.hag.fede. (A. v. Aich, 4.)

Frid gib mir heir, Bl. 16, eaagef.ed. (A. v. Aich, 76.)

Fro ist mein hertz, Bl. 31, caacc. bagg.
Fiir alle frewd, Bl. 12, ac" h ag f ed.

Gantz mit gewalt, Bl. 24, aehagf ef.

Gantz rechte lieb, Bl. 36, a g g f c" d f . d e.

Glttck hoffnong, Bl. 20, c" eg f agfg.
Hertzlichen ich, Bl. 28, c" h a g g f g.

Hertzliebstes bild, Bl. 14, ggeb.ede. (Oeglin 1512, 37. — Forster

1, 63 v. Hoffheimer.)

Hertzliebste fraw, Bl. 28, a a a g b . a g f.

Hertz mat vnd syn, Bl. 17, d.efg.fed.
Ich klag ?nd rew, Bl. 7, d e g f g f e d c. (A. v. Aich, 14. Forster 1, 84.)

Ich lach der schwenck, Bl. 2, fffadfgba.
Ich will vnd mass ain bulen, Bl. 18, cccccbcaf— a.bccbcbag.
(In) Gottes namen faren wir, Bl. 38, g g g a g . a b c. (Derselbe Dis-

cant in dem 3stim. Tonsatze, o. Aator, im Samlwk. 1538h,

Nr. 100.)

In rechter lieb vnd, Bl. 4, dddg.fede.
Jetzt sohaiden, Bl. 11, gffgedg. (A. v. Aich, 2. Oasseohawerlin

1535, 29.)

Las mich mein sach, Bl. 26, a . h e . h a g f.

Liebs maidlein gat, Bl. 18, eddcc M hcM
.

Mein ainigs a, Bl. 30, a.bcdc.bagf. (Nach Forster 1, 29 and

Beaterliedl. 1535, 28 von Paul Hoffheimer.)

Mein hertzigs a, Bl. 5, gfge — effe. (A. v. Aich, 5. Gassenhawer-

lin 1535, 32.)

Mit got so w6ll wirs heben an, Bl. 1, hehchc.haga — ga.hc.
Mocbt es gesein, Bl. 29, a c

M h a g f e . f g a.

Nach allem wanscb, Bl. 17, gf b a. gfe.de d. (A. v. Aich, 7.)

Nach lost bab icbs, Bl. 16, d ccb. c defgaba.
N&chtlicher zeit, Bl. 7, ffedcd.ef.
Nye noch nymmer, Bl. 6, g c h c a h a g a c h a. (A. v. Aich, 3. Gassen-

hawerlin 1535, 30.)

Nit lach der sach, Bl. 20, gfg.ahagfe.
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Ein Liederbuch yon Oeglin. 217

Ohn dich kan ich, siehe An dicb.

ihesa Christ, BI. 37, hd.ch — hgc.hh.
nnfals dflck, Bl. 32, cVcVa.gabc".

Sehickt sich die zeit, Bl. 26, edce.fgagfg.
So nit mag sein, Bl. 21, c\ ha g. a.gf ef.

Ursprung der lieb, Bl. 21, fffffefgf. (A. v. Aieh. 22.)

Viel hinderlist, siehe Fil hinderlist.

Wa ich mit lieb nit, Bl. 22, fc M baga. dgebc.
Wann sieh der nnfal, Bl. 15, gf g baggfgbcb ba.

Warnach der mensch, Bl. 12, a a a g . a b Cd'c". h e\
Was ich durch glflck, Bl. 10, agad'gfgba. (A. v. Aich, 9.)

Wie do nan wilt, Bl. 9, cgae. dcdcgafe. (A. v. Aich, 17.)

Wo ich, siehe Wa ich.

Wonach der mensch, siehe Warnach.

Z& trost erwelt, Bl. 23, f.efedcd.efgafeaga.
Bob. Eitner.

Unbekannto Mnsik - Sammelwerke 1m brltish

Museum
beschrieben yon Wm. Barclay Squire, Esq.

(1549.) Tenor | II Vero Terzo Libro | Di Madrigali De Diversi Av-

tori | a note negre, Composti da Eccellentissimi Musici, con la

canzon di cal- | d' arrost, nouamente dato in luce. | A Qvattro

[Dr.-Z.] Voci
|
In Venetia Appresso | Antonio Gardane. | 1549.

|

Qaer 4°.

p. Contents.

1. Menttre gP ardenti. Arcbadelt

2. Gome pia amar. Arcbadelt.

3. Non so s'habbia speranza. Henricas Scaffen.

4. Felice Talma. Ihan Qero.

5. Pace non trouo. Too.

6. Non e lasso martire. Cimello.

7. Dici o cor mio. II Conte.

8. Zerbin la debit voce. Tiberio Fabrianese.

9. Miser chi maP oprando. Tiberio Fabrianese.

10. Q?and' io mi uolgh'. Anselmo de Reulx.

11. Qvante uolte diss' io. Adriano.
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218 Unbekannte Musik-Sammelwerke im british Museum.

12. Vinto dal gran
1

ardo. Henricus Scaffen.

13. Porta negli occhi. Costantio Festa.

14. Vnica speme mia. Henricus Scaffen.

15. Donna pensat' in ehe miseria. Vincenzo Ferro.

16. Gome s'allegr
1

il cielo. Henricus Scaffen.

17. Tra freddi monti. Arcbadelt.

18. Tv m* hai cor roio. Giouan Nasco.

19. Signor gradit' & raro.

20. Vn bacio furioso. Costantio Festa.

21. Vn ragazz' una rozz'. Ihan Gero.

22. Non romor di tamburi. Vincenzo Buffo.

23. Dolce mio ben. loan Gontino.

24. Nel coglier
1 & gustare. Perissone.

25. Qval piu diners
1 & noua cosa. Adriano.

26. Era la mia uirtu.

27. Laccio di set* & d'oro. Giouan Nasco.

28. Veggi' bor con gli occhi. Costantio Festa.

29. Lasso diceua ch'io non bo difesa. Giouan Nasco.

29. Cald' arost. Iaques de Ponte.

30. Tavola.

Brit. Mus. Tenor of part only.

(1565.) Canto. | II Primo Libro | De Canzon Napolitane | A Tre Voci,
|

Cod Dve Alia Venetiana
|
Di Oivlio Bonagivnta

\
Da San Gene-

si, |
Et d'altri Auttori di nouo poste in Luce.

|
Con gratia et pri-

vilegio.
|
[Dr.-Z. Angel on winged sphere.]

|
In Venetia appresso

Girolamo Scotto. 1565. |
8°.

Canto. 20 fol. pag. 3 — 39. Beg. A in 8, A in 8, C in 4.

Ded. to Signor Gabrielle Otto Bono, dated : Di Venetia a di XXV.
di Ottob. MDLXV.

p. Contents.

3. bocca dolce. Giulio Bonagiunta.

4. Gersera andai. Francesco Bonardo.

5. Tanto t'adoro. Claudio da Coreggio.

6. Dolci colli. Francesco de Landis.

7. A casa un'giorno. Giulio Bonagiunta. 1. Stanza.

8. Vaga d'udir. Giulio Bonagiunta.

9. Con quel poco. Giulio Bonagiunta.

10. Mentre, ch'ella le piaghe. Giulio Bonagiunta. 4. Stanza.

11. Ho'intesso dir. Francesco Bonardo.

12. Madonna tu. Francesco Bonardo.
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13. Son stato ca. Francesco Bonardo.

14. Alia Sibilla. Claudio da Goreggio.

15. All'arme. Incerto.

16. Me bisogna seruir. Incerto.

17. Non trouo pace. Incerto.

18. Segretario t'ho fatto. Francesco de Landis.

19. saporito volto. Incerto.

20. Scis* a vna fonte. Incerto.

21. Cosi va. Francesco Londariti.

22. Chi non adora. Incerto.

23. Oorrete amanti. Iuo de Yento.

24. Facciami qaanto. Incerto.

25. Dve cos' al raondo. Incerto.

26. Donna tn m'hai. Incerto.

27. Trenta capilli. Francesco Londarito.

28. Qvando mio padre. Incerto.

29. AlFarme. Incerto.

30. Poi ch'eri cosi. Incerto.

31. Daspoo ch'al mio. Giulio Bonagionta.

36. E voraue saner. Giulio Bonagionta.

39. Chi fa del Caualier.

[40.] Tavola delle Canzone etc.

The Brit. Mas. possesses the Canto only.

(1566.) Basso | Canzon Napolitane | A Tre Voci, |
Libro Secondo | Di

L'arpa. \ Cesaro Todino, \ loan Dominico da Nola.
|
Et di altri

Masici in questa profession di Napolitane |
eccellentifsimi non pin

stampate.
|
[Dr.-Z. An Angel carrying in one hand a trumpet, in

the other a flame, standing on a winged sphere which bears the

initials 8 M.] |
In Vinegia MDLXVI. | Appresso Girolamo

Scotto. |
8°.

16 fol. pag. 8—31. Beg. E & F in 8's.

Ded. „Air Illvstrss
mo

. . . Monsignor Dra Ferrier" dated „In

Yineggia a di 11. di Zagno. 1566u Signed „Nicolo Boiccerandet

Borgognone".

p. Contents.

3. Io nauigai vn tempo. Lando.

4. Io son farfalla. Di Nolla.

5. Yillanella ch'alP acqua. Incerto.

6. Con le mie mani. Ferrello.

7. Non h Amor. Todino.
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8. II di ne port
1

. Don Piolo.

9. Qvanto piu penso. Todino.

10. Voi lo vedere. Lando.

11. Qvesta passion d'amore. Ferrello.

12. Non mi pensaua mai. Zelano. (sic!)

13. Faccia mia bella. Di NoIIa.

14. Donna tanto mi fai. Zelanno. (sic!)

15. Poi che non spero. Zelanno.

16. Donna quando ti veggio. Zelanno.

17. Sappi cor mio. Boiccerandet

18. Deb l'altra sera. Le Boy.

19. S'io cercasse. De Nola. (sic!)

20. Si ben voltasse. Di Nolla. (sic!)

21. Nouo e strano. Zelanno.

22. Gome viuer poss'io. Don Fiolo.

23. Qvando cosso. Don Fiolo.

24. Gioi per acqua. Boiccerandet..

25. Occbi miei ch'al mirar. Di Nolla.

26. Anima mia. Boiccerandet.

27. Tira lira pensier. Boiccerandet

28. Occbi miei lassi. Boiccerandet.

29. Vorria sapere. loan Dominico Fior.

30. Poi cbe crude). Mattee.

31. Me stato posto. Mattee.

[32.] Tavola delle Canzone etc.

Brit. Mus. has only the Basso part. Libro I. of this Collection

is described in Eitner, Sammelwerke. p. 944.

(1566.) Basso | Villotte Alia Napoletana A Tre Voci, | De dioersi con

vna Todescha non pin stampato: | Nonamente poste in lace.
|

[Dr.-Z. : a figure of Peace, seated on a globe & holding au olive (?)

brauch with the motto ,.Pax in Virtvte Tva'.] | In Vinegia

appresso Girolamo Scotto.
|
MDLXVI.

|

8°.

Basso: 32 fol. pag 2—31. Reg. E—F in 8's. (p. 32.) Ta-

vola. Contains 26 anonymous compositions, of which 14 occur in

the „Leggiadre Nimphe ' of 1606 (see my description of that,

infra).

Brit. Mus. Basso only.

(1566.) Canto.
| II Primo Libro

I
De Canzone Napolitane

| A Tre

Voci,
|
Di lo. Leonardo Primauera.

| Con Alcvne Napolitane | di
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Io. Leonardo di L'arpa, Nouamente da | lai eomposte & dato in

Luc©.
|
[Dr.-Z. same as Oanzon Napoiitane ... Lib. II. Di L'ar-

pa Ac. 1566.] | In Vinegia MDLXVI. | Appresso Giroiamo Seot-

to. |
8°.

Canto. 16 fol. pag. 2—31. Beg. A- B in 4*8.

Basso. 16 fol. pag. 2—31. Beg. E—F in 4's.

Both in Brit. Mas. A 2nd ed. is described in Eitner's Sammel-

werke. p. 182.

p. Contests.

2. Tvrco Giodeo. Primanera.

3. Ardenti miei sospiri. Primanera.

4. Ardo moro. Primauera.

5. Donne leggiadre. Primanera.

6. Deh laseiatemi.

7. Bellezza ch'empi. Io. Leonardo de L'arpa.

8. Sento tal foco. Primanera.

9. Mille volte. Primanera.

10. Dormendo mi sonniua. Di Gio. Leonardo.

11. Dapoi cbe to erudel. Primanera.

12. Dole' amorose. D'incerto.

13. Qvesta donna crndel. Primanera.

14. Amor lascia mi stare. Di Gio. Leonardo di L'arpa.

15. Si hanesi tantillo. Binaldo Barno.

16. Tre donne belle. Primanera.

17. Se di lunga. Primauera.

18. Miracolo non h.

19. Sempr1 bo fnggito. Primauera.

20. E di quanto bene.

21. Donna glie ben. Primauera.

22. Vn temp
9

ogn' hor. De L'arpa.

23. Lveretia gentil. De L'arpa.

24. Viuer amando. Di Carlo Tetis.

25. Qvando quando vidi. Primauera.

26. Tanti migliara. De L'arpa.

27. Vilanella ch'all acqua.

28. Marauiglia non h. Primauera.

29. Anno raggion' affe. Primauera.

30. All'arme. Primauera.

31. Corrette o scuri. Primauera.

[32.] Tavola,

Digitized byGoogle



222 Unbekannte Muaik-Sammelwerke im britUh Museum.

(1566.) Basso | Canzone Napolitane
| A Tre Vooi | Secondo Libro | Di

Qiulio Bonagionta da S. Genesi & d'altri Aut- | tori nouaroente

poste in Lace eon doe Canzone | alia Qiustiniana di Vieenzo BelF-

baaer.
|
[Dr.-Z. Angel on winged Sphere.] | In Vinegia MDLXVI.

|

Appresso Girolamo Sootto. |
8°.

Basso. 16 fol. pag. 3— 31. Beg. E— F in 8's. Dedication

to „Marco Milano, Dauit Grandonio, & Aloise Grimani", dated

„a di 20. Nouemb. MDLXVI. 44

p. Contents.

3. Se par ti voi. Qiulio Bonagionta.

4. Parmi di star. Giulio Bonagionta.

5. No non si. Giulio Bonagionta.

6. L'amore non si troua. Giulio Bonagionta.

7. T? mi rubasti. Giulio Bonagionta.

8. Li Saracini. Giulio Bonagionta.

9. Se fosse baime. Ineerto.

10. Come fenice. Ineerto.

11. Ocehi non oeehi. Ineerto.

12. lo son vn spirto. Iouan Florio.

13. Amor h fatto. Iouan Florio.

14. Gia non mi duol. Giulio Bonagionta.

15. Se to non voi che mora. Giulio Bonagionta.

16. tu che mi da guai. Giulio Bonagionta.

17. Vn tempo sospiraua. Giulio Bonagionta.

18. Non mi date. Ineerto.

19. Questa notte. Gioseffo Guami.

20. Se tu eon tanti. Ineerto.

21. Certo ch'un giorno. Ineerto.

22. Dve destrier bionde. Ineerto.

23. Et o gratiosa boeea. Ineerto.

24. Fvggit' alme. Ineerto.

25. s'io potesse. Ineerto.

26. Dolee mia vita. Ineerto.

27. Di nott' h giorno. Ineerto.

28. Nu semo. Prima parte. Vieenzo Bell'baaer.

30. Cantemo. Seeonda parte.

[32.] Tavola ete.

The Brit. Mus. has only the Basso.

(1606.) Canto | Leggiadre | Nimphe \ A Tre Voei. | Alia Napolitana.)

De Diyerei Eeeellentissimi | Avtori. | Nouamente Con diligentia
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Stampate.
|
[Dr.-Z. All the above is in au ornamental oval

border.] In Venetia,
| Appresso Angelo Gardano, & Fratelli.

|

MDCVI.
|
4°.

Canto. 12 leaves, pag. 2—8, 7—14, 17—24. Reg. A— C, in fours.

Tenore. 12 leaves, pag. 2—8, 7—14, 17—24. Beg. D—P, in fours,

p. Contents.

f2. Tre leggiadre Nimphe.

f3. Tre cose son in terra.

4. Vna naue h6 veduta. Luigi Francese dal Liato.

5. Sta notte m'insoniaua. Luigi Francese dal Liato.

6. Non rumor di tambarri. Luigi Francese dal Liuto.

7. S'io m'accorgo ben mio. Luigi Francese dal Liuto.

8. Pascomi sol di pianto.

f7. Io veggio a gli occhi.

f8. Io vo cercando. Prima parte.

t9. Eccoti il core. Seconda parte. Bisposta.

flO. Fvggend* il mio dolor,

fll. Villanella crudel.

il2. Tu che ml dai.

il3. Parmi di star.

14. La Virginella. Oratio Vecchi.

"f
17. Vorria sapere.

fl8. All'arme.

19. Scaccbier h deoentato. 8abino.

f20. In Toledo vna donzella.

f21. Mi fai morire.

22. Deh Pastorella. BaJdissera Donate.

f23. Viu' 6 morto.

24. Chi mi consola. Luigi Francese dal Liuto.

The Brit. Mus. has only the Canto & Tenore.

The numters with a f occur in the „VilIotte all Napolitana
u

of 1566.

NachtrSge and Verbesserungen zur Totenllste

fQr das Jahr 1889.

Akeater f 15./7. zu Leipzig.

ist geb. am 2. Dez. 1809.
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224 Naehtr&ge and Verbesserungen znr Totenliste. — Reohnungslegang.

Hauptner heifst mit seinem Vornamen „Thuiskon".

Hietxschtld f 13. Mftrz, nichi den 3.

Laffert f zu Leipzig.

Maglieal t den 2. Jan.

MaUhlsea-HaiiseB isl zo streichen, da er erst am 7. Jan. 1890 starb.

Patti, Carletta, war 49 Jahre alt and nicbt 39 Jahre, geb. 1840 zu

Florenz.

Skerle, August, f 28. M&rz (M. Bundschaa 154).

Xhruet, aoeh Xhroiet, ist 1866 zu Spaa geb., war also 23 Jahre alt and

nicht 33 Jab re. Carl Lttstner.

Rechnungslegung
fiber die

Monaishefie fftr Musikgeschichte

ftkr das Jahr 1889.

Einnahme
. 1296,42 M

Ausgabe 1236,32 M
Spezialisierung:

a) Einnahme: MitgliederbeitrSge, Darunter an Ertrabeitragen

von den Herren Dr. Eichborn 50 M und S. A. E. Ha-

gen 4 M nebst 54,42 M tTberschuss von 1888 882,42 M
Durch die Breitkopf & HarteFsche Musikalienhandlung 414,— M

Summa 1296,42 M
b) Ausgabe: Buchdruck der Monatah. und des Registers zu den

2ten 10 Jahrgangen 850,60 M
Papier 85,50 M
Feuerversicherung, Verwaltung etc 300,22 M

Summa 1236,32 M
c) TJberschuss 60,10 M

Templin (U.-M.), im Nov. 1890.

Bob. Eitner,

Sekrettr der GeaelUehftft ffir Muaikfonehung.
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Mitteilungen.

* „Da tin Codice Lauten-Buch del Cinquecento, trascrizioni in notazione mo-
derna di Osc. Chilesotti. Lipsia e Brusselles, Breitkopf& Hartel (1890, Preis 6 M).

quer 8°. XII S. Vorwort, italienisch und deutsch, und 101 S. mit 99 Lauten-

stticken aus einem handschriftlichen Papier-Codex aua dem Ende dee 16. Jahrh. im
Besitze des Herausgebers. Der Inhalt besteht aus Tanzen und fur die Laute ge-

setzte Lieder und da sich verschiedene deutsche Bezeichnungen darin b.efinden, wie

Nachtapz, Polnisclier Tanz, Joseph lieber Joseph mein, Ich gieng ein mage Bayieren —
schreibt Herr Chilesotti — vielleicht soil es das Lied sein : Ich ging einmal spazie-

ren, welches Boehme und Praetorius mitteilt, jedoch alle drei in anderer Melodie

— alle tibrigen Bezeichnungen sind italienisch so ist der Schluss wohl ganz

richtig, die Hds. einem Deutschen, der in Italien lebte zuzuschreiben. Die Tabu-

latur ist die italieniscbe und ein Facsimile tod 2 Seiten der Hds. zeigt das Original

in seiner Beschaffenheit Der Uerausgeber giebt die Tonsatze in moderner Noten-

schrift und zwar in der Weise, dass er den auf der Laute nachklingenden Tonen
ihren vollen Wert zuschreibt Schon Herr Tappert suchte diese Art der Notierung

einzuffihren, hat aber bisher wenig Gehor gefunden. Sachgemafser sieht ein so

wiedergegebener Lautensatz allerdings aus, doch gehort zur Ausftihrung ein gebil-

deter Musiker, der mit Verstandnis die richtige Note aushalten lasst. Herr Clrile-

sotti hat seine Aufgabe vortrefflich gel5st und gar manches Sfttzchen klingt in

diesem Gewande ganz vortrefflich. Noch sei erw&hnt, dass nur zwei Komponisten

genannt sind und zwar Nicolb Nigrino und Diomede. Die Sammlung giebt ein

treues Abbild der damaligen Hausmusik. Einfachheit und Naivitat herrschen vor,

abwechselnd tritt auch einmal ein ernster Satz dazwischen, wie Nr. 2 und Nr. 53.

Ganz besonders beachtenswert ist der leichte Fluss, in dem sich die moisten Piecen

bewegen. Auch das rhythmische Element kommt manchmal zu voller Geltung, so

z. B. bei Nr. 11 „Ein gut Sttick", ein ganz yortrefflicher Satz in Form und Er-

findung. Sehr storend sind oft die abscheulichen Quinten und Oktaven, die ganz

ungeniert in Toiler Nacktheit einherspazieren; auch die Wendung nach der Unter-

dominante im 4. Takte, die sehr oft angewendet wird, zerstort den Eindruck, den

das Anfangsmotiv hervorgerufen hat Die Veroffentlichung verdient allgemeine Be-

achtung und ist eine wertvolle Bereicherung der Musikliteratur des 16. Jhs. Der

Ausstattung des Buches hat die Verlagshandluog eine ganz besondere Sorgfalt zu-

gewendet und dem lnhalte desselben auch aulserlich Ausdruck gegeben.

* Herr Friedrich Niecks hat in den Blattern der „Musical Association" zu

London einen Artikel verbflFentlicht fiber „The flat, sharp, and natural, a historical

sketch". (16. Session 1889—90, S. 79—100.) An der Hand der Quellen weist er

von der fruhesten Zeit bis zur Mitte des 18. Jhs. den Qebraueh derselben nach

und ffigt zahlreiche Beispiele bei. Eine fleiisige nnd interessante Arbeit

* Zu dem Artikel des Herrn Prof. Phil. Spitta „8perontes singende Muse"

in Viertelj. 1, 35 kann noch zu S. 43 eine vierte Dichtung des Sperontes angefuhrt

werden, die ich letzthin in der Kgl. Bibl. in Dresden fand, und zwar ist es das

Textbuch (1142, 17) „Der Fruhling, ein Singspiel: von Sperontes. Die Kompo-

sition ist von Herr J. G. A. Fritzschen 1749. Leipzig bei Stopffel". Der Kom-

ponist ist unbekannt. Ich habe sechs Autoren dieses Namens verzeichnet, doch der
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obige ist nicht dabei. Dass es derselbe Sperontes der singenden Muse ist, beweist

die Jahreszahl und der Verlagsort

* Bibliotheks-Ver&nderungen. Die Muaikalien der Ratsbibliothek in

Ldbau, der Stadtkirche in Pima nnd der Kirche in Glashfitte in Sachsen Bind

unter Vorbehalt dee Eigentumrechts der Egl. dffentlicben Bibliothek in Dresden

fiberwiesen worden. Der eigentliche Plan der sficbs. Regierung: s&mtliche Provin-

zialbibl. Sachsens in Dresden zu vereinen ist raissglfickt, da sich Zwickau, Bautzen,

Grirama und die Gbrigen weigerten ibre Sammlungen abzugeben, trotzdem sie ibnen

nur eine Last sind und in der unverantwortlichsten Weise vernachlassigt werden.

In Zwickau liegt der Kohlenstaub thatsachlich fingerhoch auf den BGchern. Die

seltensten Drucke liegen noch ungebunden, so wie sie einst aus der Druckerei kamen,

verzettelt in einzelnen Bogen in alien Ecken und Winkeln berum. Das traurigste

Beispiel liefert die jetzt in Dresden befindlicbe einst kostbare L5bauer Sammlung.

Kaum ein einziges Werk ist komplet und das Vorbandene so vom Mauerfrafs zer-

stort, dass es nur noch Ruinen sind. Am scblimmsten sehen die Handscbriften aus.

— Die GymnasialbihHotkek
k
von Brieg ist in den Besitz der Breslauer Stadtbiblio-

thek fibergegangen. Wie mir Herr Dr. Emil Bohn mitteilt befinden sicb die Bficher

in ahnlichem Zustande wie die aus Lobau.

* Mit diesem Hefte schlielst der 22. Jabrgang der Monatshefte und ist der

neue Jahrgang bei buchhandlerisch bezogenen Exemplaren von neuem zu bestellen.

Der Jabre8beitrag flir die Mitglieder betrfigt 6 M und ist im Laufe dee Januar

1891 an den unterzeicbneten Sekret&r der Gesellscbaft einzusenden. Der 19. Jahr-

gang der Publikation alterer praktischer und theoretischer Musikwerke enthalt die

Oper Ludwig der Fronime von Schurmann. Der Schluss folgt im Jahre 1892. Der

Subskriptionspreis fur die alteren 8ubskribenten betragt 9 M, fttr neu eintretende

anfanglicb 15 M. Naberes teilt der Unterzeichnete und die Yerlagahandlung von

Breitkopf & Hartal in Leipzig mit
Bob. Eitner.

* Leo Liepmannsaohn, Antiquariat. Berlin W. 68 Charlottenstr. Katalog 86.

Autographen von Schriftstellern, Muflikern, S&ngern und Schauspielern, nebst einem

Anhange Portraits. 725 Nrn. mit vielen interessanten Stticken.

* Heinrich Eerier. Antiquariat in Ulm. Katalog Nr. 159 enthaltend Bucher

fiber Musik, Muaikalien und Hjmnologie. Meist recht brauchbare Werke zu mafsi-

gen Preisen.

* Hierbei zwei Beilagen: 1. Schluss zara Kataloge der Musik-Sammlung der

Kgl. offentl. Bibliothek zu Dresden. 2. ^itel u. Register zu den Monatsh. 22, Jg.

Y«rantwortliob«r Badakteur Bob art Bitnar, TtmpHa (Uokarmark).

Omek ron Harmann Bayar a 80hna in Langanaalaa.
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Namen- und Sach-Itegister.

Abesser, Edmund, f 96. 223.

Abhandlnngen von Gerbert ben&tzt 22ff.

Addi, Gr&fin Renee d\ f 96.

Adriano, siehe Willaert

Aerts, Felix, f 96.

Albaoo, Giuseppe, t 96.

Amelio, Alberto, f 97.

Androet, Cesare, t 97.

Anjos, Joao Maria doe f 97.

Anzeige der Druckwerke der Gesellschaft

f. Musikf. 17.

Appoloni, Giuseppe, f 97.

Arban, Jean-Baptiste, t 97.

Archadelt, Jakob: 3 Madrig. 4 v. in

1549, 217 (1. 8. 17).

Argillieres, Roch D\ Orgelbauer 206.

Arne, Michael, ffthrt in Hamburg den

Messias v. Handel auf 66.

— In L&beck giebt er Konzerte 106.

Arnulphus de S. Gilleno: Tractatus 42.

Assyrer, ihre Tonkunst 6.

Atkins, Rob. Augustus, t 97.

Aurelianus, Tractate 24. 28.

Babjlonier, ihre Tonkunst 5.

Bach, Seb.: Themat Yen. der Vokal-

werke 32.

Bachelor, Jehan, Bassist 206.

Barmann, Max, t 97.

Baillot, Paul-Rene, f 97.

Banck, Karl, f 97.

Barachem Eiachai, 6st 79. 139.

Barbier, FreU-Etienne, f 97.

BariUault, Komponisi 202.

Bartholomei, El Conte: Did o cor mio

4 v. 1649. 217, Nr. 7.

Bartmuss, Woldemar, f 97.

Bas, Salomon de, t 97.

Baadier, Germain le, Komp. 202.

Baufly, Baron Georg, f 97.

Baumgartel, Ernst, f 97.

Becker, G., t 97.

B6guins, siehe Martin.

Bel, Nicolas Le, Sanger 205.

Belamy, Claudin, Sanger 206.

Bellardi, Lorenzo, f 97.

Bell'haver, Vic. Nu semo, 2. p. Cantemo

3 v. 1566. 222, 28. 30.

Bellmann, Julius, t 97.

Benotti, Pietro. f 97.

Berlin und Wien im 18. Jh. 32.

Bernaldi, Tractat 23.

Bernhardi, Tonale 13. Jh. 35.

Berno, De varia psalm. — Inceperis non

minus. — Tonarius. 25. 36.

— Musica, — Prologua. 25.

Bernoldi, Tractat 28.

Berthault, Jehan, Bassist 204.

Bibliothek von Frz. Witt 180.

Bibliotheken, Eataloge von Musik-, in

Breslau 31. — Dresden, Beilage.

Bischoff, Dr. Hans, f 97.

Bladt, Theodor, f 98.

Bdllert, Theodor, f 98.

Bottcher's Portrait-Samlg. verkauft Geo.

Lau & Co. 106.

Boette (Boethe), Jehan, Komponist 190.

201. 203.

Bonn, Emil: Die musikai. Hds. dee 16.

u. 17. Jhs. in d. Stadtbibl. zu Brealau

31.

Bohn, P.: Philipp von Vitry 141.

Boissiere, Freclenc, f 98.

Boldorini, Luigi, f 98.

Bologna, Kat des Liceo music. 1. Bd.

85.

Bombara, ... f 98.
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228 Bonardo — Ehlich.

Bonardo, Francesco: 4 Canzoni 3 v.

1565. 218 (4. 11—13).

Bonagiunta, Giulio: II 1. lib. de Canz.

napol. 3 ?. 1565, 218.

— 7 Canzonen in 1565. 218. 219. (3.

7—10. 31. 36.)

— Canzone napolita 3 v. 2. lib. 1566. 222.

— 10 Canzonen in 1566. 222. (3— 8.

14—17.)

Bonnin et Chaasant's Puy de mus. a

Evreux 185.

Bottesini, Giovanni, f 98.

Bousserez, . . . t 08.

Bouteilliere, siehe Colars.

Brackenhammer, Wilhelm, t 08.

Brando 133. 210.

Branle 210.

Branale 210.

Breoet, Michel: Grltry's Leben 84.

— ttber den Treble 58.

— 2 hiBtorische Artikel 180.

Breslau, Hda. der Stadtbibl. 31.

Bridgeman, John Yipon, f 08.

Brink, Jolea ten, t 08.

Briot, Guillaume, Bassist 203.

Broutin, Jules-Clement, f 08.

BOchner, C. Franz, f 08.

BQmler, Georg Heinr., Kapellm. 52.

Bunko, Franz, f 08.

Burbure, Leon B. de Wesembeck, f 98.

Burno, Binaldo: Si havesi tantillo 3 v.

1566. 221, 15.

Buz, Jehan Du, Organist 205.

Byrd, Will.: Missa 4 v. 85.

Cajetan, Fabricio, Komponist 202.

Cambio, Perissone : Nel coglier' e gnstare

4 v. 218, 24.

Camp, Du, Bassist 204.

Canal, Lorenzo, t 08.

Canon cum tabula 42. 43.

Cantt, E. f 08.

Carant, Theodor, f 08.

Carpentier, Glossarium 1766. 15.

Carradori, Graf Telesforo, f 08.

Cassaigne, Raymond de la, Kompon. 201.

Catalogo della biblioteca del Liceo mu-
sicale di Bologna, 1. Bd. 85. *

Caurroy, Eustache du, Komp. 201.

Colano, siehe Zelano.

Chilesotti, Oscar: Da un Codice Lauten

buch 225.

Ciraello : Non e lasso martire 4 v. 1549.

217, 6.

Cippolina, Giuseppe, f 08.

Claudio da Correggio, siehe Merulo.

Clay, Frederic, t 08.

Clesse, Antoine, f 99.

Colars li Bouteilliere: Aucune gent m'ont

36. 37.

Colborne, Dr. Langdon, f 99.

Colerus, Paul, Kantor zu Altenburg 83.

Conte, EI, siehe Bartholomei.

Contino, Giovanni: Dolce mio ben 4 v.

1549. 218, 23.

Cooke, Henry Angelo, f 99.

Costeley, Guillaume, Organist 190. 191.

203.

Cotelle, Alexandre-Jean, f 99.

Dagino, Agostino, f 99.

Davydoff, Karl Juljewitsch, f 09.

Delangle, Fr., Organist 206.

Delevante, Frederik David, f 99.

Delhaye, Uremer, f 00.

Delivet, Nicolas, Hornist 1583, 205. 1585,

203.

Dellaroqua, Edouard, t 00.

Depas, Lambert-ErnstJoseph, t 00. 228.

Dilson, Olivier, t 00.

Diomede, Lautenst 224.

Distel, Dr. Theodor: Mendelssohn's Lei-

chenuberfuhrung 15.

— Arien des 17. Jhs. 16.

— Schreiben von Naumann 19.

— Ein kurs&chs. Hofmusikus als Tot-

schlager 20.

Ditteredorfs Selbstbiogr. 2. — Doct. u.

Apotheker, neue Ausg. 85.

Donato, Bald. : Deh pastorella 3 v. 223,22.

Dramen in der Schweiz, 16. Jh. 67.

Drecheler, Wilhelm, t 09.

Dumon, Jean-Jacques-Louis, f 09.

Duprat, Hippolyte, f 09.

Duyse, FL van : Neuausgabe der Souter-

Uedek. 105.

Eckardt, E. Tb.. f 09.

Ehlich, Emil Georg, f 09.
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Ehrmann — Hele.

Ehrmann, Moaiker 52.

Eichborn, Herm.: Zur Frage dee Treble

58.

— GiroL Fantini, ein Virtuos auf der

Trompete 112

Eitner, Robert, Die soziale Stellung der

Musiker im 18. Jh. 1.

— Ein Liederbuch yon Oeglin 214.

Engel, Hermann, f 99.

Erard, Madame, t 100.

Estocart, Pascal de 1\ Komp. 204

Eustacius Leodienaia 48.

Evreux' Pay de masique 185.

Fabbri, Antonio, f 100.

Fabry, Michel, Provencale, Komp. 202.

— Dirigent u. Tenorist 203.

Fantini, Girolamo, Trompetenschule 1638.

112.

Farnaby, Giles: Madrig. in nener Anag.

85.

Felici, Raffaele, f 100.

Ferrello, Giov. Ant: Con le mie mani.

— Questa passion 3 v. 1566. 220, 6.

11.

Ferro, Vincenzo: Donna pensat' in che

4 v. 218, 15.

Festa, Costanzo: Porta negli occhi 4 v.

1549. 218, 13.

— VeggT hor con gli occhi 4 v. 218,

28.

Finck, Henricus, de Bamberga, als leip-

ziger Student 139.

— in Stuttgart 46.

Fiolo, Don : 3 Canz. 3 v. 1566. 220 (8.

22. 23).

Fior, Joan Dom : Vorria sapere 3 v. 220,

29.

Fioravanti's Die Dorfs&ngerin, neue Ausg.

85.

Flament, Eustache Le, Sanger 204. 206.

Fiitner, ..., f 100.

Florio, Gio?.: lo son un spirto. — Amor
e fatto 3 v. 1566. 222 (12. 18.)

Fontenay, Loys de, Sanger 206.

Form6, Nicolas, Biogr. 49.

Formes, Karl, f 100.

Francesco dal Liuto, -Luigi: 5 Canzon.

3 v. 1606. 223, 4-7. 24.

Vonttah. t MmlkgMeh. Jahrg. XXII. No,

Franck, Joh. Wolfg.: Cantate f. Alt u.

Be. 84.

Frank, Ernst, f 100.

Flicker, Samuel Gottlieb, f 100.

Fritzsch, J. G. A. : Singsp. d. Friihling

1749. 225.

Furstenau, Moritz, f 100.

Gabutti, Giacinto, f 100.

Galeffi, Pietro Francesco, f 100.

Gallay, J.: Un inventaire 105.

Galli, Raffaelo, f 100.

Galvani, Giacomo, f 100.

Gardane, Antonio: II vero 8. lib. di

Madr. de div. autori 4 v. 1549. 217.

Gardano, Angelo, e fratelii: Leggiadre

Nimphe a 3 v. de div. autori. 1606.

222.

Gast, Friedrich Moritz. f 100.

Geraci, Bernardo, f 100.

Gerard (Girard), Jehan, Komp. 202. 206.

Gerbert's Vorlagen zu seinen Scriptores

22.

Gero, Jhan: Felice Talma 4 v. 1549.

217, 4.

— Vn ragazz' una rozz
1 4 v. 1549. 218,

21.

Gesellschaft f. Mnsikf. u. ihre Ausgab. 17.

Gevaert, Vitus, f 100.

GibeUi, Luigi, f 100.

Gilleno, siehe Arnulphus.

Girard, siehe Gerard, Jehan.

Giz'ycki, Gustav von, f 100.

G5ttke, Karl, f 101.

Gonssu, Robert, Komp., Kapellm.202.906.

Grange, Bene de la, Kapellsftnger 208.

Graviller, Pietro, f 101.

Gretry's Biogr. von Brenet 84.

— Die beiden Geizigen, neue Ausg. 85.

Guami, Gioseffo : Questa notte 3 v. 1566.

222, 19.

Guedron, P., Chorknabe 203.

GUlicher, Peter, Diener u.Spielmann 1578.

16.

Gungl, Joseph, f 101*

Haberl, F. X., Kirchenmusik. Jahrb. f.

1890, 50.

H&nders Messias in Deutschland 65.

Hele, Georges de la, Komp. 202,

is. 15
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Hamburg — Legrand.

Hamburg, Konzertwesen 30.

Handschriften von Gerbert bentitzt 22ff.

— der Stadtbibl. in Breslau 31.

Harrison, William, f 101.

Hasse, Guatav, f 101.

Hauptner, Thuikon, nicbt Theodor 101.

224.

Haydn, Mich., Sinfonie 34.

Hennes, Aloys, t 101.

Henselt, Adolf, t 101.

Hentschel, Franz, f 101.

Hering, Karl, t 101.

Hietzschold, Johann Heinrich, f 101. 224.

HirnBchretl, Sebaat, Tenorist 20.

Hoffmann, Michael : 2. sieben neuer mus.

Arien c. 1670. 16.

Hohnstock, Dr. Karl, f 101.

Hourri, Guilleaume, Direktor d. Knaben-

chors 206.

Hucbaldi musica 23. — De armomca u. a.

— 24. 28.

Hueffer, Dr. Francis, f 101.

Hupfauf, Johann Peregrinus, f 101.

Hupfauf = Peregrinus, s. diesen.

Hutoy, Eugene, f 101.

Ich hab mir eine ausserwelt, Melod. 94.

Imberti de Francia regulae 24. 39.

Incipit commemoratio 41.

Isaac, Heiurich, Testament, ist ein Flan-

derer 64.

Isenmann, Karl, t 101.

Isouard's Aschenbr5del, neue Ausg 85.

Janzon, P. A., f 101.

Jaquet, Albert, f 101.

Jaquier, Henri f 102.

Javelot, Jules, f 102.

Je uueil amours, Lied 36. 39.

Joannes de Muris: Autorschaft seiner

Tract 45.

— Are discantus 42.

— De numeris, que musicas 41.

— Explicit musica 42.

— Musica practica 39, 42.

— Musica speculativa 42.

— Musica theorice 42.

— Numeri proportionates 42.

— Proportionum 42.

— Questiones super partes mus. 40. 42.

(Joannes de Muris.) Summa magistri 41.

Jonas, Ernst, f 102.

Jones, Cupid, f 102.

Jourdain, Jehan, Lebrer der Chorknaben

u. Direktor 189. 203.

Jooeller, Karl, t 102.

Jung, Erdmann, f 102.

K&mmerer, Louis, f 102

Kftslin, Eusebius, f 102.

Kalischer, A. Chr.: Leasing als Musik-

Aesthet 33.

Katalog seltener Werke in der Aiisstel-

lung in London 179.

Keckii, Joan., introduct 25. 29.

Kircbenlieder, Melodien, von Zahn 38.

Klein, Aloys, f 102.

Klitzsch, C. Emanuel, t 102.

Kbler, Paul, siehe Colems.

Koller, Oswald: Aus dem Archive St.

Paul 22.

Konzertwesen in Hbg. 30.

Kraufe, Dr. Emil, f 102.

Kreutzer, siehe Carradori.

Kronach, siehe Klitzsch.

Kruger, Emil, f 102.

Kuhnert, Albert, f 102.

KuUack, Ad.: Aesthet. dee Klavierspiels

34.

L. M. D. Q. D. 8. H., siehe Saint-Hilaire.

Uffert, Oskar, f 102. 224.

Landis, Francesco : Dolci colli. — Segre-

tario Vho fatto 3 v. 1565. 218, 6. 18.

Lando, Stefano: Io navigai 3 v. 1566.

219, 3.

— Voi lo vedere 3 v. 220, 10.

Lange, Gustav, f 102.

Langer, Hermann, f 102.

Languiller, Marco, f 103.

Lankau, Karl Ludwig August, t 103.

Large, P. de, Bassist 205.

L'arpa, siehe Leonardo.

Lassus, Orl. de: Briefsammlg. 180.

— Preis fur Motetten 201.

Lautenbuch, Neudruck v. Chilesotti 225.

Leblond, Gabriel, Sanger 908.

Lechat, ... f 103.

Lecouteux, Herbert, 16. Jh. 180.

Legrand, ... f 103.
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Letnoine — Needham. 281

Lemoine, siehe Paget

Leonardo di L'arpa, Giov.: 6 Canzon.

8 v. 1566. 221 (7. 10. 14. 22. 23.

26).

Leasing als Mu&ik-Asthet. 3d.

Lewita, Gustava, f 103.

Liceo musicale in Bologna, Katalog 1. Bd.

85

Lichtenberger, A. G., t 103.

Lieder, deutsche, 68, Discantus, Oeglin,

alphabet, verzeichnet 215.

Londaritt, Francesco: Trenta capilli 3 ?.

219, 27.

Longley, Ernest, f 103.

Lorenz, Oswald, f 103.

Lorino, Giovanni, f 103.

Lustuer, Otto, f 103.

Lntlierisch singen, Wienerischer Ausdruck

32.

Mass, Louis, f 103.

Maglioni, Gioachino, f 103. 224.

Maho, Jacques, f 103.

Maier, Julius Joseph, t 103, mit Bio-

graphic.

Mallery, Jehan, Korap. 202.

Mangeant, Sylvain, f 104.

Mangold, Karl Amand, f 104.

Mansour, Achille Gaix de, f 104.

Manuscripts, siehe Hds.

Marchetto di Padua, fiber Mensurierung

177.

Marenzio, L., Madrig. in neuer Ausg. 85.

Marilli, Cesare, f 104.

Marriott, Charles Handel Rand, f 104.

Martin le Beguins de Cambrai : Pour de-

morer en amour 36. 38.

Masenghini, Pietro, f 104.

Mattee: Poi che crudel. — Me stato

posto 3 v. 1566. 220, 30. 81.

Matthison Hansen, t erst 1890. 104. 224.

Mauduit, Jacques, Korap. 202.

Melodien zu den schweizer Dramen 73ff.

Mendelssohn's LeichenftberfQhrung nach

Berlin 15.

Menestrels et Musiciens des 13. Jhs. 180.

Merguiller, ... f 104.

Merkel, Lorenz, Trompeter 1775. 65.

Mermet, Augusts. | 104.

Merulo, Claudio : Tanto t'adoro 3 v. 1565.

218, 5.

— Alia Sibilla 3 v. 1565. 219, 14.

Messemackers, Louis, f 104.

Me*tra, Jules-Louis-Olivier, f 104.

Metzner, Karl, f 104.

Meyer, Ambrosius, t 104.

Meyer, Bernhard, t 104.

Meyer, Louis, f *04.

Millot, Nicolas, Komp. 201.

Miry, Karel, war Vice-Direktor u. Lehrer

der Harmonic, f 104.

Miry, Pierre, t 104.

Mizler, M. Lorenz, 1 Brief 1736. 51.

M511er, Joh. Harder, Sanger oder Schau-

spieler aus Hamburg 3.

Molck, Heinrich, t 104.

Monk, W. H., t 104.

Monk-Mason, W., t 105.

Monneret, Md., t 105.

Monstrant hii versus, mit Melodic 43. 44.

Moreau, Nicolas, Sanger 206.

Morin, Md. Jenny, f 105.

Motte, Maistre Robert, Sanger 190. 205.

Moulins, . . . f 107.

Muchheimin von Uri, Dichterin 9b.

Mtiller's (Wenz.) Die Schwestern v. Prag,

neue Ausg. 85.

Muffat, Georg u. Gottlieb, Biogr. 84.

Muffat, Georg: Apparatus mus. -organ.

Neu-Ausg. von de Lange 16.

Muffat, Georg: Florilegium I. 87.

— Biographisches 87.

Muris, siehe Joannes.

Musica, de, et de tonis 44.

Musiker im 18. Jh. u. ihre gesellschaft-

liche Stellung 1.

Musikfeste im 16. Jh. 181.

Musikkapelle des Grafen Ernst von

Schauenburg, 49. 86.

Nagel, Dr. W.: Die Musik in den schweiz.

Dramen des 16. Jhs. 67.

Nasco, Giovanni: Laccio di set' 4 v.

218, 27.

— Lasso diceva 4 v. 218, 29.

— Tu m'hai cor mio 4 v. 218, 18.

Naumann, Joh. Gottlieb: Schriftsttick 19.

Needham, Elias Porkham, f 107.
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332 Neefe — Buffo.

Neefe, Konrad : Die Tonkunat der Baby-

lonier und Assyrer. 5.

Nicolaus de Lugduno: Explicatio tabu-

lae 40.

Nicole, Michel: Komp. 202.

Nigrino, Nicolo, Lautenst. 225.

Nola(Nolla) Giov. Dom. da: Io son far-

falla 3 v. 1566, 219, 4.

— Faccia mia bella 3 v. 1566. 220, 13.

— Occhi miei ch'al mirar 3 v. 220, 25.

— Si ben voltaase 3 v. 1566. 220, 20.
— S'io cercasse 3 v. 1566. 220. 19.

Nolla, siehe Nola.

Oddo, De octo toDora 25. — Begulae 26.

— Musica 27. — Dialogue 27. — Pro-

oemium 27. 28.

Odinga, Dr. Theod. : Ein unbek. Zurcher
Geagb. 213.

Odington: Ausspruch ttber die Beweg-
lichkeit der Tonatufen 176.

Oegiin, Liederbuch 215
Operetten des 18. Jba. in neuer Auag. 85.

Orefice, Giuseppe dell
1

, f 107.

Oriando, Oswald, f 107.

Orlamttnder, Johann, f 107.

Ouseley, Sir Fred. Arthur Gore, f 107.

Ovejero y Bamos, siehe Bamos.

Page, Guy de, Sanger 205.

Painctre, Claude Le, Kapellm. u. Komp.
202. 204

Paisiello's Die scbdne Mullerin , neue
Auag. 85.

Papst, Martin, f 107.

Pasquet, Ernest, f 108.

Patti, Carlotta, f 108. 224.

Pennequin, Jehan, Komp. 202.

Peregrinus, siehe Hupfauf.

Peregrinus, Johannes: Geschichte der
salzburg. Dom-8angerknaben 63.

Periasone, siehe Carabio.

PetitJan, Claude, ist de Latre 202.
Petrali, Vincenzo Antonio, f 108.

Petzold, Eugen, f 108.

Philipp von Vitry, Ara nova, latein. u.

deutsch 141.

Philips, Peter, Madrig. in neuer Auag.
85.

Picot, Eustache, Sanger 206.

Plainsong & Mediaeval music society in

London 17.

Planson, Jehan, Komp. 202.

Polens, Kirchenkomp. 50.

Pollack, David, f 108.

Ponte, Jaques de> Cald' arost 4 v. 1549.

218, 29.

Preston, Jacques, Bassist 203.

Primavera, Giov. Leonardo: 17 Canzon.

3 v. 1566. 221.

Promberger, Johann, t 108.

Prosnitz, Ad., Compendium der Muaik-

gesch. 82.

Psalmenbuchle 1580. 213.

Puget, Md. Loisa, f 108.

Puy de musique frige" a Evreux. Auszg. 185.

Queux, siehe Saint-Hilaire.

Quilici, Massimiliano, f 108.

Bachfall, Paul, f 108.

Badoux, Jaques, f 106.

Badoux, Jean-Toussaint, f 106.

Bamos, Ignacio Ovejero y, t 106.

Bapp6, Jean Baptiste, f 1^8.

Baspail, G., t 108.

Batz, Abraham, Herausgeber alter Musik-

werke 83.

Beginone Weasbireno, de armonica 24. 28.

Beichel, Christian Friedrich, f 108.

Beichert, F., t 108.

Bein, Franz, f 108.

Remigius, Tractat 23. 28.

Beulx, Anaelmo de: Quand'io mio 4 v.

1549. 217, 10.

Biemsdijk, J. C. M. van: 24 Lieder des

15/16. Jhs. 189.

Bigoni, Gaetano, f 109.

Bockstro, Will. Smith : Messe von Byrd 85.

Boiccerandet, Nicolo, Borgognone: 5 Canz.

3 v. 1566. 220 (17. 24. 26. 27. 28).

Boitzsch, F. A., t 109.

Boman, Carlo, f 109.

Romer, Francis, f 109.

Rosso, Luigi del, f 109.

Both, F. W. E.: Hofrausik in Trier 16.

Boy, Le: Deh l'altra sera 3 v. 220, 18.

Bozwodowska, siehe Addi.

Buffo, Vincenzo: Non romor di tamburi

4 v. 218, 22.
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Rusell — Todino. 233

Rusell, George, f 109.

Sabino : Scacchier e deventato 3 v. 223, 19.

Saint-Hilaire, Aug. de Queux, f 109.

Saint-Simon, Ouille de, f 100.

8aldoni, Baltasaro, f 109.

Salmon, Jacques, Komp. 201.

Saltus, siehe Jones, Cupid.

Sammelwerke im brit Mus. 217.

St. Paul im Lavantthal, Hds. 22.

Sarreau, A., t 109.

Savary, Komp. 204.

Scaffen, Henricus, 4 Madrig. 4 v. 1549.

217. 218. (8. 12. 14. 16.)

Schauenburg's (Graf Ernst von) Musik-

kapelle 49. 86.

Schenk's (Joh.) Der Dorfbarbier, neue

Ausg. 85.

Schlag, Christian Gottlieb, f 109.

Schletterer, Dr. H. M., Musikal. Wett-

streite u. Musikfeste im 16. Jh. 181.

Schlogel, Dr. Xavier, t 109.

Schockel, Friedr. Julius, f 109.

Schramm, Landorgelbauer in Sachsen 49,

Schroder, C. M., f 109.

Schubert, David, Orgelbauer, seit 1769

sachs. Hoforgelbauer 48 86.

Schubring, Dr. Jul., f 109.

Schttrmann's Bittschrift 2.

Schumann, Gustav, f 109.

Schweizer Dramen, 16. Jh. 67.

Scdoletdch, Johann, f 109.

Scotto, Girolamo: 1. lib.de Canzon na-

polit a 3 v. 1565. 218.

— Canzon! napolit. a 8 v. 1566. 219.

— Villotte alia napol a 3 v. 1566.

220.

— 1. lib. de Canzoni napol. a 3 v. 1566.

220.

— 2. lib. dito. 1566. 222.

Seibt, Prl. S. Karoline, f 109.

Seitz, Justinus Robert, f 109.

Selva, Antonio, t 109.

Senfl, Ludwig, Non moriar 64.

Senfft von Pilsach, Dr. Arnold, f HO.
Siefert, Heinrich, f HO.
Sigismund, Ernst W., f HO.
Sittard, Jos.: Geschichte d. Musik- u.

Konzertwesens inHbg. Altona 1890. 30.

(Sittard, Jos.) Zur Geschichte d. Mus. u.

d. Theat am Wfirttembg.Hofe 1890.45.

Skerle, August, t HO. 224.

Smith, Sidney, f HO.
Solie\ Charles, f 110.

Sommer, Hans: Eine Bittschrift G. C.

Schfirmann's 3.

Sonnoys, Andre\ Komp. 202.

Sperontes, Text zu : Der Frfthling, Singsp.

225.

SprOngli, J. J., f HO.
Squire, Will. Barclay : Mesae von Byrd 85.

— Neuausgabe 4 englischer Madrig. 85.

— Unbek. Musik -Smlwk. im brit. Mus.

217.

Stal, Fanny, f HO.

Steiner, Franz, 110.

Steins, Fritz, t HO.
Steinway, Karl Friedr. Theod

, t HO.
Stocklin, Konrad, f HO.
Stoer, Karl, f HO.
Stoiber, Ernst, f HO.
Stollbrock, Ludw : Georg u. Gottlieb Muf-

fat. Biogr. 84.

— Georg Muffat u. sein Florileg. L 87.

Stolz, Eduard, f HO.
Stuttgart, Geschichte der Mus. 45.

Sulze, Bernhard, t HO.

Tamberlik, Enrico, f HO.
Tamme, Karl : Bach's Vokalwerke 32.

Tamplin, Augustus Lechmere, f 110.

Telesforo, siehe Carradori.

Terziani, Eugenio, f HI*
Testart, Et., Komp. 202.

Tetis, Carlo: Viver amando 3 v. 1566.

221, 24.

Thayer, Dr. Eugen, f 111.

Theodor de Campo fiber MenBurierung

177.

Thibaut de Navarre: Costume est bien,

Melodie 36. 37. Verbesserung 86.

Thiele, Theodor, f HI.

Tiberio, Fabrianese: 2 Madrig. 4 v. In

1549. 217 (8. 9).

Tobisch, Karl, t HI.

Todino, Cesaro: Non e amor 3 v. 1566.

219, 7.

— Quanto piu penso 3 v. 1566. 220, 9,
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234 Tenuis — Zfiicher.

Tongatz zu 4 St in Part, mit roten u.

8chwarzen Noten 40 u. Facsimile als

Beilage.

Toussaintz, Kapellmeister 204.

Tractate, 22ff.

Treble 15.

Treble, Erkl&rung und Nachweise 58.

Triacca, Karl Josef, f 111.

Trompetenschale 1638. 112.

Trompetenstttcke 135ff.

Trompeter-Lossprechung im 18. Jh. 65.

Troubadour-Melodien 37—39.

Tunstede, Simon, liber Pausen 179.

Turina (nicht Turini), Giov., f Hi.
Valenain, Giorgio, t m.
Vaslin, . . . f HI.
Vecchi, Orazio : La virginella 3 v. 228, 14.

Venables, Miss, S&ngerin dee Messias 66.

Venosta, Felice, f HI.
Vento, Ivo de : Correte amanti 3 v. 219,

23.

Vera, Edoardo, f 111.

Vicarino, Edoardo, t HI.
Vidal, Andre's, f 111.

Violoncello, seine Schreibweise 48.

Voigt, Theodor, f HI.
Wagner, Ch. Emil, f HI.
Wagner, Friedrich, f HI.
WalbrQl, Joh., f HI.
Walther, Job. Gottfr., 2 Briefe 1737 u.

1745. 53ff.

(Walther, Job. Gottfr.) ein Brief v. Mil-

ler an ihn 1736. 51.

Watson, William Michael, f 111.

Weelkes, Thomas, Madrig. in neuer Anag.

85.

Weigl's Scbweizerfamilie, neueAosg. 85.
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Massimo Trojano als Flfichtling.

(Bob. Eitner.)

Iro Ereis-Archiv zu Mttnchen (sign. H. B. F 462. Facs. 10, Nr. 41

fol.) fand ich das Aktensttick, welches tiber die bekannte Flacbt Tro-

jano's aus Mflnchen bandelt. Da dasselbe meines Wissens noch nieht

verflffentlicht und dessen genaue Kenntnis immerhin von Wert ist,

so seien ihm die folgendeo Zeileo bier gewidmet. Das AktenstQck

ist von einer Kopistenhand in Schdnschrift ausgefflhrt, vom Thron-

folger Wilhelm, sp&terem Herzoge Wilhelm IV., Sohn Albrecbt V.,

unterzeichnet and mit einer Bandbemerkung versehen. Prinz Wilhelm

hatte wohl die Sorge und Verwaltung der Hofkapelle tibernommen,

daber auch er am die Ergreifang der Flflcbtlinge Sorge trftgt and

sich deshalb an den Herzog Alfonso von Ferrara and Modena wendet,

da er vermutet, dass beide Flttchtlinge nor nach Italien ihren

Weg genommen haben kftnnen. Wo Trojano and Gamillo ihr Ende ge-

fanden haben, ist bis jetzt unbekannt. Die angeffigte deutsche Ober-

selzung rtihrt von Herrn Dr. Fr. Zelle in Berlin her.

Ill
m#

et excellentifsime Princeps, affinis et cognate clarifeime.

Salutem et omnium rerum prosperrimos saccessas Diloi vestrae

ex animo optantes, Ei significamas qaatenas ante bidnnm duo Itali

Musici nostri, vnus Camillas cognominatas Parmensis, alter Maximas

Troianiis Neapolitanus, qui paulb ante ob nullius fere momenti caasam,

in alium qoendam musicum nostrum in sua arte valde excellentem,

Monatab. 1 Moaikgaacb. Jabrgang XZm. No. 1. 1
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2 Massimo Trojano als Flfichtling.

Baptistam Romanurn dictum, concepto odio, extra muros Civitatis

Landishutae, vbi nos residere solemus, eum sequuti, statim vt ab ipsis

conspectus fait uterqz eorum tormentum paruum seu bombardam in

ipsum exonerauit, et alter ex eis laethaliter miserum vulnerauit. Quo

facto statim fugam dedere, ita vt nullo pacto inueniri amplius possint.

Quam ob rem Dilectionem vestram obnixfe ac perquam familiariter roga-

mus, ut operam dare velint, quo malefici illi quam primtim et inscijs

ipsis coitoprehendi, et debitom de illis supplicium somi possit. Quod

nobis lam gratum erit quam quod gratifsimum, vicifsim etiam quacunqz

data occasione promerendum. Hisce Dilnem vestram bene ac foeliciter

valere iubemus. Ex Monachio XXVII die Aprilis MDLXX.
(Dazu von dee Herzog's Hand:)

adictifsimus

Guilhelmus princeps Bauariae

Bogo dilectionem vestra Vt nulla

diligentia in bac re parcat, quo

pofeint isti Latrones cdprehendj,

qz omnj studio iterum recom-

(Adresse:) Illmo Excell. Principi Domino Alphonso Ferrariae ac

Mutinae Begiique Duci nfo affini et cognato nfo clariss .

Ferrar.

ad manus

proprias.

Steckbrief als 2. BL, in fol.

Breuis descriptio duorum illorum Musicorum ob homicidium per-

petratum ex Bauaria fugitiuorum, in quk designantur eorum com-

plexiones, corporum habitudines, habitus & aliae circumstantiae, ex

quibus facilius cognosci pofsint.

Maximus Troianus patria Neapolitan as est, iustae virilis staturae,

qui etiam ex idiomate suo ab eiusdem linguae perito facilfe dignosci

quaeat. Capillos gerit retrft deuolutos, & barba fuscam breuem, quam

marchesotticam uocant. Ganit contratenorem, satis alta, sed quodammodb

coacta uoce, qui descripsit solennes nuptias IUmi & Excell. Principis

nostri Gulielmi Ducis Bauariae &c, quod opus in lingua (km Italica

quam Hispanica Venetijs imprimi curauit. In omnibus uerbis & ge-

stibus superbiam & animi fastum ostendit.

Alter uer6 Gamillus patria est Parmensis, ubi adbuc ipatrem

habet in uiuis. Eiusdem fer& cum Troiano staturae, sed mult5 crafsior

ac corpore robustior, nigra facie & capillis, partim omninb habet bar-
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Massimo Trojano als Flfichtling. 3

bae nigricantis, animo plerumqz hilariore, Vocem habet (qoam Bafsum

dicimo8) satis sonoram, sed aliquantb rauciorem. Ambo mediocris

& floridae aetatis sunt. Gtm igitur uterqz eoram Musicus sit & sine

dubio qaoconqz locoram peruenerint, pro Masicis habebcrotar, poteront

inde ex uocibus suis e6 facilius dignosci. Troianus supra nominates,

utriusqz Principis nostri Dueis Alberti & eius (filii) Excel 1. Dacis

Gailelmj imaginem auream in collo gestare solet, quas uel earum altera

forte ostentandi gratia commonstrare nt inde e6 citius cognosci pofsit.

Habitu etiam corporis quam dietas Gamillus utitur pau!5 exquisitiore.

Erhabenster Fiirst, erlauchter Freund und Verwandter!

Indem Wir Euer Liebden von ganzem Herzen Giiick in alien

Dingen wOnschen, teilen Wir Derselben Folgendes mit: Zwei von

unsern italiftnischen Musikern, der eine Camillus aus Parma, der

andere Maximus Trqjanus aus Neapel, haben gegen einen andern

unsrer Musikdr, der in seiner Kunst Hervorragendes leistet, Baptwta

aus Bom, so gut wie ohne Grund heftigen Hass gefasst. Vor zwei

. Tagen sind sie ihm aufserhalb der Maoern der Stadt Landeshut, wo
Wir zu residiren pfiegen, nachgegangen and haben, sobald sie ihn

erblickten, Pistolen auf ihn abgefeoert, wobei der eine den armen

Menscben tdtlich verwundete. Hierauf haben sie sofort die Flucht

ergriffen, so dass sie nicht mehr gefunden werden kdnnen. Defshalb

bitten Wir Euer Liebden eindringlich und in aller Freundschaft, gtltigst

Sich bemflhen zu wollen, dass jene CbeUhater so schnell als mSglich

und ohne dass sie etwas davon vorher ahnen, ergriffen werden, damit

die verdiente Strafe an ihnen vollzogen werden k5nne. Dies wird

Uns hdchst angenehm sein, und Wir sind bei gegebener Gelegenheit

zu Gegendiensten gern bereit. Wir wttnschen Euer Liebden Gllick

und Wohlergehn. MQnchen, d. 27. April 1570.

Euer sehr ergebener

Wilhelm, Ftirst von Bayern.

lch bitte Euer Liebden, in dieser Sache alien Fleifs anzuwenden,

damit jene Wegelagerer ergriffen werden kdnnen, was ich mit allem

Eifer vergelten werde.

Adr. Dem erhabensten FOrsten, Herren Alpbons, Herzog von

Ferrara, Modena und Beggio, unserm erlauchten Vetter und Ver-

wandten.

Ferrara.

Eigenhandig.
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4 Ein Lautenbuch von Mouton.

Steckbrief.

Kurze Beschreibang jener zwei wegen Mordes aus Bayern flQchtigen

Maeiker, in welcber beschiieben wird ibre Kftrperbeschaffenheit, Klei-

dung and andre Umst&nde, aus welchen sie am so leiohter erkannt

werden kSnnen.

Maximus Trojanus, Neapolitaner von Geburt, ist von mittlerer

Mannesgr5fse and kann auch aas seinem Dialekt von einem jener

Sprache Kundigen leiebt erkannt werden. Er trfigt die Haare nach

binten zurfickgestrichen und hat einen karzen rdtlichen Bart, sog.

Marquis-Bart. Er singt Alt, zieralich hoch, mit etwas gequetscbter

Stimme. Er bat eine Beschreibong des feierlichen Beilagers unseres

erhabeuen Fttrsten, des Herzogs Wilbelm von Bayern, in italienischer

and spaniscber Spracbe in Venedig drucken lassen. — In Worten

and Benebmen zeigt er dflnkelhaften Hochmut.

Der andere, Camittus, stammt aus Parma, wo noch seine Mutter

lebt. Er ist ungef&hr von derselben GrOfse wie Trojanus, aber viel

dicker und kr&ftiger, von dankler Gesichtsfarbe and schwarzen Haaren,

mit spfirlichein schwarzem Bart, meist heiterer Gemtttsart. Er hat

eine wohlklingende, doch manchmal etwas raohe Bassstimme. Beide

stehen in mittlerem bliihendem Alter. Da nun beide Musiker sind

and iQr solcbe tiberall werden angesehen werden, so kOnnen sie an

ihren Stimmen urn so leiohter erkannt werden. Der oben genannte

Trojanus trfigt am Halse die goldenen Bildnisse unseres Herzogs Al-

brecht und seines erhabenen Sohnes des Herzogs Wilhelm. Er pflegt

beide oder eins derselben zu zeigen, um sich damit zu brflsten ; daran

kann er bald erkannt werden ; auch trfigt er gewfthltere Kleidang als

der genannte Camillas.

Ein Lautenbuch you Mouton
(mit facsimilierteiD Titelbl. a. 1 Seite Musikdrack).

Mitgeteilt Ton Dr. A. Lindgren in Stockholm.

So sieht es aus, das Titelblatt zu dem interessanten Laatenbucbe,

welches ich in dem Nachlasse unsers grofsen schwedischen Kom-
ponisten August Soderman gefunden habe, und welches vor zwei

Jahrhunderten im Besilz des Grofsvaters von dem Dichter Earl Michael

Bellman gewesen zu sein scheint. Das Buch trfigt ufimlich u. a. die

Aufzeichnuug: „En Dieu tnon esperance. J. Bellman. Paris le

Digitized byGoogle



Ein Lautenbuch von Monton. 5

27 fevrier Van 1699." Da es nun bekannt ist, dass Karl Michael

Bellman's Grofsvater, der Professor and Musiker in Upsala Johan

Arnit Bellman (geb. in Stockholm 1664, als Sohn des aus Deutsch-

land ttbersiedelten Schneiders Martin Bellman) sich im J. 1699 aaf

einer Beise ins Aosland befand, so scheint die oben genannte Folge-

rang mehr als wahrscheinlich.

Derselben Aufzeichnung znfolge mass das Bach, welches keine ge-

drackte Jahreszahl hat, sp&testens vor dem J. 1699 erschienen sein.*)

Der Umstand, dass es anch Menoetten enth&lt — nebst anderen Tanz-

formen wie Pavane, Gigue, Courante, Passacaille. Canarie, Gaillarde,

Gavotte. Sarabande, Allemande — beweist, dass es frflhestens in

den 1660er Jahren entstanden sein kann (vgl. A. Czerwinski, Die

T&nze des sechzehnten Jahrhunderls, S. 137). An die letzte H&lfte

des 17. Jahrh. mahnt auch die Stimmung der Laute in zwei Moll-

quartsextenakkorden, nicht — wie Wasielewski als bis zur Mitte des

17. Jahrh. bestehend angiebt — in den Intervallen Gcfad 1
g

t

(Gesch. der lnstrumentalmasik im XVI. Jahrh., S. 34).

Ich habe selbst die Tabnlatur herauskonstruiert, nach einer in

der Vorrede befindlichen Figar, mit Beischrift
,
,Accord ordinaire par

uni sons," welche hier in Facsimile folgt, nebst einer der beiden

Menoetten.

Die Figar enth&lt offenbar die Einstimmung der Saiten im Ver-

h&ltnis za einander: 5 a, d. h. die lose Saite 5, triflt znsammen mit

dem Tone, der dem Zeichen f aaf der 6. Saite entspricht; die Saite

4 mit dem Tone zam d der 5. a. s. w. So aach die Bourdonsaiten

(uDter den Linien) resp. mit 4 c, 4 a etc., nur did eine Oktave tiefer (a,

a and 4 sind jedoch urn einen Halbton erhOht, wie eine besondere

Figar am Ende der Vorrede erlftutert). Man kann darnach leicht

die Bachstabenreihen anfschreiben, and da in der franzOsischen Ta-

bnlatur die Halbtflne immer aaf jeder Saite in alphabetischer Ordnung

folgen, so erhellt daraas, dass die sechs Melodiesaiten (oder richtiger

Ch6re) zu zwei Quartsextenakkorden in Moll gestimmt sind, also ent-

weder A d f a d l f 1 oder H e g h e 1 g x oder e a c l e 1 a 1 c 8

(nur diese drei MOglichkeiten sind anzanehmen, weil bei anderen

verschiedene Melodiesaiten chromatisch alteriert gestimmt werden

*) Ober Mouton'e Lebensnmst&nde sind wir sehr wenig anterrichtet. Wir
wissen nur, dass er lange Zeit am Hofe zu Turin angestellt war, wegen eines Pro-

zesses nach Paris ging und sich dort niederliels. 1678 wohnte er in Paris in der

„rue de TEsperon/
1 Le Sage de Richee schatzt sich 1695 glucklich ein SehUler

des berilhmten Mouton's gewesen zu sein. Eitner.
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g Ein Lautenbuch von Mouton.

mtissten — z. B. : G c es . . ., c f as . . . etc. — was wohl nicht

wabrscheinlich ist). Welche von den drei Stimmungen bat nan die

Laute des Monsr. Mouton?

Die letzte, in A-Moli, scheint zu hoch (wiewohl Pr&torius freilieh

eine Stimmung c 2 fur die „Chanterelle" zugiebt). Die zweite ist

vermutlich die von Mace (Mustek's Monument 1676) erw&hute: „Mace

gives a new French tuning in E minor" — heifst es in Grove's

Dictionary of Music, Art. Lute. Diese Stimmung scheint also nicht

ganz ausgescblossen werden zu miissen. Ich habe mich jedoch fflr

die erste, in D-moll, bestimmt, weil sie dieselbe ist, die Grove's

Dictionary nacb Baron (Untersuchung des Instruments der Lauten

1727) „the compass of an eleven course lute" nennt, und weil sie

mit den daselbst aufgezeichneten Noten genau zusammentrifft, nur

dass drei von den ffinf Bourdonch6ren, wie oben erw&hnt, erhobt

wnrden (CFG in Cis Fis Qis), weil alle Slticke von Mouton's

Lautenbuch in der Durtonart der 6. Saite oder deren Mollparallel

gehen. Die Stimmung der elf „Ch5re" w&re demnach:

5t
-^nj j r T!|p

Alle Sttlcke in Mouton's Lautenbuch sind demnach in A-dur oder

Fis-tnott gedacht Deren 16 stehen in Moll, 13 in Dur, die Summe
also 29, und zwar: 4 Preludes (benannt: Pr61ude, La Promenade,

Prelude en ami la tierce majeure u. Le Resueur), 2 Pavannes (La

Nonpareille, Les amans brouillez), 1 Gigue (Le Toxin), 7 Caurantes

(Le Depart, La Veritable, La Baisonnense, La Constante, Le Bacom-

modement, La Charrgeante, La belle Angelique), 4 Sarabandes (Le

Quincy, La Mallassis, La Doncereuse, Sarabande en Bondeau), 2 Ga-

vottes (La Dissimul4e, La Fidelle), 3 Allemandes (Le Dialogue des

Graces sur Iris, La belle Iris, La belle Angelique), 1 GaiUarde

(Le Bizare), 2 Menuets (La Ganbade, Le beau Danceur), 2 Canaries

(Le Mouton, L'amant contant), 1 Passacaille (L'heureux hymen) —
aufserdem sind die meisten Courantes mit Doubles versehen.

Im allgemeinen sind alle l&ngeren Stticke die trockensten und

langweiligsten, mit zweifelhafter Periodik und unruhiger Modulation,

wogegen viele kttrzere, wie Sarabandes, Allemandes, Menuets etc, sehr

bfibsch und melodisch natflrlich sind, nnd auch nicht ohne harmo-

niscben Beiz, besonders in der Form von pikanten Vorhalten. Mouton

war offenbar besser zu Hause in der Musik als in der franzdsischen
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Ein Lautenbuch von Mouton. 7

Orthographie. Zwar muten una einige chromatische Alterierungen

etwas gewaltsam an, unci mit dera Quintenverbot nimmt er es nicbt

allzugenau. (Nach Ambros wurde dieses erst durch Fux and Kirn-

berger reeht gesch&rft). Sonderbar ist der bei Mouton oft vorkommende

Schlussfali auf

^m
Aber dieser Scbluss ist sicherlieh nor theoretisch, nicht praktisch

unrichtig. Das Ohr tfiuscht sich sehr leicbt flber die Oktavlage der

Quint, wenn die Tonika starker vertreten ist, und ist geneigt den

Klang als tonische Einheit zu verschmelzen, trotz der liefer liegenden

Quint*) (vgl. Stumpf, Tonpsycbologie II, S. 330); auch kann ein

tieferer Eombinationston den Akkord erg&nzen (ebendaselbst, S. 410).

Vielleicht zupfte man den Seblussakkord arpeggiata, wodurcb das e n,ur

wie ein Vorschlag klingen sollte. Bemerkenswert ist, dass die sonder-

bare Scblussquarte nur vorkommt, wenn die Tonika verdoppelt (d. h.

auf zwei Saiten zugleicb gerissen) ist.

Die moisten Zeichen, aufser den Bucbstaben ftir den Griff, be-

treffen nur die Ausftihrung auf der Laute. Man trifft den Bindebogen,

das .,Tremblement", durch ein Kreuz und das Arpeggio mit Quer-

striehen bezeiehnet. Die Yorrede giebt fiber alles genauen Aufsebluss

und sucht besonders einzuscb&rfen : „que la main ne se trouve point

contrainte, estant une des choses la plus considerable pour la beauts

du Luth que de jouer facilement aussi bien que de n'aller pas vite

en jouant, la mesure precipi(6e nestant pas bien receue parmy les gens

qui ont les oreilles delicates et qui se cognoissent k ce cbarmant

Boy des jnstrumens."

Den nun folgenden LautenstQcken von Mouton fllge ich zum

Sehlusse noch ein Praeludium bei, welches ich nebst einer Pavane

zwischen Gerichtsakten im Archive des Swea Hofgerichts in Stock-

holm fand. Wie diese LautenstQcke zwischen Schuldscheine, Inven-

luren u. a. geraten sind l&sst sich vielleicht nur dadurch erkl&ren,

dass der Schreiber dieser Akten in unbesch&ftigten Stunden sich

LautenstQcke abscbrieb und dieselben dann zwischen den Akten liegen

blieben.

NB. Ich teile nun die LautenstQcke, die sich wesentlich von vielen anderen

unterscheiden und wohl zum Beaten gehoren was darin geschaffen ist, in der mir von

*) Nach Westphal schlossen die alten Griechen mit demselhen Intervall ihre

Tons&tse. E
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8 Ein Lantenbuch von Mouton.

obigem Herrn Yerfasser (iberlieferten Form mit, mache aber daraaf aufmerksam,

dass man bei einer TTbertragung aufs Pianoforte, die fehlende Harmonie durch ein

Aushalten und auch zusammen Anscblagen der vorgeschriebenen barmonieeigenen

Tone ersetzen und auch hinzuffigen muss. Die Laute besitzt eine ganz bedeutende

Schallkraft und der Spieler rousste daher einst stets darauf bedacht sein, diejenigen

Tone, welcbe nicbt nachklingen sollten, mit der rechten Hand zu d&mpfen, nm eine

klare und deutliche Harmoniefolge zu erzielen. Der Akkordklang wurde meistens

durch ein Hintereinanderklingen der Tone erreicht, aelten durch einen Akkordgriff.

Die Lautennotation zeigt daher die erforderliche Lange dea Tones nicht an und

tiberliefe dies dem Geachmacke des Spielers. E.

Aus Mouton's Lautenbuoh.

Ende des 17. Jabrh.

1. Le Tula. Gigue.
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Ein Laatenbuch von Mouton.

2. l/hetreu Byaei. Passacaille.
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10 Ein Lautenbuoh von Monton.
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Ein Lautanbuch von Mobton.

6. Le ChMgeMte. Courante.
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14 Ein Lautenbuch von Mouton.

7. L'Anait eoifaat Canarie.
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16 Bibliographische Mitteilongen.

Bibllographische fflitteilungen.

(Bob. Bitner.)

1. Ein unbekannter Druck yon Willaert

Die Jenaer Universit&ts-Bibliothek besitzt einen Druck, den ich

nach dem Kataloge, durch die Kfirze der Angabe verleitet, ffir den-

selben Druck biell wie den in Monatshefte 19, p. 99 unter 1542 be-

schriebenen. Das Werk liegt mir jetzt vor and lautet der Titel

folgendermafsen

:

(Versal.:) Gantys | Hymnorvm Mvsica | Secvndum Ordinem Ro-

manae |
Eeclesiae, Excellentissimi Adriani Willart, (sic?) | Ac Aliorvm

Avtborvm.
|

(Petit:) Nouiter in lucem edita. | Drkz.
||
Venetijs apud

Hieronymum Scotum. |
1542.

|

Titel zum A. T. und B.

(Versal :) Bez. d. Stb. |
Hymnorvm omnivm | Secvndvm Ordinem

Bomanae | Ecclesiae, Magni Adriani Willart,
| Et Aliorvm Avthorvm.

|

Drkz. |
und Druckerfirma.

4 Stb. in kl. quer 4°, obne Dedic Inhalt:

Jede Hymne ist mit dem betreffenden Sonntage, resp. Festtage

tiberschrieben.

fo. 2. Gonditor alme syderum. 3 Abscbnitte, der 3te zu 6 Stim.

fo. 3. Beata quoque agmina. — Martyres 5 voc. — Gentem

auferte 6 v.

fo. 3 (4). Jacbet. Beata quoque etc wie vorher.

fo. 4. Ibant magi quam viderant. — Novum genus 5 v.

io. 5. Aures ad nostras, in 5 Abtlg. Gloria deo zu 5 Stim.

fo. 6. Vexilla regis prodeunt, in 4 Abtlg.

fo. 7 derselbe Hymnus mit anderer Komposition, in 6 Abtlg. 4 bis

6 Stim.

fo. 8. Cujus corpus sanctissimum, zu 3—5 Stim. in 4 Abtlg.

fo. 10. Amatorem paupertatis, 4 u. 6 Stim. in 2 Abtlg.

fo. 11. jubar nostrae specimen, in 6 Abtlg. zu 2—6 Stim.

fo. 13. Spoliatis egyptiis, in 3 Abtlg. zu 3—5 Stim.

fo. 14. Plaudat frater regnat pater zu 3—6 Stim.

io. 16. Veni creator spiritus, in 4 Abtlg.

fo. 17. Te coelorum militia,

fo. 17. Nobis datus ex intacta virgine.

fo. 18. Nuncius celso, 4/5 v.
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Mitteilungen. 17

fo. 19 y. Jachet: Nuncius celso, in 2 Abtlg. zq 4 u. 5 Stira.

fo. 20. Janitor coeli, 5 v.

fo. 20 v. Cujus refulsit facies, 4—6 v.

fo. 21. Ave maris Stella, 3—6 v.

fo. 22. Collaudemus venerantes. 4 v.

fo. 23. Qui pius pradens humilis pudicas, 4/5 v.

fo. 24. Qui mane junctum, 4/5 v.

fo. 25. Vos secali iasti judices, 4/5 v.

fo. 25 v. Qui pasces inter lilia, 4/5 v.

Die 5. u. 6. Stim. befindet sich abweehselnd in den 4 Stb.

(Ports, folgt.)

Mitteilungen.
* Goldschmidt^ Dr. Hugo: Die italienische Gesangsmethode dee 17. Jahrh.

und ihre Bedeutung ffir die Gegenwart. Nach Quellen jener Zeit dargestellt und

erl&utert von Brealau 1890, S. Schottlaender. gr. 8°. 187 S. und 68 S. Muaik-

beilageo. Eine ffir die Kenntnia der alten Geaangaweiae aehr wertvolle Schrift.

Bi8her hatte man vergeblich in den alten theoretiacben Schriften nach Regeln

und Yorachriften fiber die Geaangskunst geaucht und aelbat die Lehrbficher dea

18. Jahrh., wie z. B. von Ad. Hiller, erwieaen sich ala unzoreichend. Heir

Dr. Goldachmidt war in aeinen Forachungen glficklicher; nicht in den theoretiachen

Schriften fand er sie, sondern in den Vorreden zu praktiachen Werken dea 17. Jahrh.

Den vorzuglich8ten Stoff lieferte ihm Caccini, dem gefeierten Sanger am Ende dea

16. und Anfange dea 17. Jahrh., in aeinem Druckwerke „Nuove musiche" von 1601,

dann in Ottavio Durante's Arie devote 1608, Ignazio Donati's 2. lib. de Motetti

1636 u. a. Eine wortliche Wiedergabe der Vorreden, nebst deutacher Ubersetzung

giebt dem Buche noch einen beaonderen Wert Wenn aber der Herr Verfaaser

S. 108 achreibt: „In welchem Grade auch polyphone Werke, insbesondere diejenigen

Palestrina's .... der Verzierungs-Manie der S&nger zum Opfer wurden, wird aich

kaum noch ermitteln laaaen/
(

so befindet er sich im Irrtume, denn Hermann
Finck giebt uns in seinem theoretischen Werke jrPratica musica" (Vitebg. 1556)

im 5. Buche darUber genaue Kunde, welches Kapital in den M. f. M. 11, 129 u. f.

in deutscher Cbersetzung wiedergegeben ist, nebst einer Musikbeilage mit Koloraturen

und einem kolorierten vierstimmigen Tonsatze. Er wfirde dort S. 139 auch Lehren

angetroffen haben, die im Caccini wiederkehren und den Beweia liefern, daaa man
achon 50 Jahre vor Caccini die Kunst dea Gesanges eifrig und wiaaenachaftlich

pflegte. Die Muaikbeilagen dea Dr. Goldschmidt'schen Buches beatehen aua Sol-

feggien aua Joh. Crflger's Lehrbuch, aus Herbat'a Muaica practica 1642, and Ton*

s&tzen aua Caccini'a Nuove musiche, nebat Verzierungs-Manieren, Arien von Ottavio

Durante, Serafino Patta, Antonio Archilei, Rugg. Giovanelli, Dom. Mazzocchio,

Girol. Marinoni, Giac Formaci, Ign. Donati, G. B. Bovicelli und Adr. Banchieri.
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]g Mitteilungen.

Den Schluss bilden wieder Solfeggien von Gins. Giamberti nnd Gio. Buonaventora

Viviani. Besonders lehrreich sind die zwei Satze von Caccini aua Nuove musicbe,

1601, deren Komposition zum Teil noch ins 16. Jahrh. hineinreichen. Caooini ver-

wendet eine reicblicbe Beziffenmg des Basses, reicblicber als alle ubrigen Kom-

ponisten dieser Zeit (Viadana scbreibt den Bass fast ohne Beziffenmg). Nocb mehr

erregt unsere Aufmerksamkeit die vielfache Anwendung der Septime, die teils mit

einer 7, teils mit einer 14 angezeigt ist. Seine melodische Erfindung erreicbt nnr

selten eine gewisse Anmut und die Passaggi sind maniriert, steif, unmelodisch und

unserem Gefuble nach vollig ungeniefsbar. Z. I}, die auf S. 26/27 mitgeteilten

baben nocb denselben Tonfall nnd Fortgang wie die Orgelstucke des 15. Jahrh.,

die in der Beilage zum Jabrg. 19/20 mitgeteilt sind. Man wundert sich nur wie

ein S&nger Instrnmentalfiguren von solcher Trockenheit singen konnte. Caccini

spricbt in der Vorrede so weise, kann sich aber docb von dem Geschmacke seiner

Zeit nicbt trennen.

* Deutsche Volkslieder in Niederhessen. Aus dem Munde des Volkes ge-

sammelt, mit einfacher Klavierbegleitung, gescbicbtlicben und vergleichenden An-
merkungen herausgegeben von Johann Lewalter. 1. Heft. Hamburg 1890. Ver-

lag von Gust. Pritzsche. Druck von L. Doll in Kassel. Kl. 8°. X, 68 S. mit

35 Liedem. Viel Neues bietet die Sammlung nicbt, denn die meisten Gedichte

sind bekannt und die Melodien zum Teil in Yarianten schon mitgeteilt Die ver-

gleichenden Mitteilungen am Ende jedes Liedes zeigen die weite Verbreitung der-

selben an und die Quelle des Fundortos Die Lieder selbst sind echte Kinder des

Volkes, einfacb und natfirlich. Man konnte ihnen aber den Vorwurf zu grofeer

Ahnlichkeit unter einander machen. Sie stammen wohl fast durchweg aus der

Zeit her als die Hessen von ihrem Landesberrn als Soldaten verschacbert wurden,

denn das Soldatenleben und der Abschied vom geliebten M&dchen Ziehen sich uberall

als Grundidee durch. Die hinzugefugte knappe harmonische Begleitung der Me-

lodien ist geschickt und anpassend.

* Herr Giulio Roberti in Turin hat in der Ricordi'schen Gazetta musicale

di Milano (Seite 566 ff.) einen Artikel fiber Claudio Monteverdi ,,1/artista e

l'uomo nuovamente studiati'
4

veroffentlicht Nach der vortrefflichen Arbeit Dr. Emil

Vogel'8, welche der Herr Verfasser nicht zu kennen scheint, ist nicht zu erwarten

Monteverdi von neuen Gesichtspuukten aus kennen zu lernen. Neu sind daher in

obiger Arbeit nur ein Brief M's. vom 13. Marz 1620 „Vengo a rispondere al capo

secondo ..." (S. 629) und der vom 7. Mai 1627, von dem Vogel nur einen Bruch-

teil veroffentlicht. Seite 646 ist ein mit Quartett begleitetes Recitativ aus dem
„Combattimento di Tancredi e Clorinda," aufgefiihrt in Venedig 1624, in Partitur

mitgeteilt. Das 56 Takte umfassende Recitativ zeigt uns von neuem den genialen

Begrunder der modernen Oper. Das Tremolo des begleitenden Streichquartetts ist

fftr diese friihe Zeit eine uberraschende Erscheinung, wie man Gberhaupt bisher erst

A less. Scarlatti als denjenigen bezeichnete, welcher das mit Orchester begleitete

Recitativ eingefubrt baben sollte.

* Die schon neulich 1890 S. 211 erwfthnten und bei Breitkopf & Hartel er-

scbienenen TanzstOcke aus Opern von Beinhard Keiser, herausgegeben von Dr. Fr.

Zelle, liegen jetzt in der Bearbeitung fBr Klavier von William Wolf vor (Pr. 1 M).

Es sind prachtige kleine Piecen von biibscher Erfindung und reizender Grazie. Die

Klavierbearbeitung l&sst das Original in seiner Eigentumlichkeit and der Keiser'schen
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Art gat durchblicken and ist doch roodernen Ansprtichen angemessen, soweit dies

(iberhaupt moglich ist. Wio schon erw&hnt sollen sie auch in einer Stimmenausgabe

fur Orchester, fur Streichquartett und fur Klavier mit Violine erscheinen.

* Die Breitkopf & Hartel'sche Verlagshauditing in Leipzig giebt jetzt die

in der Bach-Ausgabe erscbienenen Kantaten im Klavierauszuge (von Dr. Todt in

Essen bearbeitet) heraus und bat eine billige Lieferungsausgabe eingericbtet, die

audi dem weniger Bemittelten Gelegenheit giebt die alten Meisterwerke sich an-

zuscbafifen. Alio 8 bis 14 Tage erscheint ein Heft, welches eine Kantate enthalt

und zum Subskriptionspreise von nur 1 M zu beziehen ist. 10 Kantaten bilden je

eineu Band. Noch vor Weihnachten erscheint der erste Baud.

* Hen Kantor Theod. Carstenn in Elbing hat im Sept. 1890 die Theodora

von Hdnlel zweimal mit seinem Kirchenchore aufgeftihrt uud schickt dem Text-

buche eine langere Einleitung voran, in der er der Vernachlassigung dieses Ora-

toriums H's. gedenkt, die mutmafslichen Ursachen untersucbt und dann an der

Hand der Tbemen das gauze Werk kritisch aethotisch bespricht. Nach des Herrn

Verfassers Ausspruch ware die Theodora (iberhaupt in Deutschland erst ein einziges

Mai im Jahre 1871 (19/12.) in Koln von Ferd. Hiller aufgefuhrt. Wenn Herr

Carstenn tibrigcns meint (S. 3), dass es das einzige christliche Oratorium He
sci, was er geschrieben babe, so vergisst er wohl den Messias, die zwei Passions-

Oratorien und die ,,Resurrezione".

* Der Chorverein in Turin (Aecademia di canto corale „8tefano tempia")

unter Leitung der Herren Qiulio Roberti und Delfino Thermignon, haben am
24. Nov. 1890 ein Konzert veranstaltet, worin sie ein Gemisch von alteren und

neueren Werken zu Gehor brachten : Psalm 10 von Marcello, Monteverdi's Lamento

di Arianna. ein Solo aus Joseph von Me*hul, einen oetiram. Chor von Sarti (Giuseppe),

und Seb. Bach's chromatische Fantasie. Die fibrigen 4 Nrn. gehdrten der Neuzeit

an. Das Programm giebt fiber jeden Komponisten eine kurze Biographic und eine

Beurteilung des betreffenden Werkee.

* Der Mitgliedsbeitrag ffir 1891 von 6 M ist im Laufe des Januar an den

Sekretar der Gesellschaft einzuzahlen. Am 2. Jan. ist der 19. Jahrg. (17. Bd.)

der Publikation verscndet worden. Er enthalt etwa a
/8 der Opor Ludwig der

Fromme von SchUrmann, herausgegeben von Dr. Hans Sommer (der Schluss er-

scheint 1892). Die Oper fallt in die Zeit urn 1726 und zoichnet sich durch Er-

findung und lebhafte Dramatik aus. Sie ist die erste deutsche Oper, die in dem
Cyclus der Darstellung der Entwickelung der Oper in der Publikation erscheint. Ihr

wird sich darauf eine Oper von Keiser anschliefsen.

Anzeige der Druckwerke der Geseilschaft fflr Musikforschung.

1. Monatshefte ftir Musikgeschichte, 22 Jahrg&nge mit 2 Gesamtregistern.

Jahrg. 9 M. Begister je 2 M.

2. Yerzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der fruhcsten Zeit bis

zum Jahre 1800, Mit einein alphabetisch geordneten Inhaltsanzeiger der Kom-
ponisten und ihrer Werke. Pr. 3 M. (Nachtrage im 9. Jahrg. der Monatshefte.)

Ein Nachschlagebuch fur den Historiker wie Musikalienhandler,
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20 Mitteilungen.

8. Arnolt Schlick: 1) Spiegel der Orgelmacher. 1511. Pr. 1,60 M. 2) Tabu-

latnren uff die orgeln und laaten. 1512. Pr. 1,50 M.

4. Das deutscheLied des 15. und 16. Jahrh. in Wort, Melodie und mehr-

atimmigen Tonaatz, 1. Bd. Die Quodlibet, Spiel-, Tanz-, und Trinklieder. Pr. 3 M.

2. Bd. Hdss. des Mfinchener und Berliner Liederbuchs. Pr. 5 M.

5. 2 Verlagskataloge vou Alles. Vincenti in Venedig. 1619 u. 1649. Pr. 2 M.

6. Staden's Singspiel Seelewig von 1644. Partitur. Pr. 2 M.

7. Kataloge der Bibliotheken : Joacbimsthal. 3 M. — Universit&ts-Bibl. in

Gottiogen. 2 M. — Augsburg. 5 M.
8. Bficherverzeichnis der Musik-Literatur aus den Jahren 1839—1846.

Pr. 2 M.

9. Pablikation ftlterer praktiscber und theoretischer Musikwerke auf Sub-

skription. Zum Ladenpreis beim Einzelverkauf:

Jobann Ott's Liederbuch von 1544. Einleitung, Biograpbieen, Texte und

Melodieen in alien Lesearten. Pr. 5 M.

10. P. Anselm Scbubiger: Musikaliscbe Spicilegien fiber das liturgische

Drama, Orgelbau und Orgelspiel, das aulserliturgische Lied und die Instrumental-

Musik des Mittelalters. Mit zahlreichen Musikbeilagen. Pr. 6 M.

11. Joaquin desPres: Eine Sammlung ausgew&hlter Kompositionen zu

4—6 Stimmen. Pr. 15 M.

12. Heinricb Finck: Eine Sammlung ausgew&hlter Kompositionen zu 4—5
Stim. nebst 6 Tons&tzen von seinem Grofeneffen Hermann Fine k. Pr. 15 M.

13. Johann Walther: Wittenbergisch geistlich Gesangbueh von 1524 zu

3, 4 und 5 Stimmen. Pr. 6 M.
14. Virdung: Musica getutscht (gedeutscht). Basel 1511. Umdruck. Pr. 5 BL
15. Praetorius, Syntagma, Band If, 1618, Von den Instrumenten. Mit

Abbildg. Neudruck. Pr. 10 M.

16. Die Ope r von ihren ersten Anf&ngen bis zur Mitte des 18. Jahrh. 1. Teil:

Caccini. Gagliano. Monteverdi. Pr. 20 M. — 2. Teil: Cavalli und Ceeti. Pr.

20 M. — 8. Teil: Lully und Scarlatti. Pr. 20 M. — 4. Teil im Erscheinen be-

griffen.

17. Hassler's Lustgarten von 1601, in kleiner Partitur. P. 10 M.
18. Glarean' 8 Dodecachord, deutsch von P. Bohn. Vollst&ndiger Abdruck

mit alien Toosatzen in Partitur. 36 M.

* Die obige Publikation erscheint auf Subskription und kann jederzeit in die-

selbe eingetreten werden. Der Preis ftir die ersten zwei Jahrgange betrSgt je 15 M,

der folgenden zwei Jahrgange je 12 M und darauf tritt der Preis von je 9 M ein*

Die Auswahl der Werke stent im Belieben des Subskribenten. Einzelne Werke
werden nur zum Ladenpreise abgegeben.

Templin, Provinz Brandenburg.

Bob. Eitner,

Sekretar der Gesellschaft fur Musikforschung*

VermntworiJioher Bedaktcnr Robert Eitner, Templii (Uokermerk).

Druek ron Hirminn Bejer A SOhne m LangenMlse.
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MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

der GeseUsobaft fiir Musikforsohung.

iffliJalnaii

1891.

Preli dea Jahrgangto 9 Mk. Monatlioh erteheint
due Nummer ron 1 bit 2 Bogen. IniertionsgebObreo

fur die Zeile 80 Pfc

KommiMioxtarerlftg
too Breitkopf A H&rtel in Leipiig.
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Bibllographische Mitteiluogeo.

(Bob. Eitner.)

2. Ein unbekanntes Sammelwerk von Scotto.

In meiner Bibliographie der Musik-Sammelwerko ist p. 84 unter

1544 b. eine Ausgabe der Magnificat (Wittenberg bei G. Rban) be-

schrieben, deren ersten 11 Magnificat einem Sammelwerke entlehnt

sind, welches den Titel tr&gt:

(Versal:) Magnificat | Moralis Hispani |
Aliorvmqve Avthorvm.

|

Liber Priravs.
|
Bez. des Stb. | Drkz.

|
(Petit:) Venetijs apud Hiero-

nymum Scotum.
|
1542.

|

4 Stb. in kl. qaer 4°.

Titel des Altus, Tenor and Bassus. Titel des Cantus dagegen:

(Versal:) Magnificat
| Cvm Qvatvor Vocibvs |

Moralis Hispani,
|

Aliorvmqve Avthorvm. | Nuper diligent i cura in lucem prodeont. | Liber

— Drkz. — Primv8. | Venetijs apud Hieron. Scotnm. | 1542.
|

Die Druckerzeichen sind verschiodene, siehe Schmidt Petrucci

Fig. 11 u. Fig. 12.

Ohne Dedication. Register:

Magnificat 1. 2. 4. et 6. toni von Morales, 3. u. 8. toni von

Jacket, 5. toni von Bichafort, 8. toni von Tugdual, 4. toni von Loiset

Pieton o. 1. toni als Schloss ohne Autor.

Exemplar: Universit&ts-Bibl. in Jena.

MoMteh. t Mosikgwch. Jfthrgang XXTTf. No. S. 3
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22 Bibliographiache Mitteikngefl.

3. Ein unbekanntes Sammelwerk von 1665 im Besitze des

Herrn Dr. Emil Bohn in Breslaa.

(Versal:) Canto. | Scelta | De' Motetti | Da Gantarsi A Dve, E
Tre Voci

|
(Petit:) Compofti in Muflea

|
(Versal:) Da Diversi Eccel-

lentissimi |
Avtori Romani

|
(Petit:) Baccolti Dal Molto Ben. Sig. D.

Francesco Caudttotti, Benefitiato della
|

Bafilica di S. Lorenzo, in

Damaso, | E Dati alle Stampe Da Gio. Battifta Caifabri | Parte Prima
|

Wappen
||
In Roma, Nella Stam paria di Jacomo Fei d' Andrea Figl.

M.DG.LXV. | Gon (!) licenza de' Svperiori.
|
Si vendono alP Infegne

dell' Imperatore, e Croee di Genoa a in Parione.
|

4 Sib. in 4°: G. T. B. and Organo. Dedic. an eine Mailftnder

Nonne: Maria Vittoria Besta von G. B. Gaifabri, o. Datum. Enth&lt

6 Motet ten zu 2 and 7 Motetten zu 3 Stim. mit Be.

1. D. Bonifatio Qratiani, g& M. di Gap. del Giesh e Semin.

Bom: Qaam pulchra es, 2 v.

2. Jacomo Carissimi, Salve amor noster, 2 v.

3. Nicolo Stamegna, Maestro di Gap. di S. Maria Maggiore:

charitas o pietas, 2 v.

4. Ctioseppe Corsi, M. di Gap. in Laterano: Domine libera animam

meam, 2 v.

5. Oiov. Maria Pagliardi, M. di Gap. in S. Appolinare: Jesa

mi amantissime, 2 v.

6. JSrcole Berndbei, Ecce saeerdos magnas, 2 v.

7. Horatio Benevole, M. di Cap. di S. Pietro in Vaticano: Lau-

date dominum quia benignus est, 3 v.

8. Francesco Foggia, M. di Cap. di S. Lorenzo in Damaso:

felix mater ecclesia, 3 v.

9. Bonifatio Qratiani, Justum de duxit, 3 v.

10. Jacomo Carrissimi, Suscitavit Dominus, 3 v.

11. CHoseppe Corri, Exaudi Domine clamorem, 3 v.

12. N. Stamegna, Bonum mihi diligere Jesum, 3 v.

13. Oiov. Vincenti, M. di Cap. di S. Maria in Transtevere:

Paravit in mensa sua, 3 v.

4.

Pierre Phalese in Lfiwen verOffentlichte eine Sammlung Chansons

zu 4 Stimmen, die sich grofser Beliebtheit erfreute und noch bis weit

ins 17. Jh. hinein immer wieder neu aufgelegt and vermehrt wurde.

In der Bibliographie der Musik-Sammelwerke sind davon Aasgaben

Digitized byGoogle



Bibliographische Mitteilungen. 23

von 1560 (1560 d p. 160), 1570 d, 1597 h and 1636 beschrieben. Da
von diesem Sammelwerke aber immer mehr Aasgaben za Tage kommen,

so wird es nicht ohne Nutzen sein das Register vergleichend zosammen-

zostellen. Als bisher unbekannte Aasgaben liegen ans den Jahren 1562,

1573, 1589, und eine ohne Jabr ans dem 17. Jh. vor. Die Titel

weiehen nor am weniges von denen in der Bibliographic mitgeteilten

ab. Der von 1562 lautet:

Septiesme livre de chansons & quatre parties, convenables toot

aui instruments comme fe la voix. Superios. Imprim6 & Lovaln, par

Pierre Phalese . . . Tan M. D. LXII. Nach Straeten's Besehreibnng

in La mas. aui Pays-Bas, Bd. 2, p. 249, die aber nor 1 Buch von

53 Seiten mit 52 Ges&ngen notiert •*- es mQssen 4 Stb. sein — and

den Fandort nicht angiebt. Straeten's Register ist voller Fehler.

Ferner der von 1573: Livre Septiesme Des Chansons A Qvatre

Parties, De Novveav Gorrige, Et De Plvsiears Avtres Novvelles Chan-

sons (Lesqvelles Jamais N'Ont este imprim&s,) aagment6. Tont es

conuenables taut aui instruments qu'a la voix. Bez. des Stb. A Lovain.

Chez Pierre Phalese Libraire Jur6. En Anaers chez Jean Bellere.

1573. (Nor der Contratenor in der Stadtbibl. in Trier bekannt.)

Die Bibliothek der Egl. Masik-Akademie in Stockholm besitzt

die Aasgabe von 1589, ohne Altos, welehe 42 Nrn. enth&lt, deren

Register mir aber nicht bekannt ist

Van der Straeten beschreibt im 5. Bande seiner La musique aui

Pays-Bas, p. 282 die bis jetzt sp&teste Aasgabe. Sie wurde von D.

J. Zweeling veranstaltet and erschien in Amsterdam bd Paulas

Matthysz, ohne Jahr. P. Matthjsz druckte von 1602 ab bis gegen

1706. Straeten teilt keinen Fandort mit, aber das Register.

Vergleicbendes Inhalts-Verzeichnis.

A demy mort par maladie, Clemens non papa, 1560 d*), 1562,

1570 d, 1573, 1597 h Matthysz**).

A dieux ma voix, Noe Faignient, Nr. 41 in Matthysz.

Al balden wy vijnen veertlich bedden, Jean de Latre, 1636.

Alleges moy donee et plaisant, 1560 d. 1570 d, 1573, 1597 h, 1636.

Mattbys. (ohne Aator.)

Amarilli mia bella, Nr. 56 in Mattbysz.

*) Die Ausg. von 1560 nennt keinen Autor, erst in 1562 u. den f. werden

sie verzeichnet

**) In der Aasgabe bei Mattbysz ist neben dem Orfgmaltext noch ein nieder-

deutscher ontergelegt

3*
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24 Bibliographische Mitteilungen.

Beatus qui soli Deo, J. P. Siveelinck, Matthysz Nr. 12

Bovenzang, Nr. 53, 54 und 55. Fugue double k 4, CI. La Jeune,

in Matthysz.

Ge beau temps, Costeley, 1597.

Ge moi de may sur la rousta von Oodart in 1560, 1562, 1570, 1573,

1597, 1636 and Matthysz.

(Test a grand tort, von Boston, fehlt nur in 1636.

Gombien est malheureulz le desir. 1562 Nr. 31.

Comme la rose se port en peu, von Petit Jean (d. i. De Latre).

stebt in alien Ausg.

Cong6 je prens de ton bumanite, o. Autor, 1560, 1562, 1570, 1573.

Content desir qui cause, 1560, 1562, 1570, 1573, 1597, 1636 als

2. p. von Mais languirai, Clemens n. p., Matthysz, o. Autor.

Gruda mia tiraniella, Nr. 28 in Matthysz.

Gruyceloo8 ghy doet my pyn, Nr. 45 in Matthysz.

D'amour me plains, von Bogier, in alien Ausg.

Dan doet bet blauw gespan, Nr. 26 in Matthysz.

Demandes vous, von Cricquilion, fehlt in 1560 u. Matthysz.

De mei komt ons zer lieflyk aen, in Mattbys. Nr. 11.

Doulce (Douee) memoire en plaisir, von Sandrin, fehlt nur in 1636-

D'ung petit mot, von Cricquilion, nur in 1570, 1573, 1597.

D'ou me vient cela, belle je vous supply, o. Aut, fehlt in 1560 u.

Matthysz.

En attendant le eonfort de mamye, von CrequiUon nach 1562, 1570

u. 1573; von Petit Jean nach 1597 u. den sp&teren Ausg.; fehlt

in 1560.

Een bier, een bieren broyken, Guil. Messaus, 1636.

Een meisken eens, Ouil. Messaus, 1636.

Entre vous fille de 15 ans, 1560 und in 1562 mit Boston gez.

Fine affinee remply, nur in 1560, 1562.

Fini le bien le mal, memoire, 2. p. zu Doulce.

Galli8 hostibus, von Bust. Barbion, nur in 1562, 1570 und 1573.

Geuare hoe staet v vlas, Quit. Messans, 1636.

Heu fortis nimium, o. Aut., nur in 1562, 1570 und 1573.

Hors enuieulz (ennuieuz) retirez, von Qotnbert, fehlt von 1636 ab.

Ick sal den Heer mijn Godt ghebenedyen, Noe Faigiiient, 1636.

Ick seg adieu, wy t'wee wy moeten scheyden, Xu;[pus?] Episcopus,

1636.

II me souffit de tous mes mauz, o. Aut, fehlt in 1560.

Ingratitudo sequitur, Nr. 13 in Matthysz.
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Bibliographische MitteiloogeiL 25

lot groene, met v alderliefste, Jan Belle, 1636.

Janne moye al claer, Lupus HeUinck, 1636.

Je prens en gr6 la dare, Clemen* n. p. t
fehlt in Matthysz.

Je suis desherit6, von Cadeac, fehlt nar in 1636.

Juvons (jooons) beau jea tout en riant, Clemens n. p., fehlt in 1560.

Laet ons no al verblijden in diesen soeten tijt, Jan Belle, 1636.

La mort bien, 2. p. zu Pais je ne scai.

Languir me fais, sans t'avoir, o. A at., fehlt in 1560, in Malthysz zu

5 St. von CI. Le Jeune, Nr. 16.

Laura, die groene Lauren guide haeren, Nr. 25 in Matthysz.

Le content est riche, naeh 1597 von Gombert, in 1636 a. Matthysz

mit Oommaert gez. In alien Aosgaben vorhanden.

Le deuil issu, 2. p. za Si mon travail.

Le Alettes d'Ypre sont, 1560, in 1562 mit Bracquete gez.

Le mal que sent, 2. p. zu combien.

Maek vreugbt nu over al, D. J. Sweelinck, Nr. 52 in Matthysz.

Mais languirai-je tousjoors, Clemens n. p., in alien Aosgaben.

Mon per si m'i maria, Hub. Waelrant, 1597.

Mourir me faut, 2. p. zu Je prens en grt.

Musica, aldersoetste const, Noe Faignient, 1636.

Musiciens qui chantez, Hub. Waelrant, 1597.

combien est malheureux, Sandrin, in alien Ausg.

Or 8us & coup, qu'on se resueille, erst 1597 nennt XJricquillon; in

alien Ausg. vorhanden.

scio o s'io potessi donna, Oiachet Berchem, fehlt in 1560.

Soaverain pasteur et maistre la benediction, Clemens n. p., fehlt

in 1560.

Pere eternel qui ordonnez, Clemens n. p. fehlt in 1560.

Pour un plaisir, Cricquitton, in alien Ausg.

Puis je ne scai que dire, 2. p. La mort bien je desire, 1560 and

in 1562 mit CricquiUon gez.

Qaando bon bombre, o. Ant-., fehlt in 1560.

Qu'est it besoing, 2. p. zu Toutes les nuicts.

Quis dubitet fragiles, 2. p. Grescere poena potest, 1560, 1562.

Repicavan las campanulas, Nr. 47 in Matthysz.

Rossignollet qui chantez, Clemens n. p., fehlt in 1636.

Se (si) pur ti guardo, in 1597 mit Bait Donato gez., fehlt in 1560.

Si de present, 2. p. zu Sur la verdure.

Si dire je l'osoye, Benedictus, fehlt von 1636 ab.

Si mon travail vous peult, Sandrin, in alien Ausg.
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26 Bibliographische Mitteilangen.

Si tu te plains d'amour, 2. p. zu D'amour me plains.

800 droegh Kleopatra in schoonheid, D. J. Sweelingh, Nr. 22 in

Matthysz.

Soyons plaisans, tons gallans, Noe Faignient, in 1636 n. Matthysz.

Sponte sua tellus, 2. p. zu Ut flos.

Sur la verdure du prez, 0. Autor, 1560, 1562, 1570, 1573.

Susanne un jour, fehlt in 1560.

Tant que je vivrai, 0. Ant., fehlt in 1560.

Tant vou8 a!16s doux Guillemette, Abran, 1636.

Telz en mesdict qui poor, 2. p. za Vous perdez.

Te souvient il plus, 2 p. za Une pastorelle.

Toutes les nuicts, Cricquillon, fehlt in 1636.

Tu disois que jen moarroye, 1560, 1562.

Un doax nenny avec an doux, 0. Aat., fehlt in 1636.

Une pastorelle gentile, Hub. Waelrant, in 1597 a. Matthysz.

Un gay bergier prioit, CricquiUon, in alien Ausg.

Ut flos in septis secretes, 0. Aat, fehlt in 1597, 1636 a. Matthysz.

Venez, venez mon bel et doulce, 1560, 1562.

Vitam quae faciunt, 0. Auk, fehlt in 1560.

Vivre ne puis content, 0. Aut., fehlt in 1636.

Vous perdez temps de moi, Sandrin, in 1636 und Matthysz mit

CricquiUon gez., in alien Ausg. vorhanden.

Vrouken lief, solterstecken, Jac. le Fevre, (im Beg. Jac. Smidts) 1636.

Wy coomen bier al gheloopen, 1636.

In der Bibliographic der Musik-Sammelwerke sind unter 1555

i. k., 1556 g. h. i. und 1600 s. d. a. b. Drucke mit ziemlich gleieh-

laatenden Titeln in inkompleten Eiemplaren bescbrieben, von denen

Herr Pfarrer Charles F. le Blanc in Everdingen bei Utrecht die

Tenor8timme besitzt. Sieben Bflcher in einem Bande, im kleinsten

12° Format: 9'/s cm breit und 6 1
/* cm hoch, bilden scheinbar eine

zusammengehOrige Sammlung und doch sind es verschiedene, die sich

aber gegenseitig erg&nzen.

Primus
I
Liber Modulorum, | 4 et 5 vocum . . . | Tenor. | Apud

Jacobus Arbillium

Ort und Jahr unbekannt. Die Proske'scbe Bibl. in Begensburg

besitzt die 5. vox. Siebe Beschreibung, Bibliogr. p. 235, 1600 8. d.

Secundus
|
Liber Modulorum,

|
Quatuor et Quinque Vo-

|
cum
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Anaeigen mqaikhiatoriflcher Werke; 27

(quos valgus Motteta voeat) k Glemente non Papa eicellentisfsimo

raasico, exeerptas. | Tenor. | A pad Jacobam Arbilliam.
| DasselbeBuch

wie es unter 1555 i S. 142 oben angezeigt ist and zwar im Verlage

von Simon a Bosco, et Guil. Ghierotdt.

Der Iohali ist nach dem Drucke von Arbillins folgender.

1. Domioe quis habitabit, 5 voc.

2. Exaltabo te Domine, 5 voc
3. Domine clamavi, 4 voc.

4. Confundantor omnes, 5 voc.

5. Fac mecnm signam in bonam, 5 voc.

6. Assumpsit Jesus Petrum, 5 voc.

7. Erravi sicut ovis, 4 voc.

8. Vide Domine qnoniam tribulor, 4 voc.

9. Tribulationes civitatam, 4 voc

Tertiu8 | Liber Modulorum,
|
Quatuor et Quinque Vo-

| earn . .

.

|
Tenor. | Michaelis Sylaij | Typis.

|

Dies ist derselbe Druek, der anter 1600 s. d. a. p. 235 be-

schrieben ist and von dem die Proske'sche Bib), in Begensbarg nar

die 5. vox besitzt. Da in derselben nar die 5stimm. Ges&nge ver-

zeichnet sind, so gebe ich hier nach obiger Tenorstimme den voll-

st&ndigen Index.

1. Congratulamini, 5 voc Oreqoilloii.

2. Videotee, 4 voc Gondimel.

3. Hodie nobis, 4 voc Goadimel.

4. Dam complerentur, 5 voc. Clemens.

5. Domine, nonne, 5 voc Phinot.

6. Domine Deus, 5 voc. Clemens.

7. Landate Domine, 5 voc Goea

8. Domine non est, 5 voc. Clemens.

9. Domine probasti, 5 voc Clemens.

10. Adinna nos Deos, 5 voc Creqaillon.

Das 5. bis 7. Buch sind genaa dieselben wie sie 1556 g. b. i.

angezeigt sind, nor feblt bei der Druckfirma der Compagnon: Gail.

Gaerolt.

Wer weifi wo diese drei Drueker: Arbilius, Sylvias und Simon

k Bosco lebten?

Anzeigen maslkhlstorischer Werke.

1 BOhme, E. E. H., Lebrer am Eonservatoriam in Dresden: Die

Geschichte der Masik zasammengefasst and dargestellt in syn-

ebronistieehen Tabellen anter Berflcksichtigang der allgemeinen
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28 Anzeigen moaikhistorischer Werke.

Welt- and Kultargesehichte far Musiker and Masikfreande, sowie

zam Gebrauche in Musikscbulen von . . . Eingeftthrt im Egl. Kon-

servatoriom in Dresden. Leipzig 1890, Breitkopf & H&rtel. gr. 4°.

40 S.

Ein kuhnes Unternehmen, dessen sich bei dem heutigen Stande der

Musikwissenschaft in geschichtlicher Hinsicht nur Jemand unterziehen kann,

der die Musikgeschichte so nebenbei als Liebhaberei betreibt, oder anf Kon-

Bervatorien uber Musikgeschichte liest. Jede Seite giebt aach Zeugma von

der Urteilslosigkeit und Unwissenheit des Verfassers. Schon die wenigen

Worte im Vorworte kennzeichnen den Dilettanten. S. 4 heifst es: „Die

Angaben selbst sind nach den bervorragendsten neueren Gescluchtswerken

von W. Ambros, W. Langhans, E. Naumann, R. Pohl, H. Riemann, R.

Westphal u. a. (gewiss doch Mendel und Reifsmann, Schilling und Kon-

Borten) gemacht." Eine ahnliche Zusammenstellung von bervorragenden

lebenden „Musikge8chichtB8chreibern, Herausgeber filterer Musikwerke und

Handschriften" bietet das letzte Verzeichnis auf Seite 40. Obne Urteil

und Kenntnis der einschlagigen Werke werden Autornamen ins Blaue hin-

ein zusammengestellt. Die Literaturkenntnis des Uerrn Verfassers ist

durchweg eine ganz armseliga tTberall weisen die Kolumnen weifse Stellen

auf, in Zeiten wo massenhaft komponiert und gedruckt wurde. Weifs

doch der Yerfasser die Jahre 1846—1860 (S. 28) fiber Musikschriftsteller

in Frankreicb mit keinem einzigen Namen auszufullen und bietet dem
Loser eine vollig weifse Kolumne und gerade in dieeer Zeit haben Fetis,

Cou8semaker, Lafage, Vincent, Morelot und Ghoron ihre Hauptwerke ge-

schrieben. Die Einrichtung, einen Autor erst in seinem Todesjabre zu

nennen, scheint uberhaupt eine verfehlte zu sein, denn man sucht doch

eincn hervorragenden Mann in der Zeit seiner kraftvollsten Thatigkeit,

also z. B. Kiesewetter und v. Winterfeld in den 40ger Jahren, die aber

der Verfasser erst in die Zeit von 1850—60 setzt. S. 28 von 1846
bis 1860 „franz6si8che romantiscbe Oper 3. Richtung" glanzt mit dem
einzigen Autor Ad. Ch. Adam. In der fruchtbaren Opernperiode in

Italien von 1700— 1750 weifs der Verfasser nur Scarlatti, Pergolese und

Leo anzufuhren. Seite 21 liest man, dass Johann Kuhnau den „Sonaten-

stil fortgebildet" bat. Da es aber in dieser Zeit noch gar keinen Sonaten-

stil in unserem Sinne gab, denn eine Sonate war bis dabin nur ein Ein-

leitungssatz, so kann von einem Fortbilden doch gar keine Rede sein.

S. 16: Felice Auerio's und Giov. Francesco Anerio's verwandtscbaftliche

Grade sind biaher noch unbekannt, wenn daher der Verfasser von Brfidern

redet, so spricht er Sachen aus, die er nicht weifs. S. 17 zeigt in der

Zeit von 1600—1650 wieder sehr viel weifse Stellen, die noch scheinbar

verdeckt werden durch doppelte Anfuhqing ein und deaselben Autors.

Wem freilich Manner wie Hammerschmidt , Samuel Scheldt, Stobaeus,

Berigel, die beiden Staden, Kindermann, die zahlreichen Nurnberger und
Hamburger Liederkomponisten dieser Zeit unbekannte Grofsen sind, der

muss zu Philipp Harsdorffer greifen und vergisst dabei den Komponisten
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Anseigen musikhiatoriflcher Werke. 29

dee angefuhrten altesten deutscben SingBpiels 8eelewig zu nennen. "Wie

Glarean 8. 15 unter die katholischen Kirchenkomponisien gerat, zeugt aber-

mals von der geringen Belesenbeit dee Verfassers. Scandellus tnit Vornamen
Nicolo statt Antonio zu nennen, wollen wir nur ala Druckfehler verzeicbnen.

Dass aber Konrad Paumann in Nurnberg lebte and starb, ist wieder eine

grobe Unwissenheit, ebenso daas Heinricb Isaac beute noch ein Deutacher

aein soil, nacbdem sein Testament nun bereits zweimal ver6ffentlicht ist,

einmal von van der Straeten und das andere Mai in den Monatsheften, worin

klar und deutlich ansgesprocben wird, daas er ein geborener Niederlander

ist Jedes scbiefe Urteil fiber die Komponisten anzufuhren wurde uns zu

weit fubren, wir ersuchen aber die Direktion des Dresdner Konservatoriums

das Bucb als Lebrmittel auszuscbliefsen, denn es verbreitet mebr Falscbes

als Ricbtigea.

2. Wolff, LeODhard: Das musikalische Motiv, seine Entwicklung

und DurchfQhrung von ... o. 0., Verleger u. Jabr, am Ende:

Druck von C. G. Rdder in Dresden (1890). gr. 8°. 202 S.

Eine fleifsige und in gewisser Grenze aucb tuchtige Quellenarbeit.

Begrenzt waren des Verfassers Quellen, da er nur aus neuen Ausgaben

und nie aus den Originalen scbdpft. Es scbeint sogar als wenn ibm die

ndtige Vorbildung fehle die Originale leaen zu kdnnen, denn Seite 22 teilt

er einen Satz von Cypr. Rore nach Barney in den alten Scbluaseln mit

und setzt die versobiedenen dabei verwendeten Baasscblussel alle auf die

4. Linie und die 2 Punkte auf die 3. u. 5. Linie, fugt dazu aber Commer's

tTbersetzung bei, wie er es nennt, der namlicb die verschiedenen Baas-

scbluBsel auf der 3. 4. und 5. Linie alle nacb dem Bassschlussel auf der

4. Linie transponiert. Die Arbeit verdient das grofse Lob, daas sie sicb

mit aufserster Gewissenbailigkeit an das gegebene Tbema bait und niemals

abschweift Die Mitteilung von Musikbeispielen bilden den Hauptbestand

des Werkes, denn viel Worte macbt der Verfasser nicht und wo er sicb

ja einmal zu einer bistorischen Mitteilung versteigt, so geht er manchmal

recht fehl. So sind Willaert und Roro Organisten in Venedig (3. 21).

Willaert bat viel 8-, 12- und 16stimmige Cbdre geschrieben (8. 25).

Laasus gehdrt zu den Yorpalestrinern (S. 28). Im tTbrigen nimmt sicb

der Verfasser sehr inacbt und citiert lieber Ambros als eigene Ware auf-

zutischen. Die Aufgabe des Verfassers besteht nun darin nacbzuweiaen,

daas seit Dufay's Zeiten bis zur Gegenwart atets ein und mebrere Motive

dem Aufbaue eines Tonsatzes gedient haben und dies beweist er durcb

cbronologiscb geordnete Auszuge aus Kompositionen. Scbon die cbrono-

logiscbe Anordnung, wenn es aucb alles gute Bekannte sind, giebt ein

trefflich belebrendes Bild, wie sicb die Kuust entwickelt bat. Der Vei*>

fasser hitte nur mebr betonen sollen, daas die kontrapunktiscbe Motivarbeit

bis zur Entwickelung der modernen Instrumentalmusik eine vollig andere

gewesen ist und nacbweisen mussen, wie die Alten sicb stets fingstlich

an einen Gantus firmus anklammerten und fortlaufend die Motive desselben
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ausnfitzten, wahrend in sp&terer Zeit ein periodisoher Aufbau einera Ton-

flatze zu Grande gelegt wurde nnd jede grofsere Periode ihr bestimmtee

charakteristisches Motiv hatte. Beethoven widmet er mit Recht einen be-

deutenden Raum, denn er ist der Meister alter Meister ana einem Motive

ein Knnstwerk zu schaffen nnd die geringfugigste Tonformel zn einem

machtigen Aufbau zn entwickeln. Auch Richard Wagner5
*! sogenannte

Leitoiotive, deren Keim er Bchon in Karl Maria von Weber's Werken
nachzuweisen sucht, widmet er eiue sorgsame Untersnchnng. Sobald der

Verfasser in die Nenzeit tritt entwickelt er eine grofsere nnd selbstandige

Beredsamkeit nnd man folgt ihm gern, fuhlt sich angeregt nnd belehrt.

3. Prilfer, Dr. Arthur: Untersochungen Qber den aufserkirchlichen

Kunstgesang in den evangelischen Schnlen des 16. Jahrhunderts

von . . . Leipzig 1890. Gust. Fock. 8°. 67 S. Text, 235 S.

mehrstim. Tons&tze. Pr. 4 M.
Der Herr Verfasser ist jedenfalls ein Philologe, dies bezengt der

textliche Teil zu seinem Vorteile nnd der Musikabschnitt zn seinem Nach-

teile. Die Arbeit schliefst sich an von LUiencron y

8 TJntersuchungen fiber

die Horazischen Metren (Oden) in dentschen Kompositionen des 16. Jahr-

hunderts (Vierteljabrsschrift 3, 26) und dessen neneste Arbeit „Die Chor-

gesfinge des lateinisch-deutechen Schuldramas im 16. Jahrh." (ebd. 6, 309).

Dem Verfasser ist es gelungen dnrch eifrige Nachforschnngen das Feld

noch zu erweiteru nnd macht una mit einer Beihe von Werken dentscher

Meister bekannt, welehe demselben Schulzwecke dienten, namlich die Schfiler

dnrch Kompositionen lateinischer Oden, Hymnen u. a. in einem sich mehr
dem Metrum anschliefsenden Bythmus und meist im einfachen Contrapunkt

gehaltenen vierstimmigen Satzen eine angenehme Abwechslung wahrend des

wissenschaftlichen Unterrichts zu geben nnd zugleich bildend auf Ohr nnd
Gemfit zu wirken. Der Verfasser teilt in der Einleitung eine Anzahl

Aussprfiche von Schulmannern des 16. Jhs. und amtliche Verordnungen

mi^ welehe den Beweis liefern, dass sie, die Bewegung leitenden Manner,

mit Absicht und Verstandnis diese Gattung mehrstimmige Gesange an

den Schulen gepflegt sehen wollten. Die vom Verfasser gefuodenen diesem

Zwecke dienenden Werke sind folgende: 1. Melodiae scholasticae von

Mart. Agricola 1578 (die frfiheren Ausgaben von 1557 n. 1567 sind

ihm unbekannt). 2. BartJiolomeus Gesius' Melodiae scholasticae, Francof.

1609. (Fruhere Ausg. 1597 vom Verfasser unerwahnt, obgleich auf der-

selben Bibliothek.) 3. Crepundia sacrae Lud. Helmboldi, Muhlhaus.

Hantzsch. 1596, mit Kompositionen von Joachim a Burck, Joh. Eccard
und Joh. Hermann. (Fruhere Ausg. von 1578 in Mfinchen inkompL)

4. Joachimus a Burcks 20 Odae sacrae, Lib. 1. et 2. Muhlh. 1597.

(Fruhere Ausg. des 1. Baches von 1572, Bibl. Mfinchen.) 5. Sophoclis

Aiaz Lorarius stylo tragico a Jos. Scaligero, 1587, die Chore komponiert

von Joh. Cless, die sich gahz besonders dnrch Wohllaut und ausgepragte

Rhythmen auszeichnen. Die noch folgenden kursen Ghorsatze gehoren
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Schuldramen an nod haben wenig Bedeutung. Der den Partituren voran-

gehende Text ftihrt uns in jedes Werk ein, teilt mehrfach die Vorreden

mit, macht auf das Eigentumliche jedes Werkes aufmerksam und bemuht
sich in dieaer Weise den Leser vorzubereiten. So weit ist alles sehr schdn

und gat Der Herr Verfasaer bringt nun darauf die Partituren aelbst

und zwar, worauf er einen ganz beaonderen Wert legt, genau in den vom
Originate gebrauchten Schlfisseln, sich auf Otto Kade berufend, der ee

im 5. Bde. von Ambros Musikgeechichte ebenao gemacbt hat. Der
TJnterschied besteht nur darin, daas Kade so eine PartHur leaen kann,

die in aufsergewdhnlichen alten Schlfisseln stent und der Verfasaer nicht,

denn sonst wurde er das Agricola'sche Werk nicht bo verhunzt haben.

58 Seiten haben einen falsch stehenden Violinschlussel, der statt auf der

3. Linie auf der 2. Lime stent (Seite 31—88). Auf S. 70 lasst er fur

6 Zeilen einen besonderen dem alten Zeichen nachgeschnittenen Violinschlussel

schneiden und aetzt ihn hier ganz richtig auf die 3. Linie. Glaubt viel-

leicht Herr Dr. Prufer, daas dies ein anderer Schlussel als unser Violin-

schlussel sei? Die Form dieses Schlussels hatte fast in jeder Offizin einen

anderen Schnitt und dient una heute BOgar manchmal zur Erkennung des

Druckers. Auf 8. 43 wechselt einmal im Original der tiefe Violinschlussel

mit dem gewohnlichen auf der 2. Linie. Hier hatte doch der Verfaseer

seinen Irrtum bemerken konnen. S. 47 wird ein Satz mitgeteilt mit der

Bemerkung „Verderbte ttberlieferung". Wenn ein Herauageber alter Musik
kleine Drnckfehler im Originale nicht zu verbesaern im atande ist, dann
soil er doch seine Hande von Sachen weglassen, die er nicht versteht

Dem obigen Tonsatze fehlt namlich im Alt, 6. Takt, eine Taktpause. Der
Satz muss so beginnen:

is •*—eh
ESES£ ha- W_*L

-«- is: r
(Taktpause

fehlt.)

a. s. f.

J. :£ .—.-git &-**-m *=&-% i*z #m -»- " <S>m^
-*-*

und nun sehe man das Monstrum in Prufers Partitur an! Ferner weife

der Herauageber gar keinen Bescheid die fehlenden Versetzungszeichen zu

erganzen und befordert dadurch die abscheulichsten Harmonien ans Tagea-

licht: b— e, u. a. Cadenzen ohne erhohten Leiteton sind durchweg zu

finden. Wem soil nun diese Ausgabe von Nutzen aein? Warum wendet

sich der Herr Verfasaer nicht an einen Muaikhistoriker und bittet um
Hilfe? Jeder von uns wird stets bereit sein zu helfen, denn oft genug
aind wir gen&tigt die Hilfe der Philologen in Anspruch zu nehmen. Selbst

ein y. Humboldt schamte sich nicht die Hilfe der Astronomen in Anspruch
zu nehmen. Die Partituren der Hymnen von Gesius sind etwas beaser,

bis auf einzelne falsche Noten. Im Gesius konnte der Verfasaer doch

lernen wie die Versetzungszeichen zu verwecden sind und dort nachhelfen

wo sie fehlen
;
doch vergeblich sucht man nach einem redaktionellen Anteile
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dee Herausgebers. Abgeeehen von diesen Mangeln, bieten die Tonsatze

eine Fulle des interessantesten Stoffes, und wer mit dem Rotstift gut Be-

scheid weiis, wird nach dem Gebrauch desselben seine Freude haben. Be-

sonders macbe ich aufmerksam auf die Seite 196 mitgeteilten Chore von

Joh. Cless (der Komponist findet sich S. 53 unten verzeicbnet), die so-

wobl rbythmiach wie harmonisch sich besonders auszeichnen. Seite 206

and 207 befinden sich zwei Tanzlieder, die sehr an die von mir ver-

ofientlicbten alten Tanze 8. 109 und 111 erinnern, betitelt: Scbirazula

Marazula und Ungarescba. Heir Dr. Prufer bort nicbt weniger als Beet-

hoven's Pastoral-Sinfonie. Der Scbritt iat denn docb etwas zu weii

4. Kirchenmusikalisches Jahrbuch fUr das Jahr 1891. Heraus-

gegeben von Dr. Fr. X. Baberl. Regensburg bei Pustet Pr. 2 M.

IV S. Vorwort, 31 Seiten 5 Lamentationes 4 voc Jo. Mar. Nanino

(nach einer Hds. im Kapellarchive von St. Peter in Bom), 125 S.

Text and bis S. 132 Anzeigen.

Die diesjahrige Ausgabe zeicbnet sich durch einen ganz besonders

wertvollen Inhalt aus. P. Utto KornmiUler beschliefst seine Abhandlung

uber die alten Musiktheoretiker und gelangt zu den Aniangen des mebia-

stimmigen Gesangee, die er mit Franco von Koln abscbliefst. Dr. A.

Walter setzt seine Beitrage zur Geschicbte der Instrumentalmusik bei der

katholischen Liturgie fort, ebenso P. Ouido Maria Dreves uber das

deutsche Kirchenlied. Dr. Wilh. Baumker veroffentlicht das geiatliche

Lied „Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn" mit verschiedenen Singweisen.

Diesen folgen ,J)er liturgische Gesang" von Oeorg Klein und „Erinne-

rungen an Kaspar Ett" von Schafhautl. Ganz besonders wertvoll fur

die Geschicbte der Musik sind die nun folgenden Arbeiten: Archivalische

Excerpte uber die herzogL baiersche Hofkapelle aus dem Nachlasse des

veretorbenen Jul, Jos. Maier. Sie umfasst die Zeit von 1629—1798
und enthalt die Anstellungen der Kapellmeister Crivelli bis Peter Winter,

aufaerdem eine Chronik eines Eapellsangers aus der Zeit 1595—1632.

Diese Chronik ist ein Tagebucb, welches sich mutmaislich der Altist Joh.

Helgemayer angelegt und darin alles ibm merkwurdig erscheinende ein-

getragen hat. So befindet sich im Jahre 1608 zwischen zwei Geh&ngten

die Notiz „ist der Ferdinandt De lasso, vnser Capp: Maister gestorben.

Wer wird dieser Notiz nicht unbedingt Glauben schenken? und doch

ist sie nicht wahr; nicht nur dass es 1619 am 13. Nov. heifst nFer-

dinandt Capp: Maister auf Graz veraist", sondern in den Akten ist er

fortlaufend bis ins Jahr 1627 zu verfolgen. Da Crivelli, sein Nachfolger,

am 24/7. 1629 angestellt wurde, so ist der Tod Ferdinand's wohl urn 1628
anzusetzen. Die Totenregister der Frauenkirche in Munchen reichen soweit

nicht zuruck, wie ich mich selbst uberzeugt babe. Diesen folgt aus der

Feder des Herrn Herausgebers eine Biographic nebst Bibliographie uber

Qiov. Maria Nanino, aus den Akten des papstlichen Archivs gezogen,

mit zahlreichen Notizen uber gleichzeitige Kapellsanger und Berichtigung
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alter Irrtumer. Wie ich schon letzthin mitteilte ist die Hof- and Staats-

bibliothek in Munchen in den Besitz einer umfangreichen Sammlung Briefe

on Orlandus de Laasus gelangt. Anf S. 98— 105 teilt Herr Br. Haberl

Auszuge aus denselben mit, die anfserordentlich interessant sind. Den Be-

schluas bilden Anzeigen and Besprechungen literar-musikhistorischer Werke
der jungsten Zeit des In- und Auslandes, sowie Beschreibungen einiger

neu erbauten Orgeln von Bedeutong. Hier befindet sich an anscheinbarer

Stelle, S. 115, die Mitteilong eines Dokuments, welches von der grofsten

"Wichtigkeit ist and endgaltig die Frage entscheidet, ob Jacket and Jacket

Berchem zwei Personen sind. Herr Haberl teilt namlich aus dem Archive

der Gonzaga die Aufhahme Jacket's als Burger von Mantua nut, ge-

zeichnet „Mantaa 20. April 1534. Es heifst darin in deutscher TTber-

setzong: Jacobus Coliebaudi in Vitre geboren, Didzese Rennes (Bre-

tagne) wird das Burgerrecht in Mantua erteilt Der Familienname Jachet'a

war also Coliebaudi. £r nannte sich spater moist Jachet da Mantua

(s. M. f. M. 21, 129).

Mitteilungen.
* Herr Dr. Fr. X. Haberl, Direktor der Kirchenmusikschule in Regensburg,

Reichastr. L 76 erdffhet eine neue Einladung zur Subkcription anf Patotrina'a

Werke und zwar in der Weise, daas man for die 29 Bande in 2 Raten je 100 M
and als Schluaszahlung 90 M zahlt, oder 12 beliebige Bande in 3 Jahren oder

einmaliger Zahlung zu je 12 M erwirbt. Einzelne Bde. sind zam Preise yon je 15 M
za beziehen. Die Ausgabe hofft man im Jahre 1892 mit dem 32. Bde. zu beenden,

der auch die Biographie, Dokumente, Register, bibliogr. Belege and Facsimile ent-

halten wird.

* Die Zeitachrift for Instrumentenbau yon Paul de Wit in Leipzig (1891

Nr. 10) enthalt die Beschreibung einee bisher unbekannten defekten Buchea tiber

Instrumentenkunde im Besitze des Herausgebers. Das Buch bat Oktayformat, be-

ginnt mit 8. 19 und schliefet mit S. 40, es feblt also jedes n&here Kennzeichon

um Autor und Druckjahr zu bestimmen. Der vorhandene Text giebt aber einigen

Aufschluss &ber die Person des Schreibers und zwar heifst es dort, dass der Ver-

faaser schon mit 19 Jahren Kapellmeister war und zur Zeit Kapellmeister in Alt-

dttingeij sei, auch habe er im Laufe der Zeit gegen 2000 geistliche Musikstficke

komponiert „ohne die Schlagaachen (d. h. Instrumentalst&cke) und Spartituren

(Partituren), dabey auch nit genennet werden die vielfaltige Arcana musica (d. h.

theoretische Abhandlungen), auch Anagrammata, Logogryphi, Labyrinthi, Canones,

Aenigmata musica, ABC-taria, Invocatio per nomina notarum et aliae plures picturae

musicae." Der Herr Verfasser des yorliegenden Artikels, Herr Dr. Oskar Fleischer,

glaubt einen Komponisten aus der 2. Hilfte des 16. Jhs. in der Person zu

erkennen. Ich raochte dagegen fur das 17. Jh. stimmen und zwar hauptsachlich

deshalb, weil er nicht mehr das Hexachord gebraucht, sondern 7 Silben und sie

mit „ut re mi fa sol la si" bezeichnet. Nach unserer heutigen Kenntnis lasst sich

die Anwendung der 7. Silbe ,^i" erst mit 1603 nachweisen (Orgosinus, siehe M.
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f. M. 4, 40) and dann findet sie sich 1611 wieder in Calvisius' Eiercitatio; all-

gemein gebr&uchlich wurde sie erst in viel sp&terer Zeit Wenn nicht alles t&ascht,

so ist der Verfasser Abraham Megerle, 1607—1680, denn er war sowohl in

Salzburg von 1640—55 Kapellmeister (Salzburg wird in der Schrift mehreremals

erw&hnt), wie von da ab in Altottingen, wo er auch starb. Er r&hmt sich such

an 1486 Kompositionen geschrieben zu haben, was allerdings noch nicht 9000 sind,

doch darf man die Zahl wohl nicht so wortlich nehmen. Das Wichtigste des Frag-

ments bilden 9 Abbildungen, welche in dem Artikel getrea nachgebildet sind and
eine Anzahl damals gebrauchliche Instrumente enthalten: „Fletten, Bassfletten,

Schlagets Instrument (ein kleines Klavier), Clavicord, Pusaun, Quartpusaun, Trogi

(eine kleine Violine ohne Zargen), Violin (genau in der heutigen Form), Viola da

gamba (mit 4 Saiten u. 2 F-L5chern, also wie das Violoncello), Bassgeige (mit 5

Saiten), Laute, Tiorba, Zincken oder Cornet, Fagott, Trumscheit oder Trombamarina

und die Zwerchpfeiff." Wir erkennen auch hier an einigen Jnstrumenten das

17. Jh. ; besonders bezeichnend ist die Form und Besaitung der Viola da Gamba.

Herr Paul de Wit wurde sich durch einen Neudruck des Fragmentes sehr verdient

machen und stellen wir ihm die Monatshefte zur Verfugung.

* Herr Dr. E. Bohn setzt die historischen Konzerte auch in diesem Winter

fort und hat sich das Thema verschollene Opera gew&hlt. DittersdorfTs Apotheker

und Doktor, Wenzel Muller's Schwestern von Prag, Kauer's Donauweibchen, Peter

Winter's Zauberflote 2. Teil und manches andere einstmals gefeierte Singspiel kommt
in Bruchstticken zur Aufflihrung. Gewiss eine sehr gute Idee, die Ausfuhrende

und Zuhdrer lebhaft interessieren muss. Ein einleitender Vortrag bereitet die Zu-

horer in gehoriger Weise vor und verst&ndnisvoll kann dann ein Jeder alte Zeiten

an sich vorfiberziehen lassen. Warum ist so etwas in Breslau moglich? Jede

grSfeere Stadt konnte in gleicher Weise die alte Musik pflegen, doch es fehlt der

rechte Mann, der mit Geschick und Ausdauer die Sache in die Hand nimmt.

Einen Mann wie Bohn giebt es in der Welt nicht viele.

* Lager- Katalog von Richard Beriling in Dresden-A. Victoriastr. 29.

Enthalt eine Sammlung praktische und theoretische, ftltere und neuere Werke, dar-

unter 6 Originaldrucke von Seb. Bach, der 2. Teil der Clavier- Cbung sogar im

Handexemplar B's. mit zahlreichen eigenhandigen Korrekturen (Pr. 400 M). Ferner

Froberger's Diverse curiose e rarissime partite von 1695, Mattheson's Pieces de

Clavecin von 1714 und manches andere Werk. Am Ende ein langes Verzeichnis

von Werken zum Kauf aus alien Wissenschaften.

* Preis einer italienischen Geige um 1626. In den Akten des KgL sachs.

Hauptstaatsarchivs (III, 21 fol. 18 b. Nr, 115 BL 82) kam ich auf ein Schreiben

des kurs&chs. Kammerrats Osterhausen, datdert: Dresden, 11. Nov. 1626, durch

welches deraelbe seinen Herren, dem Kurf. Johann Georg I. zu Sachsen, gestutzt

auf ein Urteil des Kapellmeisters Heinrich Schutz, eine „sehr gute und dergleichen

jetzt hier zu Lande gar nicht auffindbare Discant-Geige zum Ankauf fur die kurf.

In8trumenten8tube empfiehlt." Der Preis betrug nur 20 Thlr. 20 Gr. und wurde

laut Befehls, d. d. Waidenhatn, 12. Nov. 1626 (Konz. ebd. BL 81) gesahlt Gkich-

zeitig erwarb auch der welsche Geiger Cardo Farina, der im „collegio Musioo"

war, ein solches Instrument.

Dresden. Theodor Distel.

* Herr Dr. Kali$cher veioffentlichte in der Zeitschrift Nord und Sud LVI,
166 einen sehr lesenswerten Artikel fiber QrUlparzer und Beethoven. Unter-
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haltungen zwischen beiden, gezogen aus den Konservationsheften Beethoven's, deren

die Kgl. Bibliothek zu Berlin eine gate Anzahl erworben hat Leider enthalten

dieselben folgerecht nor die Ausspruche Grillparzer's, w&hrend man auf die Ant-
worten Beethoven's nor einen Schluss Ziehen kann. Dee Verfassers Aufgabe bestand

nun zuerst darin nachzuweisen, in wie weit Grillparzer uberhanpt musikverstandig

war. Wir lernen dabei anch einen Aufsatz K's. kennen, der una bisher entgangen

ist and sich bei der Masse von halb-belletristisch und halb-wissenschaftlichen Zei-

tongen leicht den Blicken der Beethoven -Forscher entziehen konnte. £s ist dies

eine Arbeit im „Bar" vom Jahre 1886 Nr. 44 and 45, uberschrieben „Rdlstab
im Verkehr mit Beethoven". Ferner werden die Aufzeichnungen Grillparzer's

Qber sein Verhaltnis zu Beethoven, die im Jahre 1872 erschienen, einer Kritik unter-

zogen and die Irrtfimer Gr.'s nachgewiesen, die dadorch eotstanden, dass er sie

erst in so sp&ter Zeit, ohne je sich zu seiner Zeit Notizen gemacht zu haben, nieder-

schrieb. Seite 85 wird ein bisher unbekannter Brief B.'s veroffentlicht, der auf

Schindler ein grelles Licht wirft — Eine zweite Arbeit desselben Herren findet

man in der Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung 1891 Nr. 17, vom 11. Januar,

betitelt: Wann ist Beethoven geboren? Der Taufachein stellt nur die Taufhandlung
am 17. Dezember fest and lfisst die Geburt unbertthrt Man nahm daher bis jetzt

den 16. Dez. als Geburtstag an, in der Meinung in Bonn sei es in damaliger Zeit

wie an vielen anderen Orten Gebrauch gewesen das neugeborene Kind schon am
2. Tage zu taufen. (Bei meiner Durchsicht der Taufregister an der Frauenkirche

in Munchen machte ich die Erfahrung, dass man einst allerdings den 2. Tag nach
der Geburt die Tanfe vornahm, doch kommen so oft Auanahmen vor, dass es erst

am 3. Tage geschah, dass sich nie, wo der Geburtstag fehlt, der Tag vor der

Taufe mit Sicherheit aonehmen lasst Ein fthnliches Verhaltnis fand dort mit dem
Begr&bnis Verstorbener statt. Hier ist es der 2. Tag, dort der dritte und bei

hochgestellten Personen oft ein noch weit spaterer Termin.) Am Rheine soil die

Taufe am 2. Tage der Geburt ftberhaupt nicht Gebrauch sein, wie Dr. K.'s nach-

weist. llier geben die Beethoven'schen Konservationsbticher abermals den ge-

wunschten Aufschluss, denn der Neffe Beethoven's bezeichnet den 15. Dez. als den

Geburtstag seines Onkels und zweiten Vaters und schreibt (Heft sign. Nr. 63,

12. Bl. vom Dez. 1823): Heut ist der 15. Dez., und da bist Du geboren, so viel

ich sehen konnte; nur konnte ich nicht dafur stehen, ob es der 15. oder 17. sey,

da man sich auf den Taofschein nicht verlassen kann und ich es auch nur einmahl,

als ich noch bei Dir war, im Janus las" . . . Man sieht, dass mit unbedingter

Sicherheit sich auch der 15. nicht festhalten laast Beethoven selbst kannte ihn

nicht und der Vater verschleierte einst absichtlich sein Alter, um am hochbegabten

Sonne das Wunderkind recht lange auszunUtzen.

* O. Dienel: Die moderne Orgel, ihre Einrichtung, ihre Bedeutung fur die

Kirche und ihre Stellung zu Seb. Bach's Orgelmusik. Berlin 1891, Bibliographisches

Bureau. 8°. 4 u. 90 Seiten. Der Verfasser schliefst an eine frQhere Arbeit an

„l)ie Stellung der modernen Orgel zu Seb. Bach's Orgelmusik11
, unterzieht die

Orgel einer sorgfaltigen PrQfung in ihrer heutigen Bauart mit den zahlreichen Ver-

besserungen, prfift ihre Leistungsfahigkeit fiir den Kirchendienst und als Konzert-

orgel und giebt Orgelbauern, wie Orgelspielern und Organisten . beherzigenswerte

Winke und praktische Batschlage. Von Seite 70 ab widmet er die Schrift der

Stellung der modernen Orgel zu Seb. Bach's Orgelmusik. Der Herr Verfasser

schliefst sich zum Tail an die von Herrn Dr. Beimann aufgestellten Grunds&tze
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an (sieho M. f. M. 21, 124), ob unter Beeinflussang oder selbstandig that nichts

zur 8ache, jedenfalls geht er den richtigen Weg und ist ein Mithelfer die unainnige

Registrierung bei Bach'schen Orgelkompositionen aoszumerzen, wie sie biaher Ge-

brauch war and von anseren besten Orgelspielern zum Schaden der Kompositionen

gepflegt worde. — Hierbei aei zugleich auf eine aehr interessante Arbeit des Herrn

Dr. Beimann fiber daaselbe Thema in Lessmann's Maaikzeitang Nr. 1 u. f. hin-

gewiesen, worin der Herr Verfasser auafuhrlicher ala das erste Mai das Thema be-

handelt

* Quittong fiber eingezahlte Jahresbeitrage fur 1891. Empfangen von den

Herren Dr. W. Baumker, Bertling, Bewerunge, Dr. £. Bohn, Prof. Dr. W. Braane,

Dr. A. Dorffel, Prof. Dr. Failst, Direktor Israel, Baron Aless. Kraus, Prof. F. Kollack,

G. L. L5hr, Masikdir. Nachtmann, Fr. Niecks, Herzog von Ratibor, Reinbrecht,

Geh. Rat Dr. Schell, R. Schlecht, Schnuphase, Staatsminister Dr. Schurig, Prof.

Dr. H. Sommer, Prof. Stockhausen, Ksl. Univ.-Bibl. in Strafsburg, Pfarrer L. Unter-

kreuter, G. Voigt, Geh. Rat Dr. Wagoner, C. Walter, Dr. Ed. Jacobs fur Wernige-

rode, E. von Werra, A. Woworsky, Prof. J. Wust

Templin, 18. Jan. 1891. Bob. Bitner.

Verlag von Breltkopf & HBrtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Die Geschichte der Musik
zusammengefasst und dargestellt in synchronislischen Tabellen, unter

Berticksichtigung der allgeroeinen Welt- und Kultorgeschichte, fQr

Musiker and Musikfreunde, sowie zum Gebrauche in Musikschulen

VOU

E. E. H. BOhme,
40 S. gr. 4°. geh. 2 M.

Diese tibersichUich geordnete, sehr fleiisige Zusammenstellung wird aich nicht

nur Musikern und Mnsikliebhabern als ein willkommenes, bisher noch nicht vor-

handenes Hilfsmittel erweisen, es dfirfte auch bald an Konservatorien und Anstalten

aller Art, in denen Musikgeschichte gelehrt wird, Eingang finden. In den Semi-

narien, wo Musikgeschichte als Lehrgegenstand fehlt, werden die Schuler gern die

Cbersicht fur das Selbststudium anschaffen.

Heinrich Schiitz.
G-eistliche Chormusik. (8. Band der Gesarat-Aug.)

Partitur 20 M. Singstimraen, zum praktischen Gebrauch

einger. von Ph. Spitta, je 2,50 M.

Inabcsondere den KirchenchOren zur AuffUhrung empfohlen.

* Hierzu eine Beilage: Katalog der Musik-Sammlung der Unirersita'te-Bib-

liothek in Basel (Schweiz.) Bog. 1.

Vermntwortliohsr Bedakteur B o

b

e r t Bitner, Ttmplia (Uckermark).

Draok too Hermann Bejtr * SOhne la LnAgmmlsa.
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1 BeateUungeu
nimmt jede Bach- and Matikhandlnng entgegen.

la. 8.

Oeorg Moffat's musiktheoretlsche Abhandlung 1698.

Im 22. Jahrgange der Monatshefte S. 87 ist das Florilegium I. „Suavioris

barmoniae instrumentalis" von 1695 seinem Inhalte and Bedeutung nach gewtirdigt.

In der 2. Sammlung, mit gleichem Titel, yon 1698, befindet aich eine umfangreiche

Vorrede, welche aich fiber Lolly's T&nze und deren Ausfiihrong verbreitet und deren

Kenutnis yon allgemeinem bistorischen Nutzen ist Herr Dr. Qrandaur in Muncben

hatte die Gute mir eine Kopie derselben im lateiniscben und deutscben Wortlante

zu verehren und lasse ich zum allgemeinen Beaten bier die deutscbe Abhandlung

in genauem Abdrucke des Originals folgen. Exemplar in der Hofbibl. in Wien.

Angenehmerer Instrumental -Tanzmuslk

II. Samralung

mit mttglichstem Eifer bearbeitet in 62 vollkommenen StQcken, die

nach dem neueren Tanzstyle, der allm&hlig mehr in Gebrauch kommt,

verfafet

und

w&brend der Festfeierlichkeiten am Paassauerhofe zum glanzenderen

Empfange der bOchsten G&ste sowie anch zur TanzQbung des erlauch-

testen Prinzen mit voller Musik gut ausgefflhrt warden, am leichtesten

aber ?on yier oder ftinf Saiteninstrnmenten in Begleitung eines Basses,

and nach der Verscbiedenheit der acht Tone abgetheilt sind, wohl

auch zam besseren Verstandnifs and zar leichteren Angew5hnung der

wahren a. hdbscheren Methode, derartige T&nze genaner aufzufUhren

and am das edelste Stadium in der Eanst der Musik in Bezag auf

Mtuikgeach. 1 Monaton. Jahrgang XX11L No. 3. 4
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38 Georg Moffat 1698.

dies© Art der Harmonie raehr ihrer Vollendnng zuzuftihren and mit

einigen wissenswerthen in vier Vorreden fiber die Eigenthflmlichkeiten

eingetheilten Bemerkongen deatlieh beleuchtet.

Yon Georg Moffat, Kapellmeister and Pagenpr&fekt des er-

habensten and ehrwttrdigsten Flirsten and des Bischofs von Passaa.

Passaa,

beim Verfasser;

Draek von Georg Adam Holler.

1698.

Titel, Dedikation o. Vorrede dieser zweiten Sammlung aind mit den darin

enthaltenen n&tzlichen Bemerkongen a. mit Angabe der vornehmsten Stftcke, wie

hier lateiniach, so bei der Violine deotsch, bei der Yioletta italienisch o. beim

Violone franzosisch ubersetzt zo linden.

An den

ehrwttrdigsten and erhabensten Herrn

Johann Traagott,

S. K. U. Graf a. den Herrn

v. Kneff8tein,

Kanonikas an der Domkirche za Passaa, Dorakapitalar etc.,

ebenso an den erhabensten Herrn

Liebgott,

S. E. H. Graf, u. Herrn

v. Kneff8tein,

Freiherrn auf Greillenstein, Herrn von Spitz, Weidenholz, Hortheim

a. Schwertberg a. Eammerherr 8. Eaiserl. Majest&t; u. im Erz-

herzogtham Osterreich Erbsilbeirerwahrer etc.

an die Herren deatschen Brtider a.

meine verehrtesten G5nner.

Ebrwttrdigster Herr Eanonikas etc.!

Da ieb diese zweite Sammlung ffir angenebme Harmonie-Tanz-

masik ins Werk setze, weihe ich dieses Werk, das, wie ich hoffe,

den Pflegern der edlen Musik nicht onwillkommen sein wird, damit

e8 unter besseren Auspicien das Licht der Welt erblicke, nnterth&nigst

ibrem erlaachtesten Namen. Und ich hoffe nicht vergebens; da ja,

wenn in der erhabenen Kunst der Musik, Harmonie die Oberein-

stimmnng der Tfine unter sich ist, sie nirgends ihre Klange lieblicher

wiedergibt, als wo sie eine Sympatbie fflr sich weifs; wahrlich, icb

bin dieses neue mosikalische Werk nicbt nnr nach eigener WiUktlhr,

sondern mit vollem Bechte Ihnen schuldig! Denn ich mag entweder

Eoer erbabene Abkunft in Betracht Ziehen, oder erwftgen, dais
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Each mit dem edelsten Blute aach die erhabensten Tugenden ein-

gepflanzt Bind, so ist Eaere Erbabenbeit in kircblichen n. politischen

Kreisen gleich grofs. Und in der That, Ihr reifst alle Zeitgenossen

zur Bewunderung hin durch Euro FrOmmigkeit gegen Gott, durch

Euren treaen Eifer ftir das Haus Ostreicb, durch gleiche Ergebenheit

gegen unseren mildesten Ftirsten, durch Freundlichkeit gegen Eure

Untergebenen etc. Ich tibergehe den Ruhm Eurer Weisheit, welcher

za grofs ist, als dafs er noch durch meine Empfehlung einen Zuwachs

erhalten kOnnte.

Dies Eine glaube ich, dafs ich Musiker bin, nicht mit Still-

schweigen tibergehen zu dtlrfen, dafs unter Euren tibrigen erhabenen

Oeistesgaben, dies nicht die letzte ist, die Ihr ftir Musik habt, and ftir

deren Pflege. Denn Ibr lafst nicht nur den Lehrern dieser edlen

Kunst Euren Schutz und Eure Gnade angedeihen, sondern Ihr selbst

widraet, so oft es die hOheren Pflichten erlauben, einige Stunden

dieser ehrenvollen Bescbaftigung. Wabrlich eine edie Besch&ftigung

zur Vertreibung des Unmuthes! Und eine scbttne Erholung ftlr den

sonst sehr beanspruchten Geist!

Ich glaube daher zuversichtlich , nicht unbesonnen gehandelt

zu haben, dab ich diese meine Ausgabe von StQcken, dem Namen
von Ench beiden weihte; ich babe nemlich einige von diesen Stticken

verfafst zur ehrenvolleren Aufnahme der angenehmsten G&ste und zur

Terherrlichung der Festivit&ten w&hrend ihrer Anwesenheit, als auch

um dem kaiserlichen Prinzen eine von mir neu verfafete Tanz-Musik

unterzubreiten, unter Ihrer weisen Leitung, geehrtester Herr Mar-

scball; wenn nun in dieser Sammlung etwas Gates, Ntitzliches und

Angenehmes zn finden ist, so kflnnen es die Musikfreunde an Eure

Hoheit berichten; und defshalb babe ich es Euch gewidmet, damit

es um so mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehe, und nicht, wie so

oft, viele, wenn auch gute Werke in Vergessenheit liegen bleiben.

Nehmt daher, geehrteste Herren, mit Eurer gewOhnlichen Gate

auf dieses mein Geistesprodukt, wie es auch sei, und fahret fort, mich

und die Meinigen grofsmtithigst zu begtlnstigen und zu beschirmen.

Lebet ftir Gott, Kirche und Hof und hie und da auch ftir den SchQtz-

ling Eurer Musik, des erlauchten Kuefsteinischen Hauses treuen An-

hftnger. So gelobt

Eurer erlauchtesten, erhabensten Hoheit

nnterth&nig8ter Oiener

Georg Muflfat.

4*
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Vorrede.

Da ich geseben babe, lieber Leser, dafs die erste Sammlung

meiner Chorstiicke, welche ich zo Augsburg dem Drucke (ibergeben

und am Ende des verflossenen Jahres 1695, gleichwie mehrere meiner

frllheren musikalischen Werke, herausgegeben hatte, von mehreren

Musikfreunden, vorztiglich den Anh&ngern dieses flUfsigeren Styles,

zu deren Vergntlgen es namentlich bestimmt war, nicht nur gfitig

aufgenommen worden ist, sondern auch ein grofses Verlangen nach

den von mir bei dieter Gelegenheit versprochenen weiteren Tftnzen

hinterlassen habe, so hielt ich es der Mtthe werth, diese zweite

Sammlung, die an Melothesen reicher ist, als jene erste, durch

Mannigfaltigkeit angenehmer, und durch die NQtzlicbkeit der Be-

merkungen, wie ich hofte, empfehlenswerther, zu deinem Vergntlgen

und einem gerechten Urtheile vorzulegen. Es enth&lt aber von meinen

neueren zu Passau verfafsten T&nzen, die mir einigem Beifall sowohl

mit Tanzmusik als voller Instrumentalmusik am hiesigen fllrstlichen

Hofe gelungen aufgefflhrt wurden, eine nicht geringe Anzahl. Doch

verdanken sie noch verschiedenen andern Umst&nden ihren Ursprung,

nicht nur dem Verlangen meiner Ohren, angenehm bertihrt zu werden.

Als namlich Seine Hoheit fiber die Fortschritte Seiner erlauchten

Enkel und der Pagen sich ktimmerte, und wissen wollte, was in den

Wissenschaften, in den edleren Besch&ftigungen und auch in der

Tanzkunst geleistet werde, bat mich der Herr Dr. Christian Leopold

KrQnner, ich mSchte einigen guten Dichtungen neue Melodien unter-

legen, nach deren Harmonie man in komischem Aufzuge und bei

theatralischen Verrichtungen tanzte. Als ich diesem Wunsche mit

meinen schwachen Kraften GenOge gethan, sah der gfltigste FQrst

diese unsere gemeinschaftliche Arbeit mit so gdtigen Augen an, dafs

er beschlofs, sie solle auch vor anderen FQrsten und erlauchten

M&nnern, die an diesen Hof kommen, als Schauspiel aufgefiihrt werden,

und die AuffUhrung seines gUtigsten Beifalles wQrdigte.

An dae glaubte ich vornehmlich dich erinnern zu mQssen, ge-

neigter Leser, damit, wenn einige Stiicke dieses Werkes deinen deli-

katen Ohren etwas GewQhnliches, oder Fremdartiges zu enthalten

scheinen. du dies nicht der Unfruchtbarkeit oder Rauheit, sondern der

Notbwendigkeit, das EigenthQmliche des Tanzes darzustellen, zu-

schreibst. Denn obwohl ich mich keineswegs zur Zahl derer ge-

recbnet wissen will, welche die eben sich bietenden EinflQsse be-
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nQtzen, and, je alberner, far desto lobenswerther sie halten, aaf

welche jener Aasspracb des Horaz gat passen dflrfte:

Nimiam patientar atrumqae,

Ne dieam stulte mirati,

so kommt es doch oft vor, dafs man je nach der Qaalit&t des Stoffes,

zuweilen um den Charakter, die Worte. Geberden auszudrtlcken, etwas

nacbgeben mufe. Da defsbalb zur Vermeidung der Obersehreitang

grofse Umsicht n&thig ist, habe ich mich wenigstens bemtiht, das,

was in der Melodie der obersten Stimme, der Violine n&mlich, bis-

weilen ungew&hnlich ist, durch die Annehmlichkeit der gew&hlten

Begleitangsstimmen za mildern ; was aber den Ansehein des Gemeinen

hat, dnrcb kflnstlichen Baa in den Mittelstimmen and dem Basse za

veredeln. Cberdiefs hast da in dieser zweiten Sammlung die erstern

von mir gemachten Bemerkangen fiber die gewfthlteste Art T&aze

richtig vorzatragen ira Sinne des J. B. Lallias, die vorzOglich der

Neagierde derer gewidmet sind, welche wissen wollen, worin die

wahre Art and Weise dieser Methode besteht, oder vom Gebrauche

and der Ansicht Anderer sich anterscheidet. Indem ich dies Alles,

so weit es mir gestattet ist, in KfLrze ausfahren werde, gestebe ich

gerne za, dafs es von einem Anderen, der Violinspieler von Pro-

fession ist, viel besser, als von mir konnte behandelt werden.

Obrigens mache ich darauf aafmerksam, dafs ich durch das, was

ich sagen werde, dem gebuhrenden Lobe and erlangten Bufe anderer

aosgezeichneter Violinspieler (woran vor alien, wie ich anerkennen

mafs, Deatschland reich ist) wenn sie aoch nicht dieser Bichtang

folgen, aber doch in dem hOheren Gebiete dieser Eanst BQhmliches

leislen, darchaus nichts entzogen wissen will. Wenn diese die leb-

hafte Zierlichkeit des Lallias mit ihrer Sicherheit, Fingerfertigkeit

und Qbrigen Kanstgriffen verb&nden, so wQrden sie nicht nar alien

Aaslftadern gleichkommen, sondern sie hierin nooh meilenweit tlber-

treffen.

Ferner habe ich am Ende des Werkes noch beigefttgt einen

Index von den Abtheilungen, TOnen and den Jahren, in welchen

ich sie komponirte; auch ein Verzeichnifs and nicht blofs von den

frflheren, sondern auch von den n&chstens erscheinenden Werken von

mir, woraaf ich dich verweise; einerseits, damit du, wenn da etwas

in Anderer Werken, meinen Produkten Ahnliches findest, nicht mich

beschuldigst, als habe ich es anderswoher genommen, andrerseits

aoch, damit da bei der Kenntnifs dessen, was ich zu deinem Ver-

gnllgen and za deiner weiteren Aasbildang in der Eanst heraas-
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gegeben habe, diese meine Versuche and Arbeiten gtttiger aafnimmsl.

Leb' wohl.

Bemerkungen. (I. Theil.)

Auf Lullianisch-franzOsische Art T&nze aufzufQhren:

Beispiele hiervon, die mit dem hier Gesagten zu vergleichen

sind, sind am Anfange des „Violin" betitelten Theiles einzeln za

suchen. Die Art Tanzstticke ira Sinne des geistreichsten J. B. Lul-

lius mit Geigen aufzufQhren, die von una hier in ihrer Beinheit ge-

zeigt, und durch den Beifall und die Bewnnderung der beaten Mu-

siker der Welt empfohlen ist, ist eine so sinnreiehe Erfindnng, daft

man kaum noch etwas Genaueres, Angenehmeres, Eleganteres aus-

denken kann. Damit ieh dir, lieber Musikfrennd, hier in Kttrae

die vorztiglichsten Qeheimnisse derselben erOffhen kann, mufet da

wissen, da man auf zwei wunderbar verbundene Dinge zu sehen hat:

n&mlich die Ohren mOglichst angenehm zu bertibren und die Zeit-

theile des Tanzes so exakt zu bezeichnen, dafs man sogleich erkennt,

welcher Art jedes Stock ist, und die Bewegung des kQnstlichen Tanzes

Geist und Fflfse unvermerkt in Bewegung zu setzen seheint. Hiezu

aber halte ich 5 Stticke ftir nothwendig. Zuerst, urn reine Tone

hervorzubringen, ein richtiges, krftftiges Greifen der Saiten. Ferner

mtlssen alle Violinspieler ein und dieselbe Art beibehalten, den Bogen

naeh gewissen Regeln zu fuhren. Drittens die Bewegung, oder die

genaue Einhaltung des einem jeden Musiksttteke eigenthQmlicben

Tempos. Viertens hat man genaue Sorgfalt zu verwenden auf ge-

wisse angenommene Gebr&uehe der Wiederholung, gewisse Aus-

legungen der Noten und Eigeothttmlichkeiten des Styles und der Tanz-

kunst. FQnftens endlich hat man sich anzugewtthnen den richtigen

Yortrag einiger Zierliehkeiten, welehe einzelne Tone lieblieher zum
Ohre bringen und die Harmonie gleich Edelsteinen verherrtichen.

HierOber das folgende Distichon:

Gontactus, plectrum, tempus, mos atque venustas

Efficient alacrem, dulcisonamque chelyn.

I. Vom Griff e.

Dartlber, wie man die Saiten durch die richtigen Zwischenrftome

der rechten T&ne rein greifen mtisse, herrscht unter den vorzQglicheren

Geigern Europas, wenn sie auoh an Nation und Styl versehieden sind,

keine Verschiedenheit; gegen den Gebrauch und die Lehren dieser

pflegen schwache Dilettanten und ungebildete Saitenreifser alter Orten
zu fehlen.
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Um aber den Fehler falscher Tone zu vermeiden, gibt es nichts

Wirksameres als den best&ndigen Unterrieht eines erfahrenen Lehrers;

dais man von diesem die erste Qrundlage zum Violinspielen schOpfen

mtisse, habe ich scbon vorausgeschickt ; hier davon zu handeln ist

nicht in meinem Yorbaben. Ich sage nur, dafs zur AngewOhnung

reiner and richtiger TOne, and zur Erlangung eines genauen Ge-

hOres, nacb dem nOthigen Unterrichte eines guten Lehrers ; am meisten

nUtzt eine fleifsige Obung auf den Saiten mit solchen Direktoren, die

bierin aosgezeicbnet sind; and ferner die Vermeidang derjenigen

Stamper in der Kanst, mit welchen Ohren and Finger mehr verderbt,

als vervollkommnet werden. Oberdiefs habe ich bemerkt, dafs bei

weitem die meisten Fehler noch Unerfahrner and die Saiten falsch

greifender dadarch entsteht, dafs sie aus 2 Stimmen, die einen halben

Ton bilden, (wie mi a. fa; a a. b; b a e. etc.) den Ton mi oder

den barten Viertelston
ft

nie hoch genag nehmen; bingegen den

Ton fa, oder die weiche diesis b nie genagsam herabdrttcken. Einen

groben Fehler begehen aueh die, weiche gegen die wahre Dimension

der TOne and die Vorschrift der masikalischen Weisen oder gegen

die Harmonie mit dem Vorhergehenden and Folgenden bei Trillern

and andern Verzierungen falsche SchlQssel gebraucben. Unangenehm

berdhrt werden ferner auch delikate Ohren auoh bei reinem Griffe,

wenn die Saiten nicht kr&ftig genag, nicht lang genag gegriffen

werden ; daraas entsteht ein anangenehmer Mifston oder ein Zischen.

II. Vom Bogen.

In der Haltung des Bogens slimmen mit den Lullianern die

meisten Deatschen, was die kleineren and mittelgrofsen Geigen be-

trifft, Qberein; w&hrend sie mit dem Daamen die Haare leicht drUcken,

legen sie die Qbrigen Finger auf den BQeken. Diese Art wird auch

beim Basse von den Lullianern allenthalben eingehalten. In Bezug

auf die grOfseren Geigen unterscheiden sich die Italiener, weiche die

Haare unberQhrt lassen; and in Bezug auf den Bass die Gambisten

und Andere, weiche zwischen den Haaren und dem Holze des Bogens

die Finger einsetzen. Oberdiefs hat man beobachtet, dafs, obwohl

die hervorragenderen Geiger alter Orten anerkennen, dafs, je l&nger,

kr&ftiger, gleichm&feiger, und lieblicher, auch desto angenehmer

die Ftthrung des Bogens sei, docb die Deutschen und Italiener in

den Begeln Qber das Auf- and Abw&rtsstreicben des Bogens nicht

immer, ja nur selten mit den Lullianern Qbereinstimmen. Es ist aber

hinl&nglich bekannt, dafs man den Lullianern, welcban sich bereits
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die Engl&nder, Belgier und and ere anschliefsen, bei den hervor-

ragendsten Taktnoten, zumal bei denen, die einen Takt beginnen oder

scbliefsen and mehr die Bewegung des Tanzes anzeigen, ein nnd

dieselbe Art und Weise, den Bogen zu fohren, anfs Genaneste be-

obachtet wird, aueh wenn ibrer Tansende mitsammen spielen. tTber

diese EinfBrmigkeit beklagten sich nicht selten nnsere deutschen Geiger,

wenn sie eine grofse Differenz in der Harmonie bemerkten, wegen

der fehlerhaften Bewegung des Tanzes. Dm diese Bedenken and

diese Gefahr zu beseitigen, hielt ieb es der Mtkhe werth, einige Vor-

schriften der Lnllianer fiber Fflhrung des Bogens hier anzofthren;

wovon am Anfange des Theiles, der Viola betitelt ist, gehandelt

wurde, indem dies Zeichen, |, das Abwftrts-, jenes aber V, das Auf-

w&rtsstreichen des Bogens bezeiehnet.

I. Die erste Note eines jeden Taktes, die ohne Pause, oder

(Aussetzen) den Takt beginnt, ist fast immer abw&rts zu streiehen.

Dies ist die erste and die Haoptregel der Lnllianer, von weleher

das ganze Gesch&ft des Bogens and der baupts&cblichtse Untersehied

zwisehen ihnen nnd anderen abh&ngt , nnd womit die ttbrigen Begeln

gleichsam verwandt erscheinen. Wie nnn die Qbrigen Noten sich

anschliefsen, wird das Folgende lehren.

II. Im gewOhnlichen Takte, den die Theoretiker Imperfeetnm

nennen, mnfs man bei alien Noten, die den Takt in gleiehe Theile

theilen, welche an Zahl ungleich sind, abwftrts, welche an Zahl gleich

sind, aber aufw&rts streiehen. Diese Begel findet anch statt im 8
/4
-

Takte and bei anderen Taktverh&ltnissen in Bezng aaf die gleichen

vermindernden Noten. A. Vermindernde aber nenne ich alle diejenigen,

welebe scbneller sind, als die Taktvorzeichnang anzeigt. B. Die

Art and Weise aber, gleiehe Takttheile abzuw&gen, ist so zn ver-

stehen, dafs die Paasen oder das Aussetzen dem Werthe der Noten

gleich ge8tellt werden. G. In Bezug auf diese ganze Begel ferner

kommen die Qbrigen Gellisten leicht mit den Lullianern ttberein.

III. Im 8
/4-Takte, wo drei gleiehe Noten den ganzen Takt bilden,

wird, wfthrend die erste nach der oben angefdhrten Begel abw&rts

gestrichen wird, die zweite aufw&rts und die 3. abw&rts gestrichen,

and pflegt hie and da aueh m&fsig hervorgehoben zu werden, wo-

dureh es geschieht, dafs man urn einen anderen folgenden Takt zn

beginnen, den Bogen zweimal nacheinander abw&rts nehmen mufs.

D. Ofter jedoch, was bei schnellerem Takte leichter geschieht, wird

sowohl die zweite als die dritte in getheiltem Doppelschlage aufw&rts

genommen.
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IV. Beim Verhftltnisse von 6 TOnen wird der Takt in 2 (P)

;

von 9 TOnen in 3 (G), von 12 ToDen in 4 (H) Bestandtheile ge-

theilt: wovon einem jeden nach den vom Taktzeichen benannten

Noten je 8 miteinander zakommen. Von diesen 3 gleichen wird die

trete, anch wenn me keinen nenen Takt bsginnt, fast immer abwftrts

gestrichen, die andern 2 werden von den LoIIianern mit doppeltem

Striehe anfwftrts genommen. P, G, H. Wenn eine Panse von der-

selben Daner vorhergeht, dann mufs die folgende Note sowohl im

%-Takte (I.) als in den Verhftltnissen (L.) ohne Zweifel abwftrts

gestrichen werden.

Y. Sind mehrere Noten eines nenen Taktes naebeinander gesetzt,

so werden sie einzeln durch wiederholtes Abwftrtsstreieben ansgedrflckt.

M. Mehrere Noten aber, die einen nenen Bestandtheil des Taktes

bilden, werden beim Verhftltnifs mit 6, 7 nnd 12 TOnen, je nachdem

sie in eine gleiche oder nngleiehe Zahl fallen, nach obiger Begel II

behandelt, (N) bei 9 TOnen aber folgen sie dem ersten Pnnkte bei

Begel III.

VI. Mehrere aofeinanderfolgende synkopirte Noten pflegen ab-

wechselnd bald anf- bald abwftrts gestrichen zn werden. P. Dies gilt

auch von den gleichen Noten.

VII. Was aber die nngleichen betrifft, so wird die erste von

den kleineren, welche anf die grOfsere folgt, als von ungleicher Zahl

angesehen, wefshalb entweder jene nach ihrer Ordnnng (Q) oder,

wie es die Durehf&hrung erfordert, nach Wiederanfnahme des Bogens

(B) abwftrts gestrichen; oder es werden die ersten 2 kleineren anf-

wftrts gestrichen, (S.) die Qbrigen folgenden kleineren aber ab-

wechselnd. (Q. B. S.) Pausen aber n. Anshalter werden wie Noten

von ihrem Werthe gerechnet. (T.)

VIII. Von 3 Noten, welche einen Bestandtbeil des Taktes bei

Proportionen bilden, mnfs die erste, wenn sie nach sich einen Punkt

bat, mitabw&rts gestrichen werden. (V.)

IX. Mehrere einzelne Noten nach einer Panse oder einem Ans-

halter (snspirinm) im Takte, oder wenn sie das (Jbrige des Bestand-

theiles ausfQllen, kOnnen abwechselnd gezogen nnd gestofsen werden,

wenn die Panse oder das snspirinm den Takt oder den Bestandtheil

beginnt. (X.)

X. Eine kleinere Note, die vor Beginn eines Taktes noch da

1st, (Y) oder die nach einem Pnnkte oder Anshalter scbnell sich

anschliefst, (Z) ebenso eine kleinere Note, die anf eine grOfsere syn-

kopirte folgt (AA), ist immer anfwftrts zn nehmen; defshalb wird,
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wenn die vorhergehende aach aafw&rto zu streichen ist, der Aaf-

strich za theilen sein. (BB.)

Ausgenommen von der ersten Kegel sind bisweilen der Be-

schleanigang wegen bei besagten Stttcken Noten, welehe einen Takt

von ongleieber Zahl anfangen, des Wertes wegen solche, die einen

2. 4. 6. Takt and Ahnliches beginnen (wenn wir diese Stttcke auf

den dreitheiligen Takt beziehen); diese n&mlieb kOnnen behofs der

besseren Disposition der tibrigen and ihrer beqaemeren Ordnnng mit

bescbr&nkter Freiheit bie and da aafw&rts gestrichen werden; bald

werden jene, welehe einen Takt von ungleieher Zabl anfangen und

die Zeittbeile mehr bezeichnen, immer abwftrts gezogen (CO.) So

kommt es, dafs im Vorhergesagten Gourantes nieht einzeln ge-

trennt, sondern nar je 2 verbandene Takte angezeigt werden. Aufser-

dem soil man nur die erste Begel liber die erste Note eines

Taktes strenge beobachten; was aber andere Noten, die einen Be-

standtheil desselben beginnen and kleinere noch iibrige Noten betriflFt,

so mafs man 5fters gegen die 4. 8. and 10. Regel naeh den Ver-

b&ltnissen wegen des schnellen Tempos bei Gigaes, Canaries and

Ahnlichem, bandeln, bei welcben wegen der h&ufigen Pankte die

Fortsehreitung Beispiele anter D D lebren werden. Ebenso kann man
wegen der schnellen Bewegong bei Boartes and Ahnlichem, wfthrend

die erste Begel strong za beobachten ist, die nachfolgenden Noten

oft gegen die 7. Begel, wie die Beispiele anter EE zeigen, nach

Willktihr bebandeln. Ferner habe icb bei diesen 3 letzten Beispielen

die Freiheit durch ein Sternchen * bezeichnet. Endlicb kOnnen 2

kleinere Noten, sowie 2 semifesae die nor der
r

FlQssigkeit wegen

oder als Verzierung beigefQgt sind, je nach Beqaemlichkeit ent-

weder einzeln (FF) oder (was htlbscher ist) verschmelzend (GG)
zugleich durch einen einzigen, oder noch einen Strich gegeben

werden.

Gegen die Lullianische Weise handeln offenbar die, welehe anders

irgend eine erste Note des Taktes aufw&rts streichen. Dies ist bei

Deatscben and Italienern oft der Fall im Stheiligen Takte, zamal

wenn die 1. Note des Taktes ktirzer ist, als die 2.

Aas dieser Verschiedenheit der Ansicbten and aas der Ober-

tretang der ersten Begel der Lallianer entsteht die meiste Verschieden-

heit, sowohl was die ersten Noten, als aach die andern davon ab-

b&ngenden betriflft. Zur leicbteren Einsicht dieser Verschiedenheit

wollte ich ein and dieselbe Beihenfolge von Noten, wie sie von

einigen Deatschen and Italienern gegen die Weise der Lallianer aas*
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gefObrt wird, unter lit HH, wie sie hingegen von den Lnllianern

geordnet wird, unter lit. JJ zeigen. Der Lebhaftigkeit dieser thuen

auch die Zwang an, welehe gegen die 10. Begel eine kleinere Note

nach einem Pankte in den Strieh der n&cbstfolgenden aafgehen lassen,

wie Beispiele unter LL zeigen; diese sind unter MM anf die Lol-

lianische Norm zurfickgefQbrt; wiewohl andrerseite von den Lollianern

ZQgestanden wird, dafs bei vorbandener Nothwendigkeit die vor-

erw&hnte kleine Note aaf einen zweifaeben Bogenstrich der frQberen

Note hinweist, NN. Dies nun sind die baopts&chlichsten Begeln der

Lnllianer in Bezog. aaf die Ftibrnng des Bogens, die sowohi far Vio-

line and for mittlere Yiolen, als anch selbst for den BaTs genaa and

einftrmig eingebalten zu werden pflegen. Die grOfste Gewandtheit

der Lnllianer aber besteht darin, dafs man bei so vielen abw&rts ge-

ffihrten Strieben nichts Unangenebmes wahrnimmt; sondern im Gegen-

theile mit der langen Dauer des Slriches eine leicbte Schnelligkeit,

mit der Verscbiedenbeit der Bewegangen eine genaae Obereinstimmang

mit der Harmonie, and mit der Lebendigkeit der Tone eine Anmath

von ausge8ucbter Zartbeit aaf wanderbare Weise verbunden wird.

III. Vom Takte.

In Bezog aaf die verschiedenen Bewegungen des Taktes in der

Musik sind 3 Stttcke notbwendig. Erstens die Kenntniis des wahren,

eigenthfimlichen and in sich abgegrenzten Taktganges der einzelnen

Stttcke. Zweitens, wenn man diesen kennt, solange dasselbe Stock

daaert, ohne irgend ein Langsamer- oder Schnellerwerden konstant

darin gleieb zu bleiben.

Und drittens endlich den Wertb gewisser Noten behafs grdfserer

Eleganz ein wenig zu ver&ndern and dies wieder zu ersetzen.

Was den ersten Punkt betrifft, so babe ieh, welehe Taktvor-

zeiehnnngen und Stttcke eine langsamere, welehe hingegen eine

sehnellere Bewegung erfordern, in der Vorrede meiner ersten Samm-
lang (Augsburg 1695) bereits erkl&rt, woraaf ich den geneigten Leser

der Kllrze wegen bier verweise, welcher jenes erste Werk meiner

Tftnze beim Buchb&ndler Wilbelm Paamker daselbst k&oflich erwerben

kann. Warom aber die Lnllianer das zweitheilige (binanium) Zeichen,

oder den dorehschnittenen Halbzirkel, alia breve genannt, After, als

das bei uns gebrftacbliche viertheilige and darch einen einfachen

Halbzirkel bezeiehneten in ihren T&nzen gebrauchen, will ich ein

ander Mai erkl&ren. Aber zura genaueren Verst&ndnifs des wahren

Tempos verbilft aafser fleifeiger Obung mit Lullianern, am meisten
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die Kenntnits der Tanzkonst, welche die meisten Lollianer vers!ehen;

es ist daber kein Wander, dafs sie so genau das Tempo linden and

einhalten.

II. Ferner die Gleiehm&Tsigkeit des gefundenen and begonnenen

Taktes w&hrend der ganzen Durchftthrung eines Stttckes beizahalten,

ist nieht fflr Alle leicht : dagegen wird sehr oft sowohl g&nzlich, als

theilweise gefehit. G&nzlich, wenn das ganze Stack einerseits lang-

samer, andrerseits sebneller darchgefQhrt wird, als es die Besebaffen-

heit, Gattong and EigenthQmliebkeit desselben erheischt: theilweise

hingegen, wenn ein Takt sehneller als der andere, oder einzelne

Noten langsamer oder sehneller, als ihr wirklieher Werth ist, fort-

schreiten. (Fortsetzung folgt)

Anzeigen muslkhlstorlscher Werke.
5. Ph. Wolfrum. Die Entstehung and erste Entwickelung des deatschen

evangelischen Eirehenliedes in musikalischer Beziehung. Mit

musikalischen (? Musik-) Beilagen. Breitkopf and H&rtel 1890.

Der Verfasfler, welcher seit 1884 die kirchenmusikalische Ausbildung

der Kandidaten der Theologie im evangelisch-protestantischen Seminar der

Universit&t Heidelberg leitet, giebt in vorliegendem Werke einen TTberblick

fiber den Stoff der dort gehaltenen Vorlesnngen, welcbe „die musikalische

Seite dee Kirchenliedes" zum Gegenstand hatten. Dieser Versuch, yjnnge

Theologen mit mangelhafter oder keiner mosikalischen Vorbildung" thun-

lichst grundlich in die Materie des kirchlicben VolkBgesanges einzufQhren,

verdient die ernsteste Beacbtong. Es ist jetzt oft genag von der Wichtig-

keit und Notwendigkeit der musikalischen BiIdting der Theologen geredet

und geschrieben und noch immer nicht will sich irgendwo zeigen, dass fur

die Theologen die Musik nachst der Theologie wirklich „den ersten locum"

haben soil, wie Dr. Luther fordert. Man erkennt wohl uberall an, dass

die Gottesdienste der evangelischen Kirche in musikalischer Besiehung einer

Neubelebung bedurfen. Will man denn unsere Geistlichen nicht befahigen,

in dieser eminent wichtigen Angelegenheit ein Wort — oder wie es sein

sollte, das entscheidende Wort — uber das Was? und das Wie? mit-

zureden? In dem vorliegenden Werke ist wirklich ein ernstlich gemeinter

An&ng zur Losung der Frage gemacbt, wie die musikalische Ausbildung

der Theologen zu gestalten sei. Vorweg sei bemerkt, dass der dargebotene

Stoff mit Umsicht und mit Benutzung der besten jetzt zuganglichen Quellen

und Quellenwerke ausgewahlt ist. Die Stellung des Verfassers zum Wesen
des Kirchenliedes verdient ungeteilte Zustimmung. Es ist richtig und da-

her nicht nachdrucklich genug zu betonen, dass die Gesangbucher des

16. Jahrhunderta die maisgebenden Quellen unseres volkstumlichen Kirchen-
gesangee sind; „dass das geistliche Volkslied jener Periode das edelste und
anregendste Melodieenmaterial darbietet, welches ein Bollwerk bildet gegen
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gewisse seichte, volkstumlioh sein wollende, moderne Musikerzeugnisse."

Die Wiederbelebang dee musikalischen TeOee unserer evangelischen Gottee-

dienste kann nor erreicht werden, wean man sich auf diesen Boden stellt,

wie das erfreulicherweise in Baiern Beit 1854, in beiden Heasen, in

Hannover, in Schleewig-Holstein etc. Beit kurzem geechehen ist. Das
vorliegende Werk Wolfram's ist sehr geeignet, etwaige Zweifel nnd Be-

denken auf diesem Gebiete zu zerstreuen. Es lasst daruber keinen Zweifel

:

dass die Hebel zunachst beim Rhythmus wieder eingesetzt werden mussen,

wenn wir zu besseren Zustanden gelangen sollen. (Vorrede pag. X nnd

a. a. O. im Text) Wenn es in der Yorrede heifst: „fur Theologie 8tu-

dierende mit mangelhafter oder keiner mnsikalischen Vorbildnng", so ist

dazu zn bemerken, dass es wohl kanm mdglich sein wird, jemanden, der

aller mnsikaliscben Vorbildnng bar ist, auf dem vorliegenden Gebiete zu

orientieren. Ein Minimum von musikalischem Wissen und Kdnnen muss

vorhanden sein. Ich denke, jeder angebende Tbeologe sollte doch imstande

sein, eine einfache Okoralmelodie abspielen und ihrem rhythmischen und

harmonischen Bane nacb beurteilen zu kdnnen. Aber selbst, wenn dies

der Fall ist — also wenn dies Minimum der musikalischen Vorbildung

vorhanden ist — wird die pag. 8 ff. gegebene Darstellung der Entstehung

der alten Kirchentonarten unverstandlich bleiben. Der Verfasser hatte am
Eingang kurz andeuten sollen, was or bei seinen Zuhdrern an musikalischen

Vorkenntnissen voraussetzt. Bei dieser auiserlich vollstandigen Aufeahlung

der Kirchentonarten u. s. w. kommen die Zuhorer leicht zu der Meinung,

dass sie grundlich in die Sache hinein getuhrt sind, wahrend sie doch in

der That kaum mehr als Andeutungen und tJberschriften empmngen haben.

Es wird der Satz keinem Zweifel unterliegen, dass fur die kunftigen

Pfleger unseres Kirchengesanges ein gewissea Kdnnen unendlich viel wichtiger

ist, als ein Reden uber die Sache. Und zum Kdnnen gehort vor allem

eine moglichst grundliche Beherrschung der Elemente der Musik. Wer
sich die letzteren nicht aneignet, der wird kaum Nennenswertes leisten

kdnnen. Sodann dieses. Der Verfasser sagt pag. 58 ^Luther hatte die

grdfste Bewunderung fur die . . . musikalische Kunst, die in mehrstimnriigen

Tonsatzen bestand . . . Er wurdigte auch den lateinischen (gregorianischen)

Choralgesang und pflegte ihn in seinen Gottesdiensten. Aber das hinderte

inn nicht, dem deutschen Volksgesange Platz zu schaffen im Gottesdienst

und ihm allm&hlich den Hauptanteil an der musikalischen Ausstattung zu-

zuweisen." Diesem G^sagten ist beizupflichten. Aber hat der Verfasser

denn in seinem vorliegenden Werke der %weiten hier Luther mit Becht

zugeschriebenen Bestrebung genugend gedacht? Hat wirklich der cantus

gregorianus fur unsere gottesdienstliche Musik und auch fur den Gemeinde-

gesang so gar geringe Bedeutung, dass er mit einigen Nebenbemerkungen

abgefertigt werden kann? Der Beruhrungspunkte zwischen ihm und dem
Kirchenliede sind doch viele, Neben dem Agnus del und dem: „Jesaia

dem Profeten" hfttte doch auch das Magnificat und das Nunc dimittis,

welch ersteres im IX. und letzteres im V. Psalmton allezeit im evangelisch;

lutherischen Gottesdienste gesungen wurde, eine Statte finden sollen. Luther
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hat mit der Einifigung dee Kirchenliedes keineswegs demselben eine fiber

Alles dominierende Stellung im Aufbau des Gottesdienstes geben wollen.

Er hat das KirchenJied der Liturgie dienstbar gemacht. Von der Be-

lebung der litorgiachen Form unserer Gottesdienste wird das erhoffte Auf-

bluhen anch des Kirchenliedee abhangen. Die liturgie aber kann den

cantus gregorianas nnd speziell den Psalmengesang nicht entbehren. Man
kann Ton dem hohen Werte nnd der einschneidenden Bedeutung des evan-

gelischen Kirchenliedes sehr wohl uberzeugt sein nnd doch zugeben, dass

der cantn8 gregorianas die Ghrnndlage (— die formelle Ordl.) unserer

gottesdienstlichen Liturgie alleseit gewesen ist nnd anch bleiben muss. —
Sachliche Ausstellungen bietet die durcbweg Mare and pranse DarsteDnng

nnr wenige. Folgende Daten mochten jedooh zu berucksichtigen sein.

pag. 52. Nicht Jacobus der Jungere (der Bischof von Jerusalem) sondern

Jacobus der Altere (der Bruder Petri)/ Vergl. Hase Kirchengesch.

pag. 76. Nicht „Grunwald" sondern nach Wackernagel: GrQenwald.

pag. 85. Nicht „AlthieBser" sondern nach Koch: „Altbiesser."

pag. 88. Das Lied: „Herr Jesu Christ, wahr1 Mensch and Gott" findet

sich bereits im Hamburger Enchiridion 1565. Paul Eber hat

daaselbe fur seine Kinder gedichtet. Die Angabe, dass das lied

1597 bei Joh. Eccard auftritt, ist darnach richtig zu stellen.

pag. 102. Die Werke Hermann's waren zunachst fur die Schulerinnen

der M&dchenscbule in Joachimsthal gedichtet, und nicht fur die

^Joachimsthaler Lutheraner". Die Anspruchslosigkeit des Dichters

soUte nicht verdunkelt werden.

pag. 103. Das Gesangbuch Selneccers enth&lt 90 Singweisen. Wie viele

davon ihm selbat zuzuschreiben sind, wird wohl kaum zu bestimmen

sein.

pag. 122. Chr. Knoll lebte noch 1627.

pag. 144. Yon den bfihmischen Brudern hat die evangel. Kirche die

sehr verbreitete Weise: „Christus der uns selig macht" entlehnt

Dieae Weise ist freilich a. a. O. aufgefubrt, darf bier aber jeden-

falls nicht fehlen.

pag. 152. „0 wir armen Sunder" steht bei Lossius 1553 noch nicht

Ubrigens giebt es Ausgaben von Lossius 1550 und 1552 nicht

Nach den Blattern fur Hymnologie 1885 pag. 117 ft. hat das

Datum der beiden Vorreden zu dieser falschen Annahme gefuhrt

pag. 198 Zeile 17 Druckfehler; statt 6. Takt muss es heifsen 7. Takt.

pag. 202. „Christe du Lamm <Jottes" kommt (nach Wackernagel) schon

1527 vor.

pag. 204. In der Oberechrift : „Wo Gott nicht giebt zum Haus seine

Gunst" muss es heifsen „sein' Gunst".

pag. 226. In der ttberschrift ,,11 me suffit etc. fehlt „mes."

pag. 231. Der Text zu dem Liede: „Die Bonn hat sich etc" ist nicht

von J. Stegemann. Verfasser ist bis jetst nnbekannt

Ft, im Februar 1891. H.
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Mitteilungen.

* Ein S&nger des sechzehnten Jahrhunderts im Gefangnisse. Im
K. S. Hauptstaatsarchive: Locat 9718 Nr. 71 befindet sich als einziges Blatt ein

(nicht unterschriebenes, aber besiegeltes) Originalreskript des Kurftrsten August

zu Saehaen an die verordneten Kite zu Dresden, d. d. Sachsenfeld, d. 4. September

1554, anf welchem folgende Begistratnrnotiz zu leaen ist:

„D[e]n niderlendiacben senger, welcher den pfarhern von alten Dresden 1
), als

der in der scbloskircben gepredigt, mit grosser lesterung iniurirt vnd noch dartzw

scblagen wollen."

Leider babe ich vergeblich nacii anderen bezuglichen Schriftstucken geforscht

and mufe der Name des Inquisiten nach Furstenau's Beitrige zur Geschicbte der

Kgl. S. musikalischen Kapelle 1849 S. 25 erganzt werden. In dem Beskript be-

zieht sich Kurf. August auf eineu Bericbt der Rate 2
) und lobt deren in der Sache

anfgewendeten Fleifs, befieblt auch, da er an ,,solchem des Niederlendischen be-

ginnen ein besonder vngnedigs misfallenn" tragt, „ihnenn zw gefengnis entziebenn

vnd bis zu vnser [des Kurffirsten] zukunft vorwarten lassenn" zu wollen.

NB. Das oben angeftibrte Kapellverzeicbnis im FQrstenau bedarf gar sebr der

Verbesserung. Nach Ftirstenau's eigener Verbesserung in den Mitteilungen 17. Heft

1867 p. 59 lautet dasselbe: Johannes Boemus. Erasmus KUnel. Hans Puffault

Asmus Franck. Johann Bastenv Antonius van Dorp (die folgenden 4 sind richtig).

Horatiu8 Bauerbach. Stumpfl jun. (auch Joach. Stumpel gen.) Valerian van Asper*

Jac. Haubt (die folgenden 7 Zeilen sind richtig). Jacob Morfoe. Martin Grefen-

thal. Die folgenden sind richtig.

* Zur Geschichte eines Mozart'schen Liedes. Moritz F&rstenau
giebt in Karl von Weber's Archive for die Sachsische Geschichte (IV, 184/5 Anm.

29) eine interessante Nachricht zu der Geschichte des Liedes Papagenos inMozarts

}vZauberfl5te
<(

: „Ein Mfidchen oder Weibchen wunscht Papageno sich4' u. s. w.,

welche ich hier wiederhole. Er spricht daselbst von einer Iiedersammlung des

kursachaischen Kapellmeisters Antonius Scandellue, welche 1568 erschien und

dem KurfurBten August zu Sachsen gewidmet war, also: Nr. 8 dieser Ges&nge

(Lobe den Herrn meine Seele) enth&lt in der 7. und 8. Tonzeile eine merkwfirdige

zuf&llige Ahnlichkeit mit dem Liede Papagenos. Karl Ferdinand Becker
hat znerst in der neuen Zeitschrift fur Musik (XII, 112) auimerksam darauf ge-

macht ScandeUus war jedoch nicht der Erfinder dieser Melodie, wie Becker meint,

sondern.hatte dieselbe nur neu bearbeitet. Zuerst erschien dieselbe um 1540 in

einer von Johann Kugelmann herausgegebenen Sammlung geistlicher Lieder in

vier Bearbeitungen zu drei, vier, fUnf und acht 3timmen. Dort lautet die betreffende

Stelle 8
):

') Das ist die jetzige Neustadt-Dresden.

*) Nach demeelben, der auch die Namen des Sftngers und des Geistlichen

enthalten dGrfte, habe ich vergeblich geforscht Bezugliche Untersuchungsakten

besitzt das K. S. Hauptstaatsarchiv ebenfalls nicht.

*) Man vergl. "Winterfeld: Evangelischer Kirchengesang u. a. w. I, 205 ff.

Beisp. 22.
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Schools, mit reichem Trost be - sch&t-tet ver-jflngt dem Al-ter gleich.

Blasewitz- Dresden. Theodor Distel.

* Johann Crocker: Hochzeitslied zur Yerm&hlung des Herzog Johann Georg I.

zu Sachsen mit der Herzogin Sibylla Elisabeth zu Wfirttemberg 16. Sept 1604

fur S. A. T. u. B. von . . . Neue Partitur-Ausgabe von Dr. Th. Distel. Leipzig,

Leuckart gr. 8° nebst 4 Stdm. Ein einfach gehaltener aber recht wohlklingender

vierstimmiger Satz.

* Schiedmayer & Sonne. Geachichtliche Entwickiung der K. Hof-Pianoforte-

Fabrik ... in Stuttgart Zum lOOj&hrigen Geburtstage des Grunders: 1786,

2. Dez. 1886 Kl. 8°. 16 S. Mit 2 Portr. u. Abbildg. der Fabrik.

* Die Verlagshandliing G. Freytag & Berndt in Wien hat soeben ein Portrat

Rich. Wagner's in Lebensgrdfee veroffentlicht zu dem sehr billigen Preise von 2 M.

Wenn sich auch nicht die hochsten Eunstansprfiche an dasselbe anlegen lassen —
in Nebensachen kommen sogar Verzeichnungen in der Perspektive vor, so ist es

immerhin in anbetracht des niedrigen Preises und der httbschen Ausstattung dor

Beachtung wert und gestattet auch den Unbemittelten dessen Anschaffung.

* Katalog einer kostbaren Autographen-Sammlung (Muaiker, Dichter etc),

welche im Geschaftslokal von Leo Liepmannssohn. Antiquariat, Berlin W. 63

Charlotten8tr., Montag den 9. Marz 1891, Yormittags 10 Uhr offentlich versteigert

wird. Entbalt 183 Nrn. mit selir wertvollen StQcken.

* Leo Liepmannssohn, Antiquariat. Berlin W. Charlottenstr. 63. Katalog 87

Musikliteratur u. Musikajien mit sehr wertvollen Werken, (416 Nrn.) z. B. Matthe-

son's harmonisches Denckmahl 1714. E. Bach's Musikalisches Vielerlei 1770.

Gottfr. Taubert, Bechtschaffener Tantzmeister 1717. Nic Yincentino, L'antica

musica 1555 u. a.

* Quittung aber eingezahlte Jahresbeitrage fur 1891. Empfangen von den

Herren A. Asher & Co., Pf. Anberlen, Fr. Jos. Battlogg, Carstenn, C. Dangler,

Th. Graff, Dr. Fr. Haberl, Joh. Ev. Uabert, Prof. 0. Hostinsky, Dr. Kalischer,

Prof. Kdstlin, Prof. 0. KoUer, P. Utto Kommuller. Em. Krause, Dr. Lurken, G.

Maske, Freiin von Miltitz, H. P. Jos. Moonen, A. Quantz, L Rosenthal, C. Runge,

Dr. H. M. Schletterer, J. Schreyer, Rich. Schumacher, Hugo Steinitz, Tubingen

Univ.-Bibl., Dr. Em. Yogel, von Wasielewski, W. Weber, Dr. F. Zolie.

Templin (U./M.), 16. Febr. 1891. Bob. Eitner.

* Der Gesellschaft fUr Musikforschung sind neu hinzugetreten die Herren

A. Reinbrecht in Yerden und F. Wiedermann in Berlin.

* Hierzu eine Beilage: Katalog der Musik-Sammlung der Universitats-Bib-

liothek in Basel (Schvreiz.) Bog. 2.

V«rantwortlleh«r Redaktev Bob«rt Ei titer, Ttmplki (Uckwmmrk).
Druek ron Hirminn Bejer 4 80boe in Lmgen—Imm.
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Fortsetzung.

Urn die Fehler, welche man gegen diese beiden Begeln begehen

kann, za vermeiden, ist vor Allem ein gewisser von einigen ange-

nommener Mifsbrauch abzulegen, welche ohne Unterschied jedes

Sttick Anfangs langsam, dann allm&hlig schneller, zuletzt endlich sehr

scbnell and kopfQber durchfUhren. Zweitens mafs man sich htiten,

dafs man nicht bei Kadenzen l&nger oder korzer, als es der Werth

der Noten erheischt, h&ngen bleibe. Drittens, dafs nicht die folgenden

Takte schneller als die vorhergehenden werden, sondern dafs man
sich im Gegentheile mehr zur M&fsignng als zur ftbereilang hinneige.

Viertens, dafs man nicht durch den blofsen Anblick von Laufen

(fu8arum) oder halben L&ufen erschreckt, beim Diminairen oder

Laufen zu sehr eile, sondern sich Zeit lasse. Fflnftens hat man bei

dreitheiligen Takten darauf za sehen, dafs dem letzten Drittheile des

Taktes sein wahrer Werth bleibt, welchen sehr viele anachtsamer

Weise ktirzer, als es sich ziemt, ausdrflcken, wefehalb sie das Tempo

beschleanigen and angleich machen. Diese Anmerkang habe ich bei

den Beispielen unter lit. 00. mit einem Sternchen bezeichnet.

Dieser Fehler wird sechstens auch beim zweitheiligen Takte,

zamal bei den Gavottis and anter einfachem Halbzirkel bei gemischten

von gleicher Zahl, leicht begangen (PP)*, welche man lieber bisweilen

ein wenig aufhalten, als bescbleunigen soil.

Monatob. t Mosikgesch. Jahrgang XXJII. No. 4. 5
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III. Yermindernde Noten der ersten Klasse, dergleichen im ge-

wdhnlichen viertheiligen Takte sind die Achtelsnoten, im zweitheiligen

oder alia breve Takte einfache Viertelsnoten, in den beitereren 3thei-

ligen Takten aber alle jene, welche urn die H&lfte kleiner sind, als

irgend ein Bestandtbeil des Taktes, werden, wenn sie nacheinander

folgen, von den Lullianern nieht ganz so, wie sie dastehen (denn

dies wflrde schlaff und kunstlos berauskommen) ausgefflhrt, sondern

ein wenig in der Weise verftndert, dafs jede, die in eine ungleicbe

Zahl fftllt, der Werth eines Punktes noch hinzngegeben wird, doreh

welehe Verl&ngernng die nachfolgende urn so viel kQrzer wird. Ver-

scbiedene Arten hievon in den verschiedenen Takten zeigen die Bei-

spiele nnter lit. QQ. Wie sie aber unver&ndert bflbscher aufgeftthrt

werden lit KK, wenn dies der Takt erlaubt.

IV. Andere Eigentbflmlichkeiten der Lullianer, soferne sie

uns zweckdienlich sind.

I. Die Inst rumente sollen vor der Ankanft der Zuh5rer, oder

docb wenigstens so still nnd karz, als es geschehen kann, noimal

gestiinmt werden.

II. Man enthalte sicb alles L&rmmachens und so vieler ver-

worrener Vorspiele, wodurch manche Luft nnd Ohren vor der Sym-

phonic so anzufflllen pflegen, dafs der darau3 entstandene Eckel fast

grdfser ist, als das ganze folgende Vergnflgen.

III. Der Ton, nach welchem die Lullianer ihre Instromente

stimmen, ist um eine kleine Terz niedriger oder tiefer, als nnser ge-

meinschaftlicher deutscber Normalton, auch an Theatern. Der unsrige,

den wir Ton des Gornettes nennen, scheint jenen zu durchdringend,

erzwungen und schreiend. Wenn es mir erlaubt w&re und icb nicbt

noch anderes zu berQcksicbtigen hatte, so wflrde ich wegen der bin-

l&nglicben Lebendigkeit, verbunden mit Anmuth, den ersten Ton, der

bei etwas dickeren Saiten angewendet wird, und bei uns Ghoralis

heifer, vor anderen w&hlen.

IV. Die Stimmen (partes) sollen so ricbtig vertheilt und nach

der Anzabl der Musiker vermehrt werden, dafs sie, einzeln in gleicber

Anzahl aufgestellt, angenehm und zierlieh vernommen werden. Auch

soil man nicbt der Violine oder der oberaten Stimme allein eine so

grofse und ausgesuchte Zahl von Gellisten geben, dafs die Mittel- und

Unter8timmen von hinl&nglichen und geeigneten Kraften entblflfst er-

scheinen ; wodurch die Harmonie ihrer grflfsten und bei diesem Style

in den unteren und mittleren Stimmen liegenden Zierde beraubt wflrde.
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Dies ereignet sich leider wegen dee thdrichten Wetteifers einiger Erst-

cellisten eehr oft.

V. Was die Violetta betrifft, in Frankreich Hautecontre genannt,

fl> wird sie besser durch eine mittlere Viola ersetzt, von etwas

schmalerer Strukiur, als die Violine oder die kleinere Hocbgeige.

Zor richtigen Handhabung des Basses hat man nothwendig jene

kleinere Bafsgeige zu gebrauchen, welche die Italiener Violineino, die

Deutschen den franzdsischen Bafs nennen, den man ohne Verstttmme-

luDg der harmonischen ftbereinstimmung kaum entbehren kann. Diese

im Yerh&ltnift zor Anzahl der Musiker zu vermehren, ist dem Gut-

achten des Direktors anheimgestellt ; wann hiefttr eine hinreichende

Anzahl von Cellisten vorhanden ist, so wird eine besondere Wirkung

jene grOfsere, in diesen Gegenden gebrftuchliche, hervorbringen, welche

die Deutschen Violen, die Italiener Gontrabasso nennen, obwohl sie

bei den Lallianern in den T&nzen bis jetzt nioht tlblich sind.

VI. Was in Betreff der Wiederholungen zu bemerken ist, so

habe jch schon in der Yorrede zu meiner ersten Sammlang hiertlber

Aufschlufs gegeben, welche der geneigte Masikfreund zu Bathe Ziehen

kann. Das tTbrige wird man sich leicht aus den beigefttgten Worten

und Bepetitiouszeichen, als auch den Fiualzeiehen mit dem Worte

Fine, wenn der Schlufe in der Mitte ist, sowie auch durch einige

Praxis leicht aneignen.

VII. Zur exakten Durchftthrung des Tempo endlich ist es sehr

von Vortheil, wenn von den einzelnen Spielern, wie es die Lullianer

thun, dies durch eine anstftndige Fufsbewegung angezeigt wird.

V. Yon der Anmuth des Yortrags und den Yerzierungen.

Die, welche ein unbescheidenes Geschrei machen, als ob die Yer-

zierungen des lullianischen Yiolinspieles die Melodic, oder, die vollen

El&nge in den Hintergrund dr&ngten, oder nur in Trillern (tremulis)

bestftnden, haben die Sache wirklich nicht gut bedacht, oder niemals

wirkliche, sondern nur Pseudo- Lullianer gehOrt Denn die, welche

dieser eleganten, aus der reinsten Quelle der Gesangsweise fliefsenden

Yerzierungen, Natur und Bichtung, Schttnheit und Erhabenheit, und

ihre EigenthQmlichkeit hinl&nglich erkannt haben, haben gewils bis

auf den heutigen Tag nichts gefunden, was in fthnlicher Weise den

untergelegten Gedanken zur Anschauung bringt, und die Aufmerk-

samkeit und Spannung des Geistes in solchem Grade zu fesseln ver-

mag. Da jedoch die Anzahl dieser Yerzierungen grO&er ist, als

manche vielleicht glauben, so will ich in Kilrze nur die behandeln,
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welehe die nothwendigsten sind, weitl&ufiger aber, wenn Qott es so

ffigt, sp&ter dariiber handeln. Der semitremulus oder perstrictio (<m

oder -4 ) beginnt and endet aaf seiner Note ; er gebraacbt den n&chst

tieferen SchlQssel (elavis) zum tremuliren, und zwar gerne den, der

urn einen halben Ton versebieden ist, welcher er defshalb hfiufig

darch diesis $ erhOht. Er ist meist sebr korz and begnttgt sich oft

mit einer einzigen Revibration. SS.

Der wirkliche and eigentliche Triller beginnt mit der n&chst

h&heren elavis (Note) und endet in der vorgezeichneten. Sowohl der

einfache, TT, als der reflexus, welcher ebenso seine n&chst bOhere

Note dazunimmt, and dann auf seiner eigenen Note ruhen bleibt

(VV), als auch der verschmolzene (confluens), welcher sich vom
refleios nar dadarch unterscheidet, dafs er aaf seiner eigenen

Note nicht raht, sondern schnell aaf die folgende Gbergeht, ist oft

aas 2 verbundenen halben Tdnen (semifases) za nebmen. (XX.)

Die accentaatio (JT* oder *~Z) setzt ihrer Note einen einzigen Ton

vor oder nach. Hievon giebt es 6 Arten, 3 vor- and 3 nachgesetzte.

Die Vorgesetzten sind: 1. praeaccentus, der die nftchst hOhere, 2.

sabsamptio, die n&chst tiefere and 3. insaltara, die am einen Sprung

entfernte Note za sich nimmt. Nachgesetzte sind 4. superficies,

die die n&chst hOhere, 5. remissio, die die n&chst tiefere and 6. dis-

jectio, die einen ganzen Ton mit sich hinten verbindet.

Die adminieulatio (/ oder \), welehe vorgesetzte accentnationes

aas 2 Noten umfafst, verbindet 2 Noten, wovon die ersten bei der

zweiten nochmal anzaschlagen ist (ZZ.)

Die praeoccapatio hingegen besteht aas nachgesetzten, and ver-

bindet hinwiederam mit der ersten Note den elavis der folgenden.

Aa. Die confluentia verbindet 2 oder mehrere Noten darch einen

fldchtig aasgefahrten Bogenstrich. Sie ist einfach, oder figarirt. Die

einfache (^ oder ^) in der Eomposition selbst bezeichnete, bringt

nichts mehr hinza. (Bb). Wohl aber die figarirte. Diese aber ist

gerade oder abschweifend. Die gerade (einfache) (^!T^ oder v^^)
geht schrittweise zu der einen Sprang entfernten darch die da-

zwischen liegenden Tone Qber. (Gc.) Die abschweifende (flexaosa)

hingegen ( oder ) schweift abwechselnd bald da bald dort

bin. (Dd.)

Die exclamatio {^) ist eine Art confluentia, welcbe darch

3 Tttne stafenweise aafsteigt. Sie ist entweder accessiva, welehe bei

ihrer Note (Ee), oder superlativa, die nach ihrer Note aufsteigt (Ff).

Die involutio (~) ist eine andere Art confluentia, welehe je
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3 Tone gleiebsam im Ereise, zuweilen einfach (Gg), zaweilen aber

im Triller herumdreht (Hh). Subcrepitatio {?*-** oder ^~u^)
unterseheidet sich von der confluentia nur dadurch, dafs sie einzeln

und gleichsam punktweise die Noten darch Ftihrang des Bogens

ausdrflckt. (Ii.)

Diminatio setzt an die Stelle ihrer eigenen langsamen Note

mehrere kleinere (LI).

Iiicursio {.;/ oder \) eilt schrittweise, aber schnell, mit

grdfster Bogenschnelligkeit zu ihrer Note. (Mm).

Disjunetio (| oder.) drQckt einzelne Noten so aus, als ob sie

nach sich ein suspirium batten. (Nn). Diese 12 Figaren nan mOgen
vor der Hand genflgen. Icb werde nan etwas Weniges Qber ihren

Gebrauch sagen:

Yon alien Noten, die uns in irgend einer Eomposition begegnen,

haben die einen grffteren, die andern geringeren Werth. GrOfseren

die, welche wie darch ein Naturgesetz dem GehOre Vorzag und Bahe

za gestatten scheinen : wie z. B. die Anfangsnoten, oder welche einen

Pankt nach sich haben, oder die von ungleicher Zahl beim Stheiligen

Takte, welche gewOhnlich abw&rts gestrichen werden. Geringeren

Werth hingegen haben alle Qbrigen, welche dem Ohre das Verlangen

nach Fortschreitong zordcklassen. S. Exempla lit. Oo., wo ich die

ersteren mit n, die letzteren mit v bezeichnet habe. Dies habe ich

zam besseren Verst&ndnifs der folgenden Begeln vorausgesehicki

I. Semitremoli passen fast fiberall, wobei von alien nur die

schnellsten Noten aasgenommen sind; auch verbietet nichts, deren 2

oder mehrere nacheinander zu machen, bei etwas langsamer Be-

wegung. (Pp.)

II. Mit einem tremulus die Melodie, Periode, Auf- oder Absteigen

zu beginnen, ist selten, aufser in mi oder diesis # zu billigen. Bey

diesen aber wird er sowohl einfach, als reflex (umgekehrt?) auch

selbst oft am Anfange angewendet (Qq.)

III. Bei stufenweisem Aufsteigen (Ek) wird die Hauptnote mit

einer adminicolatio, allein oder mit einem semitremalus, (8) verbunden.

Bei zu schneller Bewegung wird diese Verzierung auf die n&chst

folgende langsamere Hauptnote tibertragen (9). Einer weniger werth-

vollen Note wird bei m&Tsig schnellem Aufsteigen bisweilen ein tre-

mulus reflexus, allein (10) oder mit einem accentus versehen (11)

gegeben; damit kann zierlich eine adminiculatio verbunden werden

(12); auch nimmt man einen tremulus confluens dazo (13.) Einer

>vertbvolleren Note aber beim Aufsteigen einen tremulus zu geben,
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scheint rauh. So oft aber dies dennoeh der Fall ist, ist der tremulus

dureh eine praeoeeupatio vorher zu m&fsigen (14). Ausgenommen je-

docb sind mi and diesis
fl

welche, ob sie nan werthvoller sind oder

nicht, wenn sie nicht sehr schnell aufsteigen, fast immer mit einem

tremulus verziert zu werden pflegen (15).

IV. Bei stufenweisem Absteigen (Ss) kann man werthvolleren,

zamal punktirten Noten, leicht da and dort einen tremalas anfflgen

(16.) Einigemal lassen ihn aoch weniger werthvoile [zu bei ge-

ma&igtem Absteigen, allein (17), oder mit einer hieraof eintretenden

remissio (18). Bei sehnellerem Absteigen steht nur in m&feiger

Weise einigen werthvolleren Noten der tremulos zu (19).

V. Beim Aufw&rtsspringen (Tt) wird der werthvolleren Note eine

adminiculate, allein (20) oder mit einem semitremulus (21) gegeben.

Hie nnd da wird zur Hebung der Harmonie eine eonfluentia recta,

allein (22) oder (was noch schfoer ist) in einen versehmelzenden

tremnlas aafgehend (23) der werthvolleren Note vorgesetzt Am
lebendigsten von alien ist die incursio, welche bisweilen (24), aber

m&lsig zu gebraochen ist. Der Sprung zor Terz aufw&rts wird am
besten gemildert durch eine exclamatio accessiva (25), welche hier-

orts nur bei don Lullisten, und kaum anderswo, Gblich ist Obwohl

es sonst fehlerbaft ist, zu einem tremulus aufw&rts zu springen, so

ist es doch sehr oft gestattet (26) bei mi oder diesis $ einen tre-

mulus hinzuzufOgen. Dann aber ftndet er sich sowohl einfach, als reflex.

VI. Ferner wird ein Sprung abw&rts zierlich ausgeftihrt durch

eine praeoeeupatio (29) oder eonfluentia (30) oder subcrepitatio (31);

lebhaft durch eine incursio (32); von allem am lieblichsten aber ist

eine eonfluentia mit einem zarten tremulus, und das Absteigen durch

eine praeoeeupatio auf der vorletzten Note (88).

VII. Bei Eadenzen verlangen gewisse Noten den tremulus, andere

dulden ibn nicht (Xx). Der die Eadenz schlieisenden Note wird

selten ein tremulus gegeben, aufiser wenn sie urn eine Terz abwftrts

springt (34), oder stufenweise (35) oder mit einer praeoeeupatio nach

mi oder diesis $ tlbergegangen wird (36.) Ferner fflge ieh 6 zier-

liehe Formeln von Eadenzen, die nach Art der Lullianer verziert

sind, bei, unter den grfl&eren Nummern I, II, III, IV, V, VI in Bei-

spielen, wodurch du dioh bilden und den richtigen Gebrauch der

vorzQglichsten Formeln dir aneignen kannst.

V11L Von diminutiones, die aus dem Stegreife einfallen, habe

ich, da man sich selten darauf verlassen kann, nur einige gebr&uch-

liohere sub lit Ty. angefahit
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IX. Zwei aufeinanderfolgende tremulus sind moist nicht zu

billigen. Sie sind jedoch gestattet (37), wenn eine accentuatio da-

zwischen liegt (Zz), oder wenn (nachdem der ersteren Note kraft des

Obigen der tremulus zukam) die folgende in mi oder h&rterer diesis

# sich beflndet (38.)

X. Disjunetio endlieh (AAA) kann, urn die Bewegang des Tanzes

lebhafter zu machen, bei Noten von wenigstens mittelmftfsigem Werthe

(39) oder bei ganzen im 3theiligen Takte (40) oder bei ganzen Be-

standtheilen in Verh&ltnissen (41) zuweilen gebraucht werden, jedoch

nur obne Affektation und ohne Leichtigkeit oder Zupfen der Saiten,

und immer krftftig, m&fsig and zierlich soil sie geschehen.

In diesen 10 Regeln nan ist der ganze Umfang der Lullianischen

VerzieruDgen ttbersichtsweise enthalten, wie ich wohl behaapten darf,

wovon (aufser dem, was ich oben gezeigt habe) die einzige Lieblich-

keit dieser Methode, ibre Frische, Eleganz, wodurch sie sich von

anderen Arten unterscheidet, grOfstentheils abh&ngt.

Aber gegen diesen schflnsten Theil der MelopQia, welchen einige

eitle Spfltter vielleicbt for eitel halten, feblt man leicht aof 4faehe

Weise: n&mlich durch Unterlassung, anricbtige Anwendung, durch

zu hftufiges Anbringen and dareb Ungesehicktheit. Durch Unter-

lassang nftmlich wird sowohl Melodie als Harmonie nakt and an-

geziert; durch anricbtige Anwendang hart and rauh; durch za

h&ufiges Anbringen verworren and l&cherlich; durch Ungeschick

sieht sie bl6de and erzwungen aas. Es ist demnach ein so grofser

Eifer bei Anwendung dieser kostbaren Musikverzierungen (wo sie

sich nur immer finden) nothwendig; eine so grofse Umsicbt bei

Anweisung der einer jeden eigenthtimlichen Stelle, eine so grofse

Gel&ufigkeit bei AusdrQckung derselben, dafs die geringste Vernach-

Iftssigung, der adminiculate beim Aufsteigen, oder des tremolos in

mi oder diesis oder der leicbteste Sprung aufw&rts zu einem tre-

mulus, der nicbt nacb obiger Vorschrift ausgefQhrt ist, oder eine

kleine Scbwierigkeit in Bezug auf Sehnelligkeit, FlQssigkeit oder

Deutlichkeit bei Anbringung dieser Figuren nur zu h&ufig verrftth,

dafs die noch nicbt hinl&nglich mit diesem Style vertraut sind, welche

schon den Gipfel Lullianischer Vollkommenheit lftngst erstiegen zu

haben tr&omten. Dies Alles wird mit Gottes Willen in meinen ilbrigen

Sammlungen, die ich allm&blig herausgeben werde, eingehender be-

sprochen werden.

Nimm unterdessen, geneigter Musenfreund, diese meine Yor-

bemerkungen, die bis jetzt in mysteriOses Dunkel gehllllt waren, nun
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aber dir zu Liebe mit grofsem Fleifse in dieser Ordnung gesammelt

und keinesweg8 zur Beschr&nkung deiner Freiheit vorhanden sind,

gQtig und wohlwollend auf und vertheidige sie grofsmttthig verm6ge

deiner angebornen Vorliebe zur musikalischen Kunst gegen Neider

and solcbe, die meine Absicbten falsch aaslegen. Wenn da in diesem

Werke etwas Mangelhaftes findest, so scbreibe es meiner besehr&nkten

Eenntnifs zu ; wenn hingegen etwas Gutes, so danke dafiir Oott, dem
Spender alles Oaten, und bitte ihn, er mOge der Christenbeit, ins-

besondere unserm lieben Deutschland, ruhige Zeiten gew&hren und

eine den Musen bolde Loft weben lassen. Mir aucb, der icb in dem
unwegsamen Parnafs anter versebiedenen Sorgen herumsehweife,

m5ge er nach Entfernong als Mifsgunst unter dem erhabensten Scbirme

des Osterreichischen Adlers and dem gfltigsten Scbatze der Lambergiseh-

Passauischen Tiara, ein l&ngeres Leben, Gesundbeit and so viel Yer-

stand und Vermflgen gOtigst verleiben, als hiDreieheud ist, urn in

diesen Stoff tiefer einzadringen und andere dir zu Liebe sehon im

Geiste aufgenommene Arbeiten zu vollenden.

Die Druckwerke P. Marin Mersenne fiber Musik.
(Bob. Kitner.)

Mersenne nennt sieh auf dem Titel des Traits de l'harmonie von

1627 ,.Sieur de Sermes". Er war geboren am 8. Sept. 1588 in der

Burg zu Oiz6 (Depart. Maine) und gestorben den 1. Sept. 1648 zu

Paris. Hawkins bringt in seiner Ge6cbichte der Musik, Bd. 4 p. 104

sein Portrait. P6tis urteilt ttber seine musikliterarischen Werke, dass

sie einst ein hohes Anseben genossen, doeh die neuere Zeit hat sie

in die Vergessenheit gedr&ngt, da seine Ansichten veraltet und viel-

fach unbaltbar sind. Dennooh ist es fttr den Historiker von Interesse

genau zu wissen, was in den Werken enthalten ist. Bei ibrem mannig-

faehen und so umfangreiehen Inhalte fiuden sieh genug Mitteilungen,

die beute noeh von Wert sind. Einesteils bieten die vortreffliehen

Abbildungen von Instrumenten, andernteils Auszttge aus alten Autoren
und Tons&tze wenig bekannter Eomponisten binreichend Grand, die

Werke nicht unbeachtet zu lassen.

Das frttheste Werk, in dem er auch fiber Musik handelt, wird
von Weckerlin, im Eataloge der Bibl. des Conservatoire zu Paris and
in Forkel's Literatar beschrieben. Es ist betitelt:
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1623. F. Marini
|
Mersenni | ord. min. | S. Francisci de Paula.

|

Qnaestiones celeberrimae | in Genesim, cum aceurata
|
textus ex-

plication. | In hoe volumine athei, et deistae impugnantur, | & ex-

pugnantur, et Vulgata editio ab haereticorum calumnijs vindicator.
|

Graecorum, & Hebraeorum Musica instauratur.
|

etc. Lutetiae Pari-

siorum, | Sumptibus Sebastiani Cramoisy, . . .
|
1623

|
fol. 12 Bll. und

1916 Spalten.

Inr der Quaestio 56 wird fiber die Instrument© bei den Hebraern

und Griechen gehandelt Quaestio 57 fiber die Musik im Allgemeinen,

sowohl in alter als neaerer Zeit. Forkel p. 34 teilt den Inbalt der

17 Artikel mit und ffigt am Scblusse hinza. dass sie in Ugolini's

Thesaurus ant. sacrar. Tom. XXXII, p. 497 wieder abgedruckt sind.

Weckerlin teilt noch mit, dass sich Spalte 1527 eine Abbildung einer

„Githara nova et antiqua" und Sp. 1634 eine Harfe mit 24 Saiten

nebst 14 drei- 4- und Sstimmigen Psalmen befinden, die einer Psalmen-

Sammlung von Pierre Ballard entnommen sind. Die Stimmen stehen

sich gegenflber. Dem Pariser und Berliner Exemplare sind ange-

bunden

:

Observations et Emendationes ad Fr. Georgii Veneti proble-

mata. Lutetiae Paris. 1623 Gramoisy. 439 Seit.

Exemplare des Werkes besitzen die Univ.-Bibl. in Up3ala, die

Egl. Bibl. in Brfissel, Conservatoire in Paris und Kgl. Bibl. Berlin.

1627. Traits De
|
L'Harmonie Vniverselle. |

Oti est contenu la

Mufique Theorique
( & Pratique des Anciens & Modernes,

I
auec les

caufes de fes effets.
| Enrichie de Baifons prifes de la Philofophie,

|

& des Mathematique. | Par le fieur de SEBMES. | Vign.
||
A Paris,

|

Pour Gvillavme Bavdry . . . | M.DC. XXVII.

1 vol. in kl. 8°. Dedic. An Monsieur Mons. de Refuge, Con-

seiller du Boy en sa cour le Parlement. Gez. von F. le Sermes, o.

Datum u. Ort. Preface au Lecteur. Sommaire des seize livres de

la musique. Preface du premier livre. Table des theoremes du 1.

livre mit 30 Eap. Zusammen 2 Bogen. Darauf 304 Seiten Text u.

2 Bll. Beisp. fiber die 12 Modi auf den TOnen c d e f g a. — Das

1. Buch handelt fiber Allgemeines, fiber den Ton, die Schwingungen,

fiber geistliche und weltliche Musik im Allgemeinen, fiber Gesang-

und Instrumental -Musik. Ueber die Schriften des Buclidius Bac-

ehius und Nicol. Faber. Hauptregeln bei der Komposition. Begeln

nach Zarlino. Erklftrung der Fuge, der Imitation, der Cadenz u. a.

Ueber Bhythmik und Metrik. Das System Guido von Arezzo. Ueber
die Intervalle und die Tonarten. Ueber die 3 Klanggeschlechter.
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02 Die Dnickwerke P. Marin Mereenne fiber Musik.

Angebunden

Livre Second | De L'Harmonie
| Vniverselle. | Oh rharmonie de

toutes les parties de I'Vnioers eft expliqu6e tant en
|
general qu'en

partieulier. | Par le Hear de SEBMES. | Vign. | A Paris . . .
|

M.DC.XXVI1.
|

Dedie. A Mons. Monsieur Contel, Oonseiller da Boy en sa cour

des Aydes. Unterz. Francois de Sermes, o. Ort u. Dak — Preface

da second livre. — Table des Tbeoremes. 15 Kapitel. 10 B14. Der

Text z&hlt von Seite 305 wetter bis 477 u. 1 Seite Errata. Der

Inbalt besteht: Ueber die Consonanzen und Dissonanzen. Kap. 13

handelt fiber die Uarmonie Plato's und die Tbeorie des Bobert
Flud oder Bobert des Flots.

Exemplare besitzen die Kgl. Bibl. Berlin, das british Museum,

das Conservatoire in Paris, Egl. Bibl. BrQssel. Man vergleicbe aucb

die Besehreibung des Werkes in F6tis' Biogr. univ., welcher eine

Ausgabe rait gleicher Jabreszahl aber abweichendem Inhalt kennt.

1634 a. (o. Autor.) Qvestions | Harmoniqves. |
Dans lefquelles

font contenues plu- | fieurs chofes remarquables pour |
la Phyfique,

pour la Morale,
|
& pour les autres Sciences.

|
A Paris | Chez Iaqves

Villery . . .
|
M.DC.XXXilll.

|

1 vol. in kl. 8°. 276 pp. Dedic. A Monsieur Mons. de Bebovrs,

o. Namen u. Dat. — Preface. Er sagt darin, dass dies Werk nur

die „Preludes" ffir ein grofseres Werk seien. Der Text handelt fiber

Allgemeines, (iber die Musik der Griechen, des Boethius Lohre u. a.

S. 84 findet sich die Ueberscbrift „Discours sceptique sur la musique.

In der dritten Frage spricht er von den EQnsten im Allgemeinen u. 8. f.

Summa 5 Questions.

Angebunden

Questions
|

Inovyes. | Ov | Becreation
|
Des Scavans.

|
Qui con-

tiennent beaucoup de cbo- | fes concernantes la Theorie, | la Philo-

sophic & les
|
Mathematiques.

| A Paris Chez . . . M.DC.XXXUII.
|

180 Seit. Dedic. A Mons. D'Auzoles, unterz. in Paris den 2. Dec.

1633 von Villery. Mit einem Advertissement au leeteur, 5 Bll.

Enth. 17 Questions, welche fiber allgemein Musikalisches, teils fiber

Praktiscbe8, teils fiber Theoretisches handeln, mit vielfachen Hinweisen

auf die Musik der Griechen und der sp&teren Zeit

Exemplare: Bibl. Berlin, Conservat. Paris, brit. Museum, B.

BrQssel.

1634 b. (Versal:) Les | Prelvdes de rharmonie Vniverselle | ov
|

Qvestions cvrievses.
|
(Petit.) Vtiles aux Predicateurs, aux Th6ologiens,

|
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aux Astrologues, aux Medecins | & aux Philofophes.
I
Compofees par

le L. P. M. M.
|
A Paris,

|
Chez Henry Gvenon.

|
M.DC.XXXIV.

In kl. 8°. 8 B1L 224 Seit. mit 11 Questions.

[Exemplare im Conservatoire zu Paris. Egl. Bibl. Berlin Ag
2501. 8°. theolog.] Weckerlin bescbreibt das Werk in seinem Ea-

taloge and giebt ibm die sehr treffende Bezeicbnang „bizarre". An-

f&nglich 8pricbt er Qber das Horoscope eines Musikers; in der 7. Frage

fiber Chromatik, Enharmonic und Diatonic. In der 9. liber das grie-

chische Tetra- und Pentachord. In der 11. Frage behandelt er das

Thema, wie man eine Chanson komponieren raQsse. Das Buch gipfelt

mehr in SchOnrednerei ale aaf belehrenden Abhandlungen.

1635a (nach Weckerlin) F. Marini Mersenni, Harmonicorum is

libri, in quibos agitur de sonorum natura, caosis et effectibus: de

consonantiis, dissonantiis, rationibus, generibus, mod is, cantibus, com-

position, orbisque totius barmonicis instruments. Ad Henrieum Mom-
mo ram. Lutetiae Parisiorum, sumpt. Guil. Baadry. 1635. fol.

5 Bli. 184 und 168 Seiten in 2 Teilen. Der erste behandelt

das Theoretische, der zweite die Instrumente. Auf Seite 149 des

1. leiIs befindet sich der 4stim. Gesang VexiUa Regis. Die Ab-

bildungen von Instrumenten im 2. Teile findet man im folgenden

Werke wieder.

Exemplar: Conservat. zu Paris. Ebendort ein Exemplar mit der

Jahreszahl 1636, sowie in. der Brtlssler Kgl. Bibl. — Kgl. Bibl. in

Kopenhagen beide Ausgaben.

1635 b. Die Bibl. nazionale in Florenz besitzt einen Druck,

welcher den Titel tragen soil:

De la nature des sons, des mouvement et de leurs propri6t6s

avec le traite* des instruments &. chordes. Paris, Charlemagne. Fol.

Zum Teil stimmt der Titel mit 1636 iiberein, doch tr&gt er

einen anderen Verleger.

1636. Harmonie | Vniverselle, | Contenant La Theorie j Et La ^
Pratiqve

|
De La Mvsique, | Ou il eft traite* de la Nature des Sons,

& des Moauemens, des Confonances, | des Diffonances, des Genres,

des Modes, de la Compofition, de la I Voix, des Chants, & de toutes

fortes dlnstramens | Harmoniques. | Par F. Marin Mersenne de

TOrdre des Minimes. | Vignette || A Paris, | Chez Sebastien Cramoisy

. . . | M.DC.XXXVI. |
...

|

2 voll. in gr. fol. Der 1. besteht aus 18 Vorbll. u. 228 Seit.

Die Vorbll. bestehen aus einer Abbildong, dem Register, % Obser-
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84 Die Druckwerke P. Marin Mereenne fiber Musik.

vations, der 1. Praface generate au lecteur and dem Druckerprivilegiam.

Darauf ein neues Titelblatt:

Traitez
| de la natvre

|
des sons, et des mouvemens |

de toutes

sortes de Corps.
|

Dedic. an Louis de Valois, Conte d'Alais etc., gez. von Mer-

senne, dann Preface an lecteur.

Der Text besteht aus 3 Bflchern, eingeteilt in Proposition and

handelt fiber la nature et des proprietez du Son. 2. Buch du mou-

vement des corps. 3. Buch des mouvement et du son des chordes.

Am Ende 1 Tafel mit Abbildungen. Darauf folgt ein neuer Titel.

Trait6 de Mechanique. Des poids soustenus par des puissances

sur les plans inclinez k PHorizon. Neue Zfthlung bis S. 36. Darauf

„Traitez de la voix et des chants" mit Dedic. an M. Hall6,

4 Vorbll. und 180 Seiten mit vielen Musikbeispielen. Von Seite 166

ab: 1st. Tanze, wie Pavanen, Passemezzen, Sarabanden u. a. Seite

150 ein Beispiel fiber 256 Varianten der TSne c d e f

.

Darauf folgt : Traitez | Des |
Consonances, I Des Dissonances,

|

des Genres
| des Modes,

| ft de | la Composition,
j

Dedic. an Nic. Claude Fabry, unterz. von Mersenne als ,,de

TOrdre de sainct Francois de Paule, De nostre Maison de la place

Royale ce 18. Aoust 1635." Mit der Preface 6 Bll., dann 282 pp.

in 4 Bficher geteilt.

Der 2. Band ist betitelt:

Seconde Partie | De L'Harmonie
|

Vniverselle:
|
Contenant !

La
Pratique de Confonances. & des Diflbnances dans le Contrepoint

figur6,
|
La Methode d'enseigner. & d'apprendre k chanter. L'Embel-

liffement des | Airs. La Musique Accentuelle. La Rhythmique, la

Profsodie, & la | Metrique Fran^oife. La maniere de chanter les Odes

de Pindare,
|
& d'Horace. L'VtilitS de l'Harmonie, & plusieurs | nou-

uelles Obferuations, tant Phyfiques que
| Mathematiques : Auec deux

Tables, I
Tvne des Proportions, & \ Tautre des Matieres.

|
Cantate Do-

mino Canticum nouum, laus eius in Ecclefia Sanctorum. Psalm

149.
|
(Ballard's Druckerstock)

||
A Paris, Par Pierre Ballard . . .

|

M.DCXXXVII. |,... |

In gr. fol. 2 Vorbll. Titel und Au lecteur. Text beginnt mit

p. 283: Livre Cinquiesme de la Composition de musique.

S. 284 folgen von Monsieur Habert, Abb6 de CerisS, der Psalm
146 in 12 couplets fiber 12 Moden (Tonarten) im 2stim. Satze. (Nach
290 die verdruckten Seitenzahlen 191—222 statt 291—322) Sejte
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220 (320) die 4stim. Pantasie komponiert von Sieur de Cousu,

Chanoine de S. Quentin.

Livre VI: De Tart de bien chanter.

Second Partie de Tart d'embellir la voix, les recite, les Airs, ou

les chants. (8. 353).

Partie III. De la musique accentuelle (S. 365). IV. Partie. De
la Rythmique (374). Seite 408 die Versmafse in Noten verzeichnet.

S. 411 folgen lstim. „Airs" von verschiedenen Eomponisten, in ein-

facher und verzierter Vortragsweise and zwar von

Boesset (2) Bailly (1) Moulini6 (2) and 1 Anonymus (viel-

leicht von Mersenne selbst Qber die Hymne Bratio natus). S. 418

Oden von Pindar and Horace, 1 stim., wahrscheinlich auch von Mer-

senne komponiert. S. 440 Errata. Folgt neuer Titel:

Trait6
| Des Instrvments | A Chordes.

| Dedic. an Mons. de

Refuge, demselben, welchem die kleine Ausgabe in 8° yon 1627 ge-

widmet ist. 4 Vorbll., pag. von 1—412. Von Seite 89 beginnen

die Abbildangen der Instrumente und zwar beginnen sie mit der Laute

und der Notierung der Lautentabulatur, nebst Mitteilung von Lauten-

stttcken (S. 90 a. f.*) von Antb. Boesset, Mons. Ballard, Me-
zangeau, Chancy a. Basset.

Auf Seite 93 folgt die Mandora (mit 4 Saiten). Abbildung der-

selben nebst Notierung der Tabnlatur.

S. 95 die Ouitarre mit 4 u. 5 Saiten, nebst Tabulatur und

einigen Tonsatzen.

S. 97 die Cistre, ein lautenartiges Instrument mit 4 and 6 Saiten,

Tabulatur.

S. 99 der Colachon mit 3 Saiten, ebenfalls ein lautenartiges In-

strument mit sehr langem Halse. Stimmung: c' c" g'\

Livre HI, die Rlavierinstrumente. S. 108 die Abbildung eines

Epinette's mit Angabe der Tflne, deren es nur 13 besitzt, vom c' chro-

matisch bis zum c".

Andere Abbildungen von Elavierinstrumenten nebst Tonumfang

von Seite 111 ab.

S. 169 eine Harfe. S. 170 eine Githara nova (Harfe), mit An-

gabe der TOne. S. 173 ff. veraltete Instrumente.

Livre IV. Streichinstrumente. Die Violine.

S. 186 eine Fantasie zu 5 Stim. von Sieur Henry le Jeune, dazu

*) Die Seitenzahlen sind wieder verdruckt, nach Seite 92 folgen noch einmal

S. 86—92.
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8. 188 die Diminutions der 1. Violine (Diminution heifst Verzierung).

S. 191 die Viola mit 5 and 6 Saiten: d g e' e' a' d".

S. 205 die Lyre mit 12 Saiten and einem Bogen zam Streiehen.

3. 211 die Symphonic oder Vielle, auch Lyre genannt, ist die

Bauerleier zum Dreben.

S. 218. Trompette marine, ein Streichinstrument mit 1 Saite,

Trumm8cheit genannt.

Livre V. Blasinstrumente : die „Floste a trois trous" mit Mund-

stOck anzublasen, ebenso das Flageolet. Za jedem Instramente seine

Notierang nebst 1 oder mehreren Pieeen. Die FlQte mit 9 troas

(LOcher). Die deutsche Ilote, Querflote, Horner u. a. Blech-

instrumente. Die Trompete S. 267.

Livre VI. Orgeln. 8. 309—412. Hier findet man die Chanson

Louis XIII: Tu crois 6 beau soleil, harmonisiert von Sieur de la

Barre, die Weckerlin in seinem Eataloge p. 197 abdruekt. Neue

Zfthiung 1—79.

Livre VII. Des instruments de percussion, (Gloeken, Trommeln

u. Paucken.)

8. 63 das Portrait Jacques Mauduit's, nebst Biographic u. einem

Requiem aeternam zu 5 St.

Livre VIII, de Futility de l'harmonie, et des autres parties des

Mathematiques. Neue Z&hlung 1—68.

Nouvelles observations
|
Physiques et Mathematiques. Neue

Zahlung 1—28. Darauf 16 Bll. Register.

Ich begreife nicht, wie Weckerlin in seinem Eataloge 3. 198

den 2. Teil der Harmonie universale von neuem beschreiben kann,

nachdem er bereits 8. 197 den Inhalt mitteilt. Die Einteilung der

beiden B&nde ist doch folgende: 1. Bd. Theorie. 2. Bd. (Composition

und Praxis nebst Instrumenten, die den grOfsten Raum in Anspruch

nehmen.

Exeraplare: B. Berlin, B. BrQssel, B. NQrnberg (germ. Mus.),

Egl. B. Hannover, brit. Mus., Gonserv. Paris, Egl. B. Eopenhagen,

Egl. Bibl. Dresden.

Dieses umfangreiche und die ganze Musikaustibung umfassende

Werk bildete lange die Quelle, aus der die Musikschriftsteller

schOpften.

1644. Gogitata
I
Physico- | Mathematica. | In quibus tarn naturae

qu&m artis effectus |
admirandi ccrtissimis demonstra- |

tionibus ex-

plicantur.
|

I. Hydraulics Pneumatics; arsque Navigandi. Harmonia theories,

practica. Et mechanics phaenomena. XI B1L u. S. 41—370 Seit
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II. Tractatus mechanicus theor. et pract. 8 Bll. u. 96 Seit. (nicht

fiber Musik.)

III. Balistica, et acontis inologia. 6 Bll. 140 Seit

IV. TJniversae geometriae mixtaeque Matbematicae synopsis, et bini

refractionum demonstratarum tractatuB.

Parisiis, Samptibus Antonii Bertier, M.DC.XLIV. 4°. Jedes

Bucb zfihlt for sieh. Kgl. Bibl. Berlin.

Nach 3 Bogen Praefatio und 40 Seiten folgen (siehe oben I)

S. 313—328 mehr8t. Ges&nge von Ant. Boesset tiber die 12 Modi.

Darauf folgen Abbildungen von Instrumenten and Beschreibung ihrer

Behandlang.

Die folgenden 2 Tractate (Nr. 3 and 4) handeln nicht Qber

Musik.

Die Haroionie universelle von 1636 erschien noch in mehreren

gekQrzten Auflagen mit ver&ndertem Titel and zwar

1648. Harmonicorvm | Libri XII
|
In Qvibvs Agitvr | De So-

norvm Natvra, | Cavsis, Et Effect ibvs: De Consonantiis, | Diflbnantiis,

Rationibus, Generibus, Modis, Cantibus, Com-
|
pofitione, orbifque

totius Harmonicis Inftrumentis. | Authore F. M. Mersenno Minimo.

Ad Illuftr. V. Henricvm Lvdovicvra Habertvra | De Montmvr, | Lau-

date earn . . . | Omnis spiritus . . . Psalm 150. | Editio Avcta.
I

Vignette. II Lvtetiae Parisiorvm, \
Sumptibus Gvillelmi Bavdry, ... I

M.DC.XLVIII. | ...
|

1 vol. in gr. Pol. 2 Bticher in 1 vol. 8 Vorbll. mit der Dedic.

an Habert, obne Datum ; die Praefatio mit Berechnungen, dann Seite

1—184: Liber novus Praelusorius (S. 1—4 fehlt in einem 2. Exemplare

der Kgl. Bibl. zu Berlin.)

Neue Z&hlung: 1—168 enth&lt die BUcher Qber die Instruments

mit den Abbildangen, wie in der Ausgabe 1636, Teil 2, nach Seite

442, betitelt „Trait6 des Instruments.'
4

Die Abbildungen sind die-

selben, doch der Text ist zusammengezogen und anders geordnet.

Die Musikbeispiele sind dieselben.

Exemplare: B. Berlin, GOttingen, Gotha, Hamburg, Hannover,

Prag, Eopenhagen, brit. Museum, Bibl. naz. zu Florenz, Univ.-B.

Upsala, Univ.-B. in Lund (Schweden). Kgl. Bibl. Dresden.

Ein genauer Abdruck der Ausgabe von 1648 und zwar Seite

auf Seite erschien

1652. Harmonicorvm
|
Libri XII. | In Qvibvs Agitvr

|
De So-

norvm Natvra,
|
Cavsis, Et ESectibvs: De Gonsonantiis, |

Diflbnantiis,

Rationibus, Generibus, Modis, Cantibus, Com-
|
pofltione, orbifque

Digitized byGoogle



68 Mitteilungen.

totius Harmonicis Inftru mentis.
|
Auihore F. M. MBRSENNO Minimo.

|

Editio Nova, Avcta, Et Correeta. | Wappen
||

Parisiis, Sumptibus Tho-
mae Jolly . . . | M.DC.LII.

|

1 vol. in gr. Fol., 8 Bll. 184 Seit Flogt „Liber Novvs Prae-

lv9oriv3.
u

Seite 1—4, als Abschluss zum ersten Bach, dann aber-

raals neue Z&hlung 1—168: F. Marini
| Mersenni | Harmonicorvm

|

In8trvmentorvm.
|
Liber Primus. | Darunter beginnt der Text. Das

Werk ist dedie. an Henrico Ludovico de Montmor. Equiti (scil.

Habert). In einer 2. Zuschrift an denselben Henr. Ludov. Habert

Mommoro ist F. M. Mersennus Ord. S. Francisci & Paula unterzeichnet

Dann folgt die Praefatio ad eundem.

Exemplare: B. Berlin, brit. Museum (der Katalog nennt 1655
als Jahreszahl, sic?).

Mitteilungen.
* In Sch lie's beschreibendem Verzeichnisse der Werke &lterer Meister der

Grofsherzoglichen Gemalde-Gallerie zu Schwerin (1882 S. 1) kam ich unter dem nam-
haften kaiserlichen Maler Hans von Aachen (Ach)*) auf die Nachricht, das* dieeer

im Jahre 1596 eine hinterlaasene Tochter des beruhmten bayerischen Hofkapell-

meisters Orlando di Lasso zur Frau genoinmen habe. Wie dieselbe hieis, ver-

mochte ich leider nicht zu ermitteln, auch giebt der angezogene Katalog keine

Quelle an.

Blasewitz- Dresden. Theodor Distel.

* Byrd, William, Pastoral for five voices, edited by W. Barcl. Squire. Part
London, Stanley Lucas, Weber & Co. 8 Seiten mit Klavier-Auszug. Text: Though
Amarillis daunce in greene. Der Satz beginnt mit einer hubsch erfundenen Me-
lodie, aber mit steifer hannonischer Begleitung. Nach einmaliger Wiederholung
kehrt sie nicht mehr wieder und verl&uft der Satz in wenig abwechselnder Weise
mehr harmonisch als kontrapunktisch.

* London besitzt drei bedeutende Musikbibliotheken, das british Museum,
die Bibliothek der Royale College of Music und die im Buckingham Palast Letztere
ist schwer zugfinglich ; von der Sammlung der R. Coll. of Music ist der Katalog ge-
druckt Unser ganz besonders Interesse erregt das british Museum, welches neben
Skulpturen und historischen Sammlungen auch die Bibliothek umfasst. Das Ge-
bSude ist von monumentalem Bau und machtigem Umfange. Ahnlich wie das
alte Museum in Berlin ist die Vorderseite mit einer imposanten S&ulenhalle ge-
schmfickt. Durchschreitet man die Vorhalle, so gelangt man in den Leseraum.
Eine Rotunde von uberraschendem Umfange und mit Oberlicht. In der Mitte sitzen
die Beamten, rings herum, in Hufeisenform, ziehen sich die Schrftnke in doppelten
Reihen, welche die Kataloge umfassen. Die Decke derselben dient zum Schreib-

*) tber ihn und seine Schfiler vergl. meinen Artikel i. d. Kunstcbronik
Jhrg. XXI, Nr. 8, Sp. 137.
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pulte, am Auszflge aus denaelben za machen und der Besteilzottei muss 80 ein-

gerichtet sein, daaa der Beamte nicht melir ndtig hat den Katalog nacbzuachlagen.

Eine grofee Anzahl junger Leute besorgen die Biicher und biimen wenigen Minuten

kann man zu jeder Zeit in den Besitz des gewunschten Buches gelangen. Die

Sauberkeit und Ordnung in alien Raumlichkeiten und die Qberall ins Auge fallenden

vortrefflichen Einrichtungen aind geradezu fiberraaehend und die Freundlichkeit

und Gefalligkeit der Beamten, vom oberaten bis zum untersten Diener, ist fur

einen Norddeutschon geradezu verbliiffend. Man muss den Englander in seinem

Lande kennen lernen, um ihn ach&tzen zu lernen. — Von den Katalogsschrankcn

ana ziehen sich nun strahlenformig die Tische fiir die Besucbcr dee Leseraumes

hin. Ea k5nnen iiber 400 Pereonen bequem Platz finden. Nicht dcutsehe Brctter-

sttihle dienen hier zum Sitzen (wie in Berlin) sondern bequemo gepolsterte

Rollsessel. Jeder Platz hat aeine Schreibutensilien und sein Lesepult zum Auf-

klappen. Das Tintenfaas ateht etwaa zu entfemt und der Gobrauch ist un-

bequem und zeitraubend. Die Abendbeleuchtung geachieht durch elektrische8

Licht, iftsat aber \iel zu wunachen (ibrig. Licht ist iiberhaupt in London ein

schwacher Punkt, weder die Sonne, noch die Lampen thun ihre Schuldigkeit

und man muas oft sogar in der Mittagsstundo die Arbeit unterbrechen, da

eine faat nftchtliche Finsternia zeitweiae eintritt. Die vielen Millionen in Thatig-

keit sich befindenden Kamine verderben dem Londoner Luft und Licht Der Musik-

katalog der Bibliothek des british Museum ist der denkbar vollkommonste und

kommt keinera gleich, selbst unaern beaten gedrnckten nicht. Der Katalog der

Druckwerke umfasst 304 Bande in grofs Folio von je 200 bis 210 Seiten, derjenige

der Manuskripte nur 1 Band. Beide Kataloge sind durchweg je auf ein Alphabet

geordnet (eine ganz vortreffliche Einrichtung). Der staunenswcrte Umfang der Kata-

loge ruhrt nicht allein von der Reichhaltigkeit der Bibliothek her, aondern ganz

besondere durch die vielen Nachweise. Jede8 Lied, jode Chanson, Arie, Oper, Ora-

torium, Gantate und was es sonst noch fur Gesangsformen giebt, stehen nicht nur

unter dem Autornamen, sondern auch unter dem Anfangsworte des Titels und des

Textes. Jedea Lied in Sammlungen, iiberhaupt jeder Satz in Sammelwerken ist unter

cinem Stichworte besondera eingetragen. Ffir den Historiker ein Hilfamiltel, wie

es bisher noch kein Katalog aufweist. Diesem kommt noch ein 3. Katalog zu

Hilfe, der die Dichter alphabetisch nebst ihren Gedichten, die je komponiert sind,

aufzahlt Wir haben bisher keincn Begriff davon gehabt, wie schreib- und druck-

lustig der Englander von jeher geweaen ist. Von beliebten engliachen Gesangen

und KlavierstUcken besitzt die Bibliothek oft gegen 50 verschiedene Auagaben.

Altere Werke sind in zahllosen Neuausgaben verbreitet. Da jedes englische Druck-

werk in einem Pfliehtexemplare der Bibliothek eingeliefert werden muas, so sind

die Werke neuerer Koraponisten fast komplet vorr&tig. Jedea Werk ist mit gleicher

Sorgfalt katalogieiert Fur den Bibliographen 1st aber das Fehlen dea Druckers oder

Verlegers ein empfindlicher Mangel und demaelben durch eigene Anachauung nach-

zuhelfen, ist bei der Masse des Materials ein ganz unausftihrbares Beginnen. Auch

sind bei den vollstandig vorhandenen Stimmausgaben altercr Werke die Anzahl der

Stirambiicher nicht angegeben und nur bei inkompletten Werken ist daa Vorhandene

genau bezeichnet Ein Mangel, den zwar nur der Bibliograpbe empfindet und nicht

derjenige, der die Werke studieren will. Was nun die Reichhaltigkeit der Biblio-

thek betrifft, so stehen die engliachen Koraponisten aller Zeiten oben an, dann

werden etwa die Franzosen und Itajiener sich anschliefsen, Am schwftchsten —
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im Verh&ltnis — ist der Deutsche vertreten, obgleich sich auch hier Raritaten

ersten Ranges befinden. Die Werke selbst sind auf das beste erhalten und be-

finden sich in prachtvollen Einbanden. Manche Drucke alter Zeit sehen wie neue

aus, so wohl erhalten sind sie. Fur den Euglander ware es ein Leichtes sicli das

beste biographischo und bibliographische Lexikon herzusteilen, sowieeine umfassende

Geschichte der Entwickelung der englischen Musik zu sohreiben, doch die immerhin

rauhsame und-wenig pekuniar lohnende Arbeit scheint den Englander so abzustofsetj,

dass er sich lieber begnugt das schon hundertmal Wiederholte lieber zum hundert

und einsten Male zu wiederholen. Zum Schlusse noch einige Worte tiher Londoner

Konzertaale und Auffuhrungen. Der Bacliverein tagt in der St. James's Hall, ein Saal

der der Berliner Singakaderaie am nachsten kommt. Es klingt vorziiglich darin und

die schone Orgel ist Oratorien-Auffiihrungen sehr gunstig. Die Auffuhrung des

Bachvereins war niusterhaft; Chor, Orchester und Solisten waren gleich vortrefflich.

Ein so vorzugliches Zusammenstimmen, d. h. die Beinheit der Intonation, besonders

der Blaser, ist eine seltene Erscheinung. In der St. Albert's Hall wurde der Pau-

lus gegeben. Der Saal, vielmehr die Rotunde, ist von (iberraschend grofeartiger

Wirkung, man glaubt beim Eintritte einen altroinischen Circus zu sehen. Die

machtige Orgel thront Qber Chor und Orchester wie die Beherrscherin ailer In-

strumente. Der Chor (des Chorvereins) wiirde schon einen gewohnlichen Konzert-

saal fiillen; das Orchester war gut besetzt und doch die Wirkung eine schlechte.

Dio St Albert's Hall leidet an dem Fehlcr, dass die gut bezahlten Platze die

schlechtesten und die billigen, hoch oben, die beaten sind. Der Chor erdruckt das

Orchester und man horte nur einzelne unangenehme Stofse der Blechblasinstrumente.

Oboe und Clarinette klingen im Solo wie verschleiert. Am meisten argert sich aber

der Deutsche fiber das Londoner Publikum. Schon im Bachvereine entsetzte man
sich iiber das rauschende Klatschen nach jedem Satze einer zur Auffuhrung ge-

langenden Messe eines jungen Komponisten, doch konnte man es den Freunden

des Kouipouisten zuschreiben. Beim Paulus wiederholte sich aber dieser Missbrauch

und selbst nach einem Chorale erbrauste das Haus vom Beifallklatschen. Hielt

nun gar ein Solosanger einen hohen Ton etwas langer wie gewohnlich aus, so war

des Klatschens kein Ende, bis der Sanger seine Arie wiederholte. Haben die Kritiker

der grofsen englischen Zeitungen so wenig Einfluss auf ihr Publikum, dass sie ihnen

das Ungehorige solcher Storungen nicht eindringlich vorhalten, so muss man wirklich

annehroen, dass sie selbst es nicht empfinden und dieser Barbarei ruhig zusehen.

* Das nachste Heft der Monatshefte wird eine Doppelnummer und deren

Ausgabe daher etwas spater erfolgen.

Soeben ist bei Breitkopf & Haertel in Leipzig erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Quellen- und Hllfswerke
beim Studium der Mnsikgescbichte.

Zusammengestellt von Rob* Eitoer.

gr. 8°, VI u. 55 Seiten. rreis 2 M.

Das Verzeichnis besteht aus 2 Abteilungen: dem BUcherverzeichnis der ein-

schlagigen neuen Literatur und einem Sachregister, welches auf alle Fragen Anlr

wort giebt. Ein Nachschlagewerk ftir Jeden, der sich mit Musikgeschichte besch&ftigt

Veraniwortlioher Bedaktrar Bobert Bitner, Templln (Uckermark).

Drook tou Hermann Bejer * SOhne In Langenaalsa.
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So. 5. 6.

Fundamentum Authore Johanne Buchnero.

(Von Wilibald Nagel.)

Unter der Bezeicbnang S. Mscr. 284 findet sich aaf der Ztircher

Stadtbibliothek ein Band, welcher folgende Manoseripie entb&lt:

1. Joh. GuU. Stuckii Fragments et Scbedae disiectae de Re

Musica Veternm.*)

*) Cher Joh. Wilb. Stacki (Stuckius) bericbten: Universal-Lexikon aller Wissen-

schaften und Kunste, welche bishero a. s. w. Leipzig und Halle, Verlegt's Job.

Heinr. Zedler 1744, and ferner: Allg. Helvet. Eydgen. Lexikon von Hans Jakob

Lea (XVI. Teil), Zurich, Hans Ulrich Denzler 1760. Joh. Wilh. Stacki, ein be-

ruhmter theologiscber and philologischer Schriftsteller, wurde am 21. Mai 1542

in (!) dem Kloster Tossen bei Zurich geboren. Er kara als Kind nach Basel zu

seiner Schwester, genoss dort den ersten Unterricht and ging dann nach Zurich

und spater nach Lausanne. Nach dem Jabre 1557 wante er sich nach Strafsburg,

wo er bei Hotomannus, (Franz Hofmann) dem bertthmten Juristen, Commeutator

Cicero's und 8atiriker (gegen Sixtus V.), studierte. Spater ging Stucki nach

Paris und fand dort in dem als Staatsmann zu hohen Ehren gelangteu Philippe

de Mornay, Seigneur du Plessis-Marly, einen Beschtitzer, der spater, wie auch Hoto-

mannus, als Opfer der grauenvollen Bartholom&usnacht, Frankreich verlassen musste.

Nachdem Stucki eine Zeit lang in Tubingen auf der hohen Schule studiert hatte,

kehrte er nach Paris zurtick. Im Jahre 1561 begleitete er als Dolmetsch und

Sekretftr den Petrus Martyr zu dem in Poissy, dem Geburtsort Ludwigs des Hei-

ligen, stattfindenden Religionsgespr&che, welches Katharina von Medici veranlasst

hatte. Stucki kehrte aber nicht mehr nach Paris zuriick, sondern ubernahm die

MonaUh. I MusikgMch. Jahrgang XXIII. No. 5, 6. 6
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72 Fundamentum Authore Johaone Buchnero.

2. Fundamentum, sive ratio vera, quae docet quemvis eantum

planum, sive (ut vocant) choralem redigere ad iustas diversarum vo-

cum symphonias. Authore Johanne Buchnero.

3. Fundamentum (etc. wie unter 2).

4. Fundament und grilntliche anzeigung die do lertt ein jedes

chorgesang zu rechter simphony bringen in alierley stimmen, durch

Johannem Buchner.

Ehe ieh mich zu dem Inbalte der bier in Betraoht kommenden

Manuskripte, der Art ihrer Entetehung, der von C. Paesler in seiner

Ausgabe dee Fundamentbuebes von Bans von Constanz (Vierteljabrs-

schrift f. M. 1889, pag. 1 ff.) behaupteten ldentitat von Hans von

Constant mil Johannes Buchner wende, bringe ich die Abhandlung

selbst unter Weglassung des von Paesler bereits gebotenen zum Ab-

druek. Es sei von vornherein bemerkt, dass im folgenden unter MA
das oben unter 2), unter MB das unter 3), unter MC das unter 4)

angegebene Manuskript zu verstehen ist

Nihil effeceris plane sine cognitione valoris notarum et commoda

applicatione. Proinde in primis cura, quid quaeque valeat nota, quo

digito tangendae sint claves liquido cognoscas, quae tibi aliunde non

Stelle al8 Hofmeister der Sonne eines vornehmen Herrn. Sp&ter ging er in seine

Heimatstadt zuriick, blieb aber nicbt lange dort, aondern reiste nach Italien, be-

suchte die Universit&t in Padua, ging darauf ftir langer als ein Jahr nach Yenedig

und liefe sich daselbst von einem gelehrten Rabbi im Syrischen und Chaldiischen

nnterweisen. 1568 wante er sich wieder nach Zurich, woselbst ihm die Stelle des

alien Joh. Jak. Ammann, Professors der Logik, tibertragen wurde. 1571 wurde er

zum Professor der Theologie und zum Chorherrn des Stiftes zum grofsen MUnster

erwahlt, Stucki blieb nun his zu seinem Tode in Zurich; nur einmal noch unter-

hrach er diesen Aufenthalt: auf Verlangen des Rates der Stadt Bern wurde er

namlich im Jahre 1587 von Zurich dorthin abgeordnet* urn dem Gespricbe uber

die Lehren des streitbaren Samuel Huher, des bekannten Verteidigers Luthers, bei-

zuwohnen. Am 3. September 1607 ist Stucki gestorben. Er hat eine grofse Reihe

von Schriften hinterlassen, die in Reden und Abhandlungen historischen und theo-

logischen Inhalts bestehen. Die genannte Abhandlung de Re Musica Veterum

fehlte his jetzt im Hauptverzeichniase seiner Werke auf der Z. St B., im Hand-

schriftenkatalog ist sie enthalten. Ich hahe bisher vergeblich privatim auf die

umfangreiche, in lateinischer, griechischer und hebr&ischer Sprache abgefaaste Ab-

handlung aufmerksam gemacht Vielleicht hat diese Yeroffentlichung nunmehr den

Erfolg, dass sich ein mit den notigen sprachlichen Kenntnissen auagerusteter Ge-

lehrter daran macht, den Inhalt der gegen 200 Blatter umfaasenden Schrift be-

kannt zu geben.
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Fundamental!! Authore Johanne Buchnero. 73

Concordantiae

perfectae.

Concordantiae

imperfectae

hine petenda eront. Deinde in promptu habeas vide ooncordantias,

qoarnm sunt novem, quae possunt referri ad duo genera perfeetarom

et imperfectarom, qaarum osom iustain certae regulae tradont.

Unisonus

Quinta

Octava \ ut

Duodecima

Quindecima

Tertia

Sexta

t)ecima

Tredecima

Regola 08us perfectarom concordantiarum.
Nulla ex concordantiis perfect is ascendendo et descendendo sine

interventu alterius bis surai debet.

Regula imperfectarum. Coneordantiae imperfectae continuari

possunt nsqne ad denarium nomerom, sed (amen multam affert io-

cunditatis crebra perrautatio.

ut

ff

fc

ff_

fee

fff

fa

fd

fa_

fdd

His cognitis, tria diligenter diseenda veniont, tactos, fracturae

et finalia, de quibas ordine. Sed quia aaditur nonnunqaam choralis

cantos in tenore, nonnonqoam in bassom transfertnr, interdom in

discantom: triplex sorgit ratio, quarum ana qoaeqoe soos habet tactos.

Voco aulem tactom, qood alioquin intervallom dicitor; id est distan-

tiam duarum inter se proximarom notarom.

Nunc tradam tabolas tactoom, fractorarom et finalium, in discanto

si procedat choralis, praemissis quibusdam communioribosqoe regolis.

Regola 1. Si concorront tenor ac discantos, aot distant in tertia,

octava, deeiraa ut qoindecima concordantia, sumi possont in basso

eadem com tenore ot tertia infra tenorem.

f f

Ut

fa

ff

fa

fft

f at D.

Regola 2. Si cantos et tenor distant in quinta at daodeclma,

in basso sumatar eadem com tenore, at tertia supra tenorem.

Ut
{fee}

f ot a.

6»
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74 Fundamental!! Authors Johanne Buchnero.

Be gal a 3. Si distant inter se discantos et tenor in seita at

in tredecima, in basso sumatur eadem com discanto at tertia infra.

* {!*}»"*
Regal a 4. Si contingeret, tenorem et discantam distare in

quarta (quod utique raro accidit), somator in basso tertia infra tenorem.

Ut : fb |
D.

Regal a 5. In primis carandom est, ut in initio choralis a tenore

distet discantos ut in quinta, octava at (vel) in duodecima: et si as-

cendat tenor, idem flat in discanto.

Regula 6. Valde usitatnm est et audita iucandam, si tenor

descendat discantus surgat in altum et vicissim.

Seqaantnr tabulae tactaum procedente chorali in discanto per

breves notas ascendendo.

ad second.

Tabula I.

ad tert. ad quart. ad quint.

Oradatim.

^—rtwMi^
&E JEa-J J"3-j:jr|-J-eU^ KS ^F»=

feF
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S^E * j *

S
a
*3<
a*

a
9=fTr*^ m^J-
-<5V- ^3=H=

%£ *-d-m

SS m g^rui-jig

*ji * *

p

»

>g^^g: zc

:
3rM-

ftS
3

gjjj^e lie ^S ^3 2r^-

i^^ei mw-

m=+

^^ ^f^ f=F^£^^ i^-rt^

p^~ -^- i££
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3^±
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Seqoontur tabalae tactuum procedente chorali in discanto per

breves notas deseendendo.

Tabula II.

i P j -»* f » ^ *n -P
'

"P

TZ

w^ B

-0- ££p- F^ffr

•H—

f rel

2
a

*&^ 1=
i

—

'

-d —
-a—

.

r

i-L-

-B

° 4—

w
£
3 frrr gjj: g£*jEjFg Sg =*3E r rrr r^5=t

t=sz -&- zar

2E S n:

3
.9 JULXJfeef Ŝi US rel

6-

Q^rfi

4-fl- ~^-

^fcc

s^^j^mmms S±*
gTTT^yffi

gs^ <»-:^~ za=
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EEE££gg£g

m=pf = is^ £££je^
EE S-y

i

1^

tr—rngE * & a-a gnHfrrt=t

^ ZEI

£

Si iffcfiE ^eS ^^:«=

9i=fc isz 2L E£

fe=
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i
09

a
s
T3

rel

BE Pgg ft:
3^ S@^-d-<^

f-^-t

1=*: m H-&-9 «*r-

$E &

^m=e ^^ pg ^^^

^T-»- ~*
f
"

l
) Die den Longae der Diskantstimme enteprechenden Buchstaben werden bald

mit bald ohne Punkt geschrieben; also sowohl d wie d, reap. D and D unter der

Schluss-Longa g.

^ Eg
•1

Hos tactus diligenter vide memoriae infixeris, ut si ut descensus

ot ascensos notarom postulet, in prompto quemqae habeas cum suis

adiectis vocibus. Nam singulos tactus per singulas ducere claves

potes. Ac ne quid desk discenti, tradendae deinceps erunt tabulae

notarum minimarum eodem ordine, quo superiores ob oculos positas

esse videmus.

Sequuntur tabulae tactuum procedente chorali in discanto per

minimas nolas ascendendo.

Tabula HI.*)

Tabula IV. Descensionis tabula.*)

*) Abgedruckt bei Paealer: Fundamentbuch. Anhang z. 2. Abschnitt: Ta-

bula Discantus in ascensu (a) Tabula Discantus in descensu (b).

Monaish. t Muaikgesch. Jahrgang XXIII. No. 6, 6. 7
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Seqauntur finalia.

Tabula V.

^^^^^w^^^=n^i&=
-C 4-4

Lfifflp^i jg_J.
-^—^^-2S

a
-&-

*-f \r r je 3 -«>-

-e- J 'Jjr* ^-fTT^-r¥^^m
^ S T"^o <

-<9- y^I5L
-^

r-^Tjj7J^=rjr-7-J7j^

s^s=£ ^3t

£^£~&~ *=-«
ĝj <g

l
) Im Orig. stehen 4 semiminimae.

:

3~rra^=^r^-C <9-

3
M
ao FF^ ^^ ^ r

r r r f r^e
5E

i^H^?~g*7
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TT*T?=t=j -TT^—1-J^

3= J0Z
-K> »-

^ ^^

J J r
t^^fa^-r f g g rJ 3rfc

-e—»*-

<4

2,
o

SEEiE -w—g g r
^^ £E I22L:

I<5^ ffi T^g^ -^T-
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=3^
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&^
f
J 7-

£Si=ZC
=£ S

3

Sequuntor redeuntes voces iuxta seriem notarum.

Tabula VI.*)

Tabula VII. Tabula tactuum chorale procedenti in basso as-

cendendo. **)

Tabula VIII. Tabula tactuum choralis procedentis in basso

deseendendo.***)

Sequuntur finalia. Tabula IX. t)

*) Abgedruckt bei Faealer. Anhang c
**) Paesler Anhang g siehe unten.

**) Paesler Anhang h siehe unten.

t) Vergl. unten die Bemerkungen zu den Zus&tzen zu Paesler's Tafeln g) und h).
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In sexta.

^7f^r=f

Fnndaroentaro Aothore Johanne Bachnero. gg

In octava.

U
f E rrrwr ^^•-grf

»f ^i^ J. J [»¥x-^:

9*= ^ zsc
~Or -&-

U S ' u E •

ZBZ
~&- ?=m& ff-

«**

ill -<5>*-

mU— «* ^~
3a infra Discantnm. 3a infra Tenorem

In decima.

^=&?mi f^frfJ-f "%=&*&

^irr^ 3= =WE >?K EE^E

^ «-
>g> »-

N O ! R (?)
j

rr ^rr J

.! <*

S^SEHiirn^n

^&^ĝg -^- m&

'£&-f*—*r-Bt22z
3a infra Tenorem,
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Haee finalia commode per omnes claves duxeris in sua distantia.

Sequuntur voces redeuntes iuita notarum seriem.

Tabula X.*)

Fondamentam cantos eboralis proeedentis in tenore.

Eadem erit huius sequentis tabulae ratio quae fuit superiorum, nisi

quod descensus ut ascensus in eadem distantia cum discanto crebrior

sit variatio. Ut si ascensus ut descensus ad seeundam fiat in tertia

cum discanto, alio atque alio modo fieri videmus, cuius rei eiemplum

in primo babes limite.

Tabula XL Tabula tactuum eboralis in tenore incedentis as-

cendendo.**)

Tabula XII. Tabula descensionis.***)

Tabula clausularum.

In tertia.

Be;

Tabula XIII.

Ascendendo.

-09 «>- -» *- -& 79 <*"

gaJ^H?W- ±EZ

In quints.

^^^^ r*^-J-»-

-**- ~93T

ZStL IZZIZSO -€h-

*) Abgedrockt bei Paesler Anhang f.

**) Paealer Anhang d.

***) Paealer Anhang e.
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lit sezta.

S3 *3= S^d-g^gg

r- -r* *-

S^S -a=^z

^^^^^^g ^Jfj^El

"K I- •O'- -T© ^-

=3g ff> : T3?- «^-

In octava.
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In septima.

r^-^n
\

\A f J. J Jljtt f»
" H-

r r r # r a

(^ g> g-*- $5 si^-» «*-

(fl.,^ ^ :gP=3=f S a» w

^^f3:
^ja^:p^j.-p=fnb^g^gga

S S3<g lg/ <g"79 ^~

^3^ 3^1«a=«-

Tabula XIV. Tabula elausularum.

In tertia. Descendendo.

at -<S> 4h-

P*—<*- ^ zazo & '

wm jni? g | 5aS=B:

EES-^- *3£

5E &^£s
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In quinta.

^Pg—q- TJk J 4 ggg^^ Ji=f3t££

32=

Ql " J J g ^
^3 ^.j^ jj^» g =frr+—**£^

7 r
r
r^g4^ -a

—

J^ Pfr"^?
111^^

In sexta.

^?73?lP"J^^J^^^^gf?^g
-^5>- ^5^- -« &-

x;
r <g <g _

-w- «H
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In octava.

mi
& &-

E^= & €9-

gjgjll rr^-n"^"-mg
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In decima.
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Sequuntur finalia.

Tabula XV.
In tertia. In qointa.

89

f g J J"£g ^^EPS

^ ^ 3^33^i^ ^
9«=^F=^%^& ^S

In sexta.

-^s&s=ESm
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Vorstehende Abhandlung findet sich in zwei Exemplaren aaf

der Ziiricher Stadtbibliothek. MA enthalt 38 gez&hlte Folioblalter,

MB 32 ebensolche. Von MC ist nor die tfbersetzung des Textes

vorhanden, eine dritte Niederschrift der Tafeln und der Beispiele feblt.

MA und MB stimmen im wesentliehen tiberein; der theoretische

Teil ist in beiden der gleicbe, ganz unbedeutende Abweichungen ab-

gerechnet, welche aber an dem Inhalt an sich nichts ftndern. Auch

ist die Art der Abkttrzungen in den beiden Handschriften nicht die

gleiche. Aaf diese Dinge, welche ja f(ir den Oegenstand selbst ohne

Bedeutung sind, glaube ich mich hier nicht einlassen zu sollen. - - Die

Schrift ist in alien Manuskripten sauber and deutlich, doch war eine

Vergleichong der Exemplare an manchen Stellen hdchst erwiinscbt,

da hie and da durch ungeschicktes Zusammenkleben der Blatter oder

durch sehr enge Schrift die Entzifferung auf Schwierigkeiten stiefs.

Die Blatter von MB sind ganz willkQrlich in den Band eingeheftet;

nachdem sie jetzt numeriert worden sind, reihen sie sich folgender-

mafsenauf: 20—31, 9—19, 1, 8, 32, 2—7. M C besteht aas einem

Folioblatt, welches zwischen die Blatter 32 und 2 von MB hinein-

geklebt ist, einem darauf folgenden Blattabschnitt , aaf welchem die

Begeln zum Abschlass gebracht werden; aufser diesem gleichfalls

eingeklebten Abschnitt sind noch zwei solche vorhanden, welche die

weitere Obersetzung des karzen Textes bieten. Der erste derselben

ist eingeklebt vor dem ersten Blatte des deutschen Textes, der letzte

lose in den Band eingelegt. Zwischen Blatt 38 von MA und Blatt

20 von MB befinden sich 4 kleinere Quartblatter mil Noten in

Orgeltabulatar; numeriert sind sie mit 3, 8, 4, 7. Aaf Blatt 3 unten

steht: Parce Domine, auf Blatt 8: Aliad argentum et aureum non

est mihi. Jo. Buchner; auf Blatt 4 unten: Sequitur laudate dominum
onmes gentes.

Die Abhandlung ist bis jetzt die alteste bekannte Anweisung,

„ein jedes chorgesang
4
' (wie der deutsche Titel lautet) „zu rechter

simphony (zu) bringen in allerley stimmen,
11

das alteste Lehrfcueh

der Kunst des Fundamentums, der Obertragung von Oesangen auf

die Orgel. Sie hat nicht allein darum ftir die Musikwissenschaft

Wert, lebhaftes Interesse erregt sie namentlioh dadurch, dass sie

ftir das dritte Eapitel des von G. Paesler in der Vierteljahrsschrift ftir

Musikwissenschaft herausgegebene „Fundamentbuch" des Magister

Hans von Eonstanz die von diesem oft wdrtlich benutzte Quelle ist,

Interesse endiich auch noch dadurch, dass ihr eine nicht unbetracht-

liche Anzahl von Orgelkompositionen folgt, welche als ,,Beispiele
4 *
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zu den voraufgegangenen theoretiscben Auseinandersetzungen and

Tafeln betrachtet werden sollen. Dass dieselben hier nieht gleich-

zeitig mit dieser Sehrift erscheinen, bedingte eine Reihe von Grtinden.

Ich werde die Orgelstiicke Buchner's, welehe in h5chst erwQnschter

Weise unsere Eenntnis von der Kunst des Meisters vervollstfcndigen,

demnftchst folgen lassen. —
Gewinnen wir durch die vorliegende lateinische Abhandlung

neues Material znr Frage nach der von Paesler behaupteten Iden-

tity des M. Hans and des Job. Buchner? Diese Frage mflchte

ich zun&chst za behandeln and za beantworten versnchen.

Schon Herr Julias Bichter hat sich in M. f. M. 1889, 141 und

191 mit schwerwiegenden Bedenken gegen dieselbe erklart. Aaf

diese Einwendangen Bichter's mass ich des Zusammenhangs wegen
hier nfther eingehen. Bichter hat mit Becht hervorgehoben, dass

sich Paesler, indem er die Stellen, in welchen das Baseler Fundament-

bach sich auf Bachner beraft oder in der dritten Person von ihm
spricht, als nicht von M. Hans, sondern von einem Interpolator ge-

schrieben ansah, in erhebliche Schwierigkeiten verwickelte, die er

nicht zu lflsen vermochte. Der Interpolator, der ein gebildeter Mann
gewesen sein mass — denn das Latein, das er schreibt, ist nicht

schlechter als das des M. Hans, und ferner muss er als Terfasser

dieser Einschiebsel den Stoff beherrscht haben — kann nun doch

sicherlich nicht, da er ja die Arbeit nicht einfach kopierte, sondern

selbst&ndig daran mitarbeitete, absichtlich unterlassen haben, diese

Zuthaten als nicht von M. Hans, sondern von einem Fremden her-

riihrend zu bezeichnen, denn dann hfttte er in der That, da darch

niehts angedeutet wird, dass an den betreffenden drei Stellen ein

Fremder, nicht mehr M. Hans spricht, dreimal den Unsinn nieder-

geschrieben: ich mache das, wie ich, die anerkannte Autorit&t, das

mache. Ferner aber durite der Mann, welchem von dem bertlhmten

Amerbach oder dem „weit berflhmten" Magister Hans nicht als

einem Dutzendkopisten, sondern als einem durchaus berufenen die

verantwortungsvolle Arbeit, ein wichtiges Werk zu kopieren, Qber-

tragen war, doch unmdglich wagen, beliebige eigene Zuthaten zu

seiner Vorlage hinzuzufQgen, da er doch, wenn auch nicht mehr von

M. Hans, so doch mdglieherweise von Amerbach h&tte kontrolliert

werden k5nnen. Abgesehen davon laufen ja aber auch die beiden

Namen M. H. und Joh. Buchner zeitlich in andern Werken neben

einander her. Paesler bait den Namen M. H. flir den bertihmtern,

dem Buchner dann erst, gewissermafeen als Ehrentitel, von den Eon-
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stanzern gegebenen, als er sich in weitem Umkreise bekannt gemaeht

habe. Es wftre nun ein fttr die Identit&t sprechender Umstand auch

dann noch nicht gefanden, wenn man wirklich die Zeitgrenze za

fixieren vermOchte, an welcher Joh. Buchner mit komponieren anfhOrt,

und Mag. Hans damit anftngt So lange nieht klar and deatlich

aufgefanden wird, dass man den berfthmten in Eonstanz ans&ssigen

Joh. Buchner mit dem Ebrennamen Magister Hans gewissermafsen

von „Amt8 wegen" benannte, so lange wird man nieht sagen dtirfen,

dass die beiden Namen eine and dieselbe Person bedeaten.

Dies liefs sich vor Auffindung der Zflrieher Uandsebriften gegen

die angenommene Identit&t sagen. Diese sprechen nan sftmtlich von

Joh. Buchner als dem ausschlieftlichen Terfasser. Sie sind zweifel-

los alter als das Basler Mannskript, resp. dessen drittes Eapitel.

Wftren sie es nicht und wftre die Baseler Handsehrift ihre Vorlage,

so kttnnte sich nicht in ihnen eine grOfsere Anzahl von Tafeln vor-

finden; ferner hfitte es doch kanm einen auch nor geringen prak-

tisghen Zweck, aos einer nicht allza nmfangreichen Schrift ein ein-

ziges Eapitel und dies noch dazn so, dass der Inhalt, der Zosammen-

bang Schaden litte, zu excerpieren ; schliefslich ist nicht anznnehmen,

dass ein zweiter dies Excerpt kopierte und ein dritter gar noch an

eine Obersetzung der luckenhaften Arbeit ginge. Die Zttricher Manu-

skripte sind also die alteren, und ihr Verfasser ist laut den drei Titeln

Joh. Buchner. Das beweist nun noch nicht, dass der Eomponist

das als der unbekanntere Joh. Buchner geschriebene Werkchen als

der bertihmtere M. Hans nicht umgearbeitet haben kdnnte. Er kann

ja selbst die Mangelhaftigkeit seiner Arbeit erkannt haben and selbst

an die Verbreiterung and Vertiefang des Themas in dem im Eingange

der Ztiricher Handschriften angedeuteten Sinne gegangen sein. Aber

um zu beweisen, dass nun auch wirklich Joh. Buchner der Verfasser

des Baseler Manuskriptes ist, mflssen wir zweierlei besitzen: einmal

die anerkannte Handsehrift Buchner's und zweitens das Original-

mannskript des Baseler Fundamentbuches. Stimmen beide Hand-

schriften tlberein, so ist wohl die Frage nach der Identitftt mit ja

beantwortet Ich ftlhre dies alles nur an, urn zu zeigen, wie viele

wohl ungeldst bleibende Fragen hier auftaucben. Wie wir die Sache

auch anfassen m5gen, immer kommen wir wieder auf zwei Per-

sonen hinaus. Die Gegner Paesler's haben den Vorzug, positive

Grttnde fQr das Vorhandensein zweier ziemlich gleiebzeitig lebender

Berufsgenossen M. Hans und Joh. Buchner anftihren zu kOnnen,

wfthrend Paesler — eine Thatsache, welche dem hohen Wert seiner
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Arbeit selbstveret&ndlich nicht Eintraeht that, — die Identit&t der

Tr&ger beider Namen aaf einer Hypothese basiert, welch© mir, je

lftnger ich mieh mit der Frage beschftftige, den Eindraek einer vor-

gefassten, nicht aaf Grand des Stadiams des Baches gewonnenen

Meinang macht.

Noch einmal moss ich aaf die Stellen zarlickkommen, flir deren

Abfassang Paesler einen Interpolator annimmt. Paesler ist dort

statzig geworden, weil von Joh. Bachner gesprochen, also die dritte

Person gebraacht wird. Diese dritte Person hat darchaas nichts Aaf-

felliges, sie findet sich aach in den Zlircher Manaskripten, welche

doch anzweifelhaft nach einer Yorlage eines einzigen Verfassers ge-

schrieben sind, wenn nicht, was an der Sache nichts ftndert, MA
selbst Yorlage ftlr MB gewesen ist. *) Aach hier findet die Oberleitang

vom theoretischen zam praktischen Teil fthnlich wie in dem Basler

Manaskript statt: seqaantar exempla varia ab eodem Bucbnero com-

posita. — Ferner sind nan die Sttlcke in MA and in MB bis aaf

eine gewisse kleine Anzahl, die in letzterem Manaskripte fehlt, die

gleichen; das Basler Manaskript giebt in seinem praktischen Teile

ganz andere Kompositionen, welche ihr Verfasser, J. Buchner, ur-

sprQnglich wohl selbstftndig heraoszageben gedacht hatte. Wttnschte

nan Amerbach von dem, wie Paesler meint, mit M. H. identischen

Buchner eine Abschrift von dessen „Fandamentbuch," aus welchem

Grande h&tte Bachner die ursprlinglich aaf den (jetzigen dritten)

Teil der Schrift folgenden Eompositionen eraieren und durch neue,

doch nicht anmittelbar mit dem behandelten Thema zusammenh&ngende

Kompositionen ersetzen sollen, da es doch Amerbach ganz gewiss

daraaf ankommen mosste, das Werk in seiner Originalgestalt za be-

sitzen? Was das Eraieren der in den Ztiricher Handschriften als

exempla bezeichneten Orgelsfttze anbelangt. so wende man nicht ein:

dies rtihre nicht von Bachner her, die Abschrift sei aberhaapt erst

nach dem Tode des Aatore gemacht worden. Wohl wird ans darch

die Jahreszahl 1551, welche von Amerbach^ Hand auf das Basler

Manaskript gesetzt worden ist, and darch die Bezeichnang des Buches

als eines von M. H. seinen Eindern hinterlassenen die Mdglichkeit ge-

geben, angefthr die Zeit vom Ableben des M. H. zu bestimmen, wir

*) Nachdem ich die Orgelstiicke nunmehr gleichfallfl s&mtlich iibertragen und

mich ganz in die Schrift M A „eingelebt" habe, bin ich zu dem Resultat gekommen,

dass wir in dieser Handachrift thats&chlicb das Original Buchner's besitzen. Ich

werde jedoch noch weitere Nachforschungen in der Sache anstellen und darauf bei

Herauagabe der Orgelstucke zu sprechen kommen.
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erhalten aber dadarch kein Moment, das uns zwingen kfante, die

Abfassungszeit der Abschrift sp&ter als den Tod des Mannes anzu-

setzen.

Aus der Fatorform im Satze: qnae (eognitio valoris notarum et

commoda applieatio) tibi aliunde non hine petenda erunt darf man

selbstverst&ndlich nicht etwa auf die Absieht Bachner's, selbst ein in

diesem Sinne sein ,,Fundament 11
ergftnzendes Werk zn schreiben,

schliefsen; noch weniger kann man darin eine Art von Vertrdstong

an den Leser erkennen wollen: er werde das schon einmal erfahren,

wenn der Autor B. selbst sich einmal dartiber ge&nfsert habe. Trots-

dem ist es nieht anmflglich, dass Bachner selbst, wenn auch vielleicht

erst naeh einer Reihe von Jahren daran gedacht hat, die Arbeit in

der angegebenen Weise weiterzoffkhren. Was ihn an der AosfQhrung

dieses Planes gehindert haben kOnne, entzieht sich natttriich unserer

Eenntnis ; ebensowenig sind wir im stande zo entseheiden, ob M. E.

fttr die Erg&nzung der Arbeit aatorisiert war oder nieht Dass das

Baseler Manuskript eine Erweiterong der Zflricherisehen ist, liegt klar

aaf der Hand. Das Wort „Fundamentam" bedentet naeh dem dentsehen

Titel : „ein jedes chorgesang zu rechter simphony bringen in allerley

stimmen." Zn diesem Titel passt der Inhalt der Baseler Handsehrift

nieht, das Wort ,,Fundamentum" findet sich in ihr erst dort, wo es

thats&chlicb hingehdrt, n&mlich in der Cberechrift des dritten Eapitels,

far welches M. H. die Arbeit Bnchner's oft ganz wdrtlieh benutzt.

Sodann erkennen wir leicht, dass dasjenige, was Bochner von dem
Schiller zu wissen verlangt, ehe er sich an die Eanst des Fanda-

mentierens mache: ,,erstlich so wttrstu hir nichto aufsrichten, do

wtiS8est den zuvor, was ein jedes Ton giltt, and sige dir dan zuvor

die rechte application bekannt, darumb log vest, das dn fast woll

wtlssest, was ein jede notte geltt, darnach mit welchem finger dn

sy schlahen sollest, welches dn anderswo and nicht hie lernen kannst,"

wir erkennen leicht, dass das, was hier als notwendige Voraassetzang

betont wird, den Inhalt von G^>p. I and II der Baseler Handsehrift

aosmacht.

AufiUllig ist der Umstand, dass M. E. den Bachner nicht aasdrfick-

lich als Quelle far das dritte Eapitel seiner Schrift nennt ; er giebt ihn

zwar als Yerfasser der Tafeln an, die er jedoch nicht vollst&ndig mit-

teilt ; aber zu sagen, wieviel er wflrtlich aus der Yorlage genommen,

dass er die ganze Anordnung, den Lehrgang seiner Schrift Bachner

verdanke, unterl^sst er. Wie ist diese auffallende Thatsache zu er-

klaren? Wollte jemand sagen: „wenn nicht einmal Amerbach bei all
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seinen weitgehenden Yerbindangen die ftltere Abhandlung kannte,

diese also wohl nor einen ganz kleinen and 5rtlieh besebr&nkten

Leserkreis (so weit bier von einem solehen die Rede sein kann)

gebabt haben kann, so mag es bei einem vielleieht ebrgeizigen

Manne, der M. Hans ja immerhin gewesen sein kann, nieht auf-

fallen, dass er den Namen der, wie er meinte, anbekannten Quelle

versehwieg, am den eignen Robm nieht zu sehmftlern," so mQsste

man erwidern : das nieht einmal kann man sagen, denn als Yerfasser

der wiehtigen Tafeln nennt M. H. den Bnchner, and aufserdem be-

raft er sich auf ihn, wie man sich auf eine anerkannte Autoritat be-

raft. Zadem kann man aber aueh darehaas nieht mit Bereehtigang

von einem geringen Bekanntsein des ftlteren Werkes sprechen, das

verbietet, wenn nieht der Name Boehner, so doch das Yorhandensein

der zwei gleiehlaatenden Manaskripte and ihrer deatsehen Cber-

tragang.

Man kann sich in mancherlei Vermatangen dariiber ergehen,

warnm M. H. den Bachner nieht aasdrttcklich nocb als ersten Be-

arbeiter des dritten Kapitels seines Baches namhaft maehte, positives

ist dartiber nieht zu sagen. Ieh will versachen, am Schlusse dieser

Aaseinandersetzongen, ehe von dem Verh&ltnis der Ziiricher za dem
Baseler Manaskripte die Rede sein wird, eine Erkl&rung des aaf-

fallenden Umstandes za geben, welehe wie ich glaabe wenigstens

einige Wahrscheinliehkeit fftr sich hat Die Frage liegt nanmehr

so: wir besitzen eine lateinisehe Abhandlung von Joh. Buchner and

eine lateinisehe Abhandlung des Organisten M. Hans, welch letztere

aaf Be8tellang des Baseler Professors Amerbaeh angefertigt wnrde.

In dieser letztern Schrift erfolgen Hinweise aaf den Yerfasser des

altera, zueret genannten Traktates, weleher seinerseits in der jdngeren

Schrift mehrfach wOrtlich abgesehrieben erseheint, w&hrend an anderen

Stellen nor die Haapt- and SchlagwOrter (am so za sprechen) benatzt

sind. Die Abhandlung des M. H. ist von einer Hand kopiert worden,

sprachliche Eigentttmlichkeiten gegenQber der Gesamtschrift kOnnen

an den Stellen dieser Schrift, in welchen eine Berafang aaf Baehner

stattfindet, nieht konstatiert werden ; dem Amerbaeh konnte nar daran

liegen, das Work, wie es vom Yerfasser niedergeschrieben war, za

besitzen, die anzafertigende Eopie konnte jederzeit von Amerbaeh

mit der Yorlage verglichen werden. Die letzten Anfdhrungen geben

Grtinde genng ab fflr die Annahme, dass die Baseler Eopie getrea

der Yorlage, also dem Originate des M. U. entsprochen hat. Aus

dem Umstand sodann, dass die ans erhaitene Kopie des von M. H.
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geschriebenen Fondamentbuehes mit dem Original identiseh sein moss,

und darin Hinweisungen aaf die anerkannte Aatorit&t des Job. Bachner

erfolgen, ergiebt sieh, dass M. Hans and Bachner anmftglioh ein and

dieselbe Person sein kfinnen. So wie die Saehen liegen, kOnnen wir

nicht anders, ais in M. H. and Bachner zwei in Eonstanz gleieh-

zeitig lebende Organisten sehen, von denen Bachner, wenn er auch

vielleicht nicht der ftltere war, doeb vor M. H. starb.

Demnach stellt sieh nan die Entstehangsgesehiehle des Basler

Fandamenibaches anders als bisher angenommen dar. Die kurae

Abhandlung Buchner's hatte sieh als brauchbar erwiesen; wir wissen,

dass der Meister hoben Rahm genoss; was Wonder, dass der oder

jener seiner Schfller wtinsehen mochte, den Lehrgang des gefeierten

Organisten scbwarz anf weifs zo besitzen? So entstanden jene drei

Zttrcher Handsehriften, welche der Zufall an ein en Ort zasammen-

fflhrte. Die Lebrmethode Buchner's eignete sieh M. Hans an: er

maebte das ftltere Werk zum Grundstoek eines neuen, far dessen

ersten and zweiten Teil er die in der Arbeit Bnchner's yorgefandene

Richtschnur benntzte. Es ist bekannt, dass Amerbaeb mit M. H. in

Verkehr stand; er mag darch diesen von der Abfassang seines „Fan-

damentbuches" gehOrt and eine Absebrift davon gewtinscht haben.

Diese liefs der Freund nan ftlr den Baseler Gelehrten im Jahre 1551

anfertigen ; wenn M. Hans die exempla, welebe in der Arbeit Buchner's

aaf die Tafeln, welehe M. H. beibebielt, folgten, fort liefs and an ibre

Stelle beliebige Eompositionen des Bachner, welche dieser za gansten

seiner Kinder wohl karz vor seinem Tode in einem besondern Bande

vereinigt hatte, setzte, so geschah dies wohl in der Meinong, dass

das Werk, wenn es nieht nar die Tafeln, auch noeb die als zweiten

Teil des Bachnerschen ,,Fandamentam" za betrachtenden Orgelstfleke

enthielte, niebt mehr unter des M. H. Namen aasgegeben werden

kflnne. Amerbaeh hielt den M. H. fflr den alleinigen Verfasser des

theoretischen Teils der theoretiseb-praktischen Orgelschule. Hierbei

kann nan allerdings auffallen, dass Amerbaeh, von dessen Anteilnahme

an den masikalischen Bestrebangen seiner Zeit wir genOgende Kunde

haben, von dem Buchner'schen Manoskripte, das ja in mehreren

H&nden war, niehts wnsste. Allein wir erfahren wohl aos dem von

Paesler (pag. 7) eitierten Briefe des Hans Rotter von einer Verbindong

Amerbaeh8 mit M. H., nicht aber von einer solchen mit Bacbner,

und aufserdem kennen wir die Abfassungszeit der Ztlricher Manoskripte

nicht: es ist ja nicht undenkbar, dass Bachner diese seine Unter-

richU-Methode erst in sp&terem Alter, vielleicht sogar erst karz vor
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seinem Tode, so wie sie vorliegt anfschrieb, sie dann seinem — was

M. H. vielleicht war — Amtsnaehfolger hinterliefs, diesem aber nieht

davon Mitteilung maehte, dass die Arbeit schon einige Male kopiert wor-

den sei. Nehmen wir dies an, so kann man sieh auch ohne Mlihe er-

kl&ren, waram Buehner nicbt noeh ausdrtlcklich als Qaelle far das dritte

Kapitel von M. Hans genannt warde. Dieser hielt sein Exemplar des

Fundamentam far das einzig vorhandene, sah ganz mit Recht in den

Tafeln das wicbtigste der ganzen Arbeit, nnd als ihren Verfasser

nannte er nacb Becbt und Billigkeit den Job. Bachner.

Naeh allem erscheint es angezeigt, das Verb&ltnis der Ztlricher

Handscbriften zum Baseler Fandamentbacb za bestimmen, Buchner's

Verdienste an diesem, wenn auch nar mit knrzen Worten festznstellen.

Ieh citiere im folgenden der Einfaehbeit halber den Paesler'schen

Neudrnck.

M>. Hans hat sieh bereits im Eingange seiner Sehrift (P. pag. 19)

an der Stelle, wo er von den dreifaehen Anforderangen, welche an

die Ennst des Organisten gestellt werden mttssen, auf Buehner's Ar-

beit bezogen; er entnimmt far das „tertium artis caput/
4

resp. dessen

8ummariscbe Inhaltsangabe die Hauptworte dem Titel unsrer Hand-

schriften. Die Definition des ,,Fundamentum 14
wiederholt er dann im

Anfang des Abschnitts : de tertio capite und z&hlt trier, wie Buehner,

die Vorbedingangen zur Erlernung des Gegenstandes auf, allerdings

in einer — der gr&fseren Ausdehnung seiner Arbeit entsprechenden

— umfassenderen und genauer pr&zisierten Weise. (P. pag. 37.) Da-

nach geht Buehner gleich dazu aber, von den „concordantiac" und

ihrer zweifaehen Art zu sprechen, ohne voiher eine einfaehe Angabe

der Intervalle ohne Rtlcksicht auf Kon- oder Dissonanz geboten zu

baben, wie das die sp&tere Handschrift in durchaus ricbtiger Er-

kenntnis der Mangelhaftigkeit der Vorlage thut. Bachner's Anordnung,

bei welcher jede Erkl&rung der Konkordanz, der Ursache ihrer Ein-

teilung in „vollkommene" und „unvollkommene" fehlt, ist aoffallend

dQrftig. Zu begreifen ist dieser Mangel nur, wenn wir annehmen,

dass Buehner die Niedersehrift nur fttr solehe Schaler gemaeht bat,

welehe bereits l&ngere Zeit seinen Unterricht genossen hatten und

mit dem Sinne dieser und &hnlieber termini teebnici durehaus ver-

traut waren. Far solehe erscheint dann allerdings die Anfahrung

der blofsen Thatsachen v6llig genttgend.

Schon nach dem Einleitungsteil — ein Blick auf das folgende be-

st&tigt das Urteil immer mehr — sind wir bereehtigt, in den Zliricher
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Handsehriften eine Art von nicht sonderlich gescbickt angelegtem Com-

pendium zu sehen, welches die Hauptbegriffe (ohne jedoch dieselben

zu erkl&ren,) and die Haaptregeln enth&lt, welches aber die Ver-

traotheit der SchQler mit denselben onbedingt sehon voraassetzt.

Denn die ganze Fassung ist eine derartig knrze, dass ein Schfller,

welcher neu an den Gegenstand beran tritt, aas ibr unmOglieh eine

erscbflpfend klare Vorstellung von d*r behandelten Materie gewinnen

kann.

Hier zu Anfang liegt denn auch schon der scharfe Gegensatz

zwiscben den Zfiricher Manaskripten and dem Basler Bache aus-

gesproehen: dieses geht, wenngleieh es sieh an den Lehrgang als

solehen ziemlich enge anschlieist, doeh viel systematiseher vor, es

vergisst keine Erklftrung and eilt nie flQchtig aaeh fiber das an sieb

geringfQgige hinweg. So betont M. H. z. B. aasdrficklich, dass jede

regelm&fsige (Tbertragang eines Gesanges sicb auf die in seiner Ta-

belle (P. pag. 41) angegebenen Intervalle za stfktzen babe, wftbrend

Buchner keine derartige Anweisong giebt, andrerseits aber die Inter-

valle an sieh ebenso unvollst&ndig behandelt wie M. H., aber darin

noeh hinter diesem zarficksteht, dass er tlber die Quarte za Anfang

gar nicbts sagt and doch sp&ter mit ihr als einem vorsichtig za be-

handelnden Intervalle recbnet.

Wa3 Buchner's Begel fiber das Quinten- and Oktavenverbot an-

belangt, so ersebeint sie als genfigend in dem oben angeffihrten

Sinne; genfigend auch insofern, als man sagen darf, es kdnne nach

voraufgegangener Tabelle ja nar von Parallelen in denselben Stimmen

die Rede sein. Doeh ist der von M. H. gesebriebene Zusatz in eis-

dem voeibus voll bereebtigt, da es sieh ja bei dem Fandamentam

nicht am den Endzweck, blofs zweistimmige S&tze za schreiben,

sondern allgemein um die regelrechte Niederschrift mehrsiimmiger

Orgelstfieke handelt. So sind denn aaeh die Beispiele des Basler

Manuskriptes darehaas nicht ttberflflssig. Der beste Beweis daffir ist

ja, dass Cbertretongen des Quinten- and Oktavenverbotes nicht nur

in den Zfiricher Handsehriften, sondern ebenso in dem Baseler Funda-

mentbaehe sieh finden. Im Wortlaate weicben die beiden Begeln

darchaus von einander ab. Nicht so die folgenden regala imper-

fectaram und (P. pag. 41) regula secanda, wo die Vorlage fast wdrt-

lich von M. H. benntzt ist. Aas continaari wurde continuo sequi.

Hierbei eine Bemerkang: ieh kann mich selbstverst&ndlich nicht da-

mit befassen, jeden fibereinstimmenden oder fthnlichen Aosdruck za

notieren. Uinweise genfigen vollkommen; die Obereinstimmang ist
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ja oft so evident, dass sie jedem auflallen muss, der die beiden

Schriften aucb nur einmal flQchtig iiberliest.

Die bei Paesler unter der Oberschrift: de ratione inveniendi

Bassum abgedruckten Regeln sind fast wdrtlich Bochner entnommen.

Der von P. init Recht gerflgte Ausdruck nnisono distare steht in den

Ztkrieher Manuskripten nieht; hier heifst es genauer von zwei Stimmen,

welche im Einklang zusammentreffen : concnrrere. In der deutschen

ftbersetzang ist das Bild beibehalten: wan der tenor and discant zu-

sammen laofen. Paesler hat schon darauf anfmerksam gemacht, dass

die korrespondierende Kegel des Baseler Buches nicht erschSpfend ist.

Noch weniger sind es hier und in den folgenden Regeln die Angaben

der Ziiricher Handschriften.

Der Kttrze wegen wahlo ich fttr das Folgende einige Beispiele.

Zn Regel 1.

Buchner:

i
113 ^ ^

Oder

iii
4 «* « tn

\~\* /n•'It o*S

M. Hans:

i
113 »

Oder oder oder

\\
\ f| ^. -* ^ ~>

W
I

!•
\iJ ~—_

Buchner hat das erste Beispiel nicht in dieser Form; er giebt

an : f f | f ut D. Dies Beispiel konnte M. H. natiirlich nicht ge-

brauchen, da er bei der Versetzung des Basses in die tiefere Oktave,

in das D der grofsen Oktave gekommen ware, die Orgel aber in der

Tiefe durch F begrenzt war.

Zu Regel 2. In demselben Sinne ist auch die 2. Regel Bachner's

von M. H. erweitert worden.

Buchner: M. Hans:

^
|

ff5—

-

oder oder

9fc

-td-

m
& -f9-

oder_ ZoderZ
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Zu Regel 3.

Bachner:

tepr*
II 't r-,

II 3 [v

I*
f
»

Oder oder

*^. ^ « re~ ^
#•^/

Za Regel 4.

Buchner

:

1\\ lw
IN1 P»

11 \«
" ^r,

9 S~5
_^ - e*

M. Hans:

/? *4

Hi
113

li « -~
us «*

8v» loco
Dder oder oder

U 5
— *- *n * sj

-^ •

,!
-* *—

M. Hans:

BE

oder

^
Far die Begeln 5 and 6 fehlen bei Bachner die Beispiele, welehe

bei 5 am so notwendiger erscheinen, als der Schlusssatz : et si ascen-

dat tenor, idem fiat in discanto immerhin in diesem Zusammenhange

ankiar erscheinen kann. Die sechste Begel entnimmt M. Hans wttrtlich

dem Buchner.

Za den Tafeln and ihrer Cbertragung sei noch das folgende be-

merkt. Wesentliche Unterschiede zwischen den Zflricher und den

Baseler Tafeln sind nor an einigen Stellen, welehe narabaft gemacht

werden mtissen, zu linden. Alle kleinen und ftlr die Sache belang-

losen Unterschiede, wie das hie und da zu bemerkende Fehlen eines

Verzierungszeichens, ftlhre ich nicht besonders an, sondern begnflge

mich mit diesem Hinweise.

leh beginne mit den von Paesler mit a und b bezeiehneten

Tabellen, welehe also mit den hier tabula III und tab. IV ge-

nannten korrespondieren. a hat am Schlusse des Beispiels in tertia

ad secundam eine semibrevis, III hat eine longa. Ebenso in den Bei-

spielen in quinta und in sexta ad secundam; im Beispiel in octava

ad sec. stimmt der Schluss liberein, in decima bei Paesler wiederum

+, III hat W wie oben. Bei a fehlt das in ad sec. in tertia klein
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hineingeschriebene e von MA and MB. In: in octava ad see. hat

a die minima c im discantus mit den 4 fasae: deed verbunden,

in III steht e mit dem Panel, addit. und 4 folgenden Semifusae. In b

Bteht nieht wie in IV in der 1. Zeile bei den clausulae die minima mit

den fusae verbunden. In der tabula taet. ehor. in ten. inced.

aseendendo. (Paesler d) Zeile 1 ad quartam: Paesler hat e als

minima mit dem Punet. additionis, d und c als fusae, e als semiminima

und e d c d als semifusae. MB hat in der Diskantstimme die minima

e mit dem Punct. addit., die fol- £' g J v

genden d e c (!) als semimini- ^
— g =EJ *IE:

)

mae (Ma hat riehtigerweise nur re.P . rande Formen .. a. P»g. ioe.

und die folgenden e d c d als fusae. Ich ftihre dies Beispiel aus-

fuhrlich an, urn dabei eine andere Saehe zur Spraehe zu bringen

und womflglich gleich zu erledigen. Ich habe im ersten Teile der

Darstellung davon gesprochen, dass vielleieht MA far MB die Vor-

lage gewesen ist Hier ist ein Grund, der mieh zu dieser Annahme

hindr&ngte. In MA ist namlich in dem oben abgedruckten Beispiel

das erste c beim Niedersehreiben verunglttckt, so dafs ein dicker

Strich von ihm schr&g nach links oben ilber die e Linie hinaus

bis fast zur Mitte des vierten Zwi- g

sehenraumes ausgeht. Halte ich dies —c * ^i—+—^—— :

mit folgendem Falle zusammen, wo MA ^™^»«»» •«• »**• ioo«.ioe.

hat, w&hrend MB ftir den etwas dick geratenen Verlangerungspunkt

nach der semibrevis e eine neue Note d setzt, so scheint mir die

Annahme der BegrUndung nicht zu entbehren, MB sei als Eopie

nach MA gefertigt worden.

Sodann sind noeh die bei Paes-ler mit g und h bezeiehneten

Tafeln zu erw&hnen. Sie stimmen Qberein bis auf

:

1. Die folgenden in beiden ZUricher Manuskripten befirtdlichen

unter die Notation geschriebenen Zus&tze. Siehe die umstehende

Tabelle.

Diese Bemerkungen, welche sich in beiden Handschriften finden,

beziehen sich auf das Verhaltnis der jedesmaligen ersten Bassnote zu

einer der Oberstimmen. Dabei aber ist zu bemerken, dass gar keine

Rilcksicht auf die Lage der einzelnen Stimmen in den verschiedenen

Oktaven genommen worden ist, die Verhftltnisse vielmehr s&mtlich

auf eine einzige beliebige Oktave reduziert worden sind, womit die

Iutervallangabe des Anfanges teilweise ganz illusorisch wird.

2. einzelne Mordentzeiehen, welche bei Paesler fehlen.
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3. folgende Takte:*)

Des&ndendo.

a) Ad Secundam. In tertia.

103

^g , i-± &p3^£ 3=^

9t zsz -<9-

i
b) Ad Sec. In octava. ^zsz -&*-

£
r

r
r r

r
j

r

g
J

r r r

-49 «-

-«>--

^= J2Z

Bass and Tenor hat M. H. von diesem Beispiel beibehalten, sein

neuer Diskant hatte dann die unschftnen Oktaven im Anfang zur Folge.

Zu Paeslers Tafel a ist noch zu bemerken, dass ihr Beispiel

in octava ad secundam nicbt vOllig mit der Zttricher Handschrift tiber-

einstimmt, der Anfang des Discantus I' M
lautet hier in der tJbertragung : j[g— <j' * m i d "

Auffallend ist die Schreibweise in der Tafel VI (Paesler c)

Tenor: FF T .FFF TT I I I 1 1 I
r F ^ff IT FT etc.

ed f gaf ga gfedec f ^e fede fa pg f

Paesler giebt die letzte als halbe Pause wieder, w&hrend er im vor-

aufgehenden Takt keine Pause hat, sondern das f bindet. Man vergl.

dazu die vorvorige Seite unter 2).

*) Im 1. Beispiel in quiota ad sec. ascendendo steht am Schluss die longa

b reap. h.

l
) Dieselbe scheinbare Pauae in vielen folgenden Fallen, wo Bindung zum

guten Takteil erfolgt.

8
) MB hat die Stelle falseh.

8) MB hat —g

—

Monatth. f. Musikgeach. Jahrgang XXUI. No. 5. 6. 9
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Ebenda Beispiel In re Takt 6jind 7 in MA:

fr

fr-;?^
j j n m

^ ^^
Tf^ 3=3

r
bj g J j 3

T
jg J

jj
i j§g 5E

etc.
Ebenda In sol

per b. Tenor Takt 6:

Wahrend M. H. diesen rhythmisch wirksamen Gang, wenn man den

Ausdruek gelten lassen will, zusammenzog, liefs er ihn sonderbarer-

weise im folgenden Takt onbedenklieb stehen!

Ebenda In sol per h. Takt 7 "****
.,

^das omgekehrte von dem der Pall, ==

was oben zu bemerken. Tenor:

Statt des gebundenen h hat Paesler eine Viertel- Pause.

etc.

^m_ Ebenda In fa

(b) Takt 5 im Bass

ler beigedruekten Schritte.

Zu Tafel X (Paesler

Im Beispiel In sol J

e£
^ Im Takt 8 hat der

Bass nur die bei Paes-

^ Am Schlusse sind

in den Ztirieherper h (g) Tenor Takt 5

Manuskripten die Noten des Diskant und Tenor vertauscht.

Beispiel In la to

per h (A) vor-

letzter Takt 1 r r - J
r rt

Zu Tafel XI Diskant Takt 1 ad quartam in tertia: die von der

bei Paesler gegebenen Fassung abweichende ist schon oben mitgeteilt

worden.

Ebenda ad Quartam in octava: Das Original ist ahnlich ver-

stQmmelt, wie oben, aueb hier folgt

dann die ursprttnglicbeFassung in einem

sp&tern Takte unverkflrzt: Discantus

etc.
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Tabula descensionis ad tertiam in quinta: Disc. —gEEjJE f :

Ebenda ad quartam:

105

il3
r g 'r if^-f̂^ £=

»E B^
S*

|

» p *> zaz 3C

Ad quintain.

n r rrrrf! SI ig=3=2=3:e£

is
-tf^-

^^ -9- ^M
Ebenda ad tertiam in oetava ein Takt mehr:

f r
r r
^

^^

eSSm

E6 E£

etc.

In dieser Form findet sicb das Beispiel aach in MB; nar fehlt

hier der Tenor far den letzten Takt (des Gesamtbeispiels ad seeondam)

die Diskantstimme ist ganz klein hineingeschrieben ; der bei Paesler

fehlende Takt passt nach der ganzen Anordnung der Tabellen offenbar

dorchaos nicht hierher.

Ebenda in deci- ||T g -

ma ad tertiam Tenor: -

-&- wm
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In redeuntefi voees etc. (Paesler f.)

Beispiel in sol per h Diskant Takt 3 : das h nicht naeb Takt

4 gebunden; aueh hier wiedernm eine Pause, vergl. oben.

Ebenda in mi Bass Takt 2 bat a.

Ebenda in sol per b. Bass Takt 2 ~*J ; J ^
p

" jE

Ebenda in re (P d) im Bass Takt 3 ')? f
J*-
X

Die fugandi ratio stimmt im wesentlichen mit Paesler's tabala

fugandi artem compleetens tiberein. Kleine Abweichangen von

Paesler's Tafel E 2. sind folgende.

2. Beispiel ad tertiam:

ft* ^^ -|

O' - # &
t 4 " '*"""-

113

*?
1* rj +<*|a~ rj
W-*" .-. ...

**
^* '

' n **S T
*~ ~ $2

Folgendes Beispiel Bass:
:^IE=

Beispiel 1 ad qoartam Tenor: $ee=e

g gg s=z etc.

& etc.

Beispiel 1 ad quintam Discantas:
«F -^-

etc.

In der Notierong des Discantus finden wir folgende Notenzeichen,

welche in den betreffenden Oberschriftan mit ihren Namen genannt

werden

:

in MA: brevis (Pormen der deut- in MB: brevis + (**)**)

minima scben Choralnote*) minima +
Wir sehen nun leicht, dass wir, wenn wir von dem als minima

genannten Zeichen + unter Zuhilfenahme der Pahnenstriche an die

*) Da die Druckerei die deutsche Choralnote, auch Fliegen-., Nagel- oder

Hufeisenflchrift genannt (siehe Beispiele in Ambros Mnsikgesch. 2, 170. 502) nicht

besitzt, bo mtissen obige erklarende Worte die Notenschrift ersetzen.

**) Das eingeklammerte Zeichen ist nicht genau dasjenige der Handschrift,

welches den aufwarts gehenden Strich am Ende weiter oben hinauf nach links ge-

schwungen hat.
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Verkleinerung der Notenwerte gehen, nicht zu dem von Buchner

thats&chlich (fQr die semifusa) gebrauehten Zeichen £ gelangen.

Denn es wfirde sieh als semiminima : £
als fusa : 4

als semifasa: £
Ferner aber finden wir in der Diskantstimme kein anderes als

das Zeichen 4*), das sich fttr eine semibrevis lesen liefse. Mit den

Zeichen + a. s. w. and + korrespondieren in den andern Stimmen

• resp.
I

• Wenn der Punkt doppelt gebraueht wird and sowohl eine

brevis als eine longa vertreten kann, so ist dabei wegen der Aus-

nahmestellang der longa als haupts&chliehste Schlussnote nichts, was

hier an irgend einer Stelle Unklarheit in der L5song verursachen

kftnnte. (In den Orgelstiicken korrespondiert tibrigens mit der longa

im Diskant in den andern Stimmen das Zeichen f\) Anders ist es

in Bezug aof eine etwaige doppelte Verwendung eines einzigen

Zeichens als minima and semibrevis. Eine solche ist undenkbar

and hat auch nirgendwo statt. So moss man also annehmen, dass

ein Irrtum des Abschreibers in der Nennung des Zeichens vorliegt,

oder dass Bachner selbst die kleine Verwirrang anrichtete, indem

er wie es H. Kotter auch gethan hat, sein friiheres Notierungssystem

zu Gunsten eines jQngeren aufzugeben strebte.

Zu den 2 . 8 genannten Zeichen fQr die brevis ist noch zu be-

merken, dass die nicht eingeklammerten*) Noten nicht ohne weiteres

neben einander hergehen. (MA hat nur die runden, MB die eckigen

Figures.) In beiden Handschriften stehen die nicht punktierten Breves

beim stufenweisen Aufsteigen, die punktierten dagegen beim stufen-

weisen Fallen des Discantus.

Hierzu kommt noch das Zeichen ++**) das nach der Cberschrift

eine Brevis bedeuten soil. Aus den korrespondierenden Notenbuch-

staben der untern Stimmen ergiebt sieh dies nur an folgenden Stellen

:

In unserer ersten Tabelle hat

der Bass in der ersten Zeile nach

einander a h | a c | a D
|
(MB),

wo in jedem Takte and ++ den

beiden Bassnoten entsprechen. So-

dann heifst es im Beispiel in sexta:

*) Mein Manuskript enthielt die Noten an Stelle der auf der vorigen Seite

eingeklammerten Worte „Pormen der deutschen Choralnote".

**) Vgl. Anm, auf S. 106.

e #

ff r 1 r 1

c d e f dg
ff r 1 r
e f g a f b
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Ebenso in qainta ad quintam: Tenor ''
3

J M J "' J j w
Dies sind neben zwei oder drei andern die einzigen Pftlle; in alien

Ubrigen stehen die die Unterstimmen bezeiehnenden Buchstaben ohne

Angabe des Wertes. Das erste Beispiel in qainta (in MA) hat schein-

bar eine Semibrevis am Sehlusse : die Figur ist aber nor, wie es bei

dem sehr besehrftnkten Baame leicht erkl&rlich ist, verunglttckt MB
hat hier ++. Der leichteren Cbersicht wegen habe ich mebr Takt-

striche gezogen, als die Handschriften enthalten. Das Prinzip, nach

welchem die Sehreiber derselben Taktstriche zogen oder nieht zogen,

kann man mtihelos erkennen : wo die Seiten Raum genug bieten, ver-

wenden sie ziemlieh breite Zwischenr&ume ; wo enges Schreiben nfltig

wnrde and damit die Gefahr der Unttbersichtlicbkeit erwuchs, zogen

sie Taktstriche. Weiteres fiber die Tabulatarschrift in den Mana-

skripten zu sagen, erseheint nach Paesler's znsammenfassender Dar-

stellong des Oegenstandes an dieser Stelle onnotig.

Wir dfirfen den Wert der betrachteten Abhandlong nieht gering

anschlagen. Zwar ergiebt sich bei einer Yergleiehong der Zfiricher

Handschriften mit dem Baseler Fundamentbach ein recht erhebliches

ftbergewieht dieses letztern Werkes tiber die ersteren Manaskripte.

Die wOrtlichen Ausfflhrungen sind hier zasammenh&ngend, in syste-

matischer Entwiekelung aafgebaut, in den Ztiricher Handschriften ist

Vieles, das Meiste ohne weitere Erkl&rung nieht verst&ndlich. Giebt

uns somit das Buchnersche Manaskript so, wie es vorliegt, einen ge-

nQgenden Oberblick tiber die Methode, nach welcher der Meister das

,,Fundamentum" lehrte, so gentigte doch die Abhandlong selbst dorch-

aos nieht, einen Laien in die Geheimnisse der Eonstlehre einzaweihen.

Dies erkannte M. Hans. Fttr das dritte Eapitel seines „Fundamentboch
u

benatzte er die Begeln, welche er von Baehner mit Prftgnanz and

Klarbeit aasgesproehen fand, wdrtlieh, erg&nzte and ftnderte dort, wo
sie ihm far sein (neues) Pablikam nieht za gentigen schienen, ins-

besondre sachte er, wenngleich er den Lehrgang der Vorlage als

solchen beibehielt, doch eine deutlichere Cbersicht tiber die za be-

handelnde Materie za erreichen and das Werk, welches in seiner

ur8priingliehen Gestalt nor einem beschr&nkten Leserkreise dienlich

sein konnte, auch ftlr noch weniger weit vorgebildete Masiker natz-

bar zu machen.

Allein wenn wir auch den wdrtlichen Aaseinandersetzangen des

M. Hans vor denjenigen Buchner's den Vorrang lassen, so mdssen
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wir doch dem Job. Buchner das Verdienst einraumen, dass er den

fasten Grand legte and die Plane za dem Gebaade schaf, welches

naehher M. Hans aufftihrte.

Mitteilungen.
* Eine kleine Berichtigung zu Chrysander's Handelbiographie.

Zum diesjahrigen Geburtstage des Grofemeisters dee Oratoriums, Georg Friedrich

Handel's, habe ich im Dresdner Journale (Nr. 44 von 1891) auf das in den

„Monatsheften" za veroffentlichende Bestallungsdekret seines Vaters, des Wund-
arztes Georg Handel, als Sachsen-Weifeeufelsischen geheimen Kamnierdieners und
LeibchirurguB bereits hingewiesen, indem ich betonte, dass dasselbe wenigstens vier-

zehn Jahre 8 pater, als Chrysander vermutet, ausgestellt worden ist. Ich teilo

dasselbe daher hier wortlich (nach der AbBchrift in den E. 8. Hauptstaatsarchivs-

akten: Locat 12001 Nr. 613 Bl. © = 4/5, frtiher 5/6) mit. Es lautet also:

„Von GOTTES gnaden WIE Johann Adolph, Herczog zu Sachfeen, Jtilich

Cleve und Berg tot: tit: Hiermit thun kund und bekennen, Dafs Wir Unsern

Lieben Getretien, George Hand el n zu Unsern Leib-Chirurgo und Geheimen

Carnmer-Dieuer von Hauls aus, gnadigst bestellet, auf- und angenommen haben

Thun das auch hiermit und krafft dies Briefts dergestalt und also, dais Uns er ge-

treti, hold, dienstgewartig und schuldig seyn soil, mit allem Fleife auf Unsern und

lingerer FCirstl. Kinder Leib und Gesundheit acht zu haben und nach hochstem

seinem Verstande in furfallenden Leibes-Beschwehrungen
|

: welche doch dor Aller-

hochste gnadiglich verhuten wolle : | mit der Wund-Arczney und, was nach gelegen-

heit zu einer iedem Beschwehrung diensam, beyrathig und behiilfmch zu seyn und

treue Vorsorge zu tragen, auch gute reine Instrumenta Chirurgica und tuchtige

Species, wie es die Nothdurfft erfordert, zu adhibiren und zu gebrauchen, die

Arczneyen, Pflaster und anders selbst zurichten, auch mit und neben Unserm Leib-

und andern Medicis, so wir nach Gelegenheit erfordern mochten, seinem Besten

Verstande nach, die Cur zu iiberlegen und Unb dergestalt mit Rath und That

beyzuspringen, wie er denn zu solchem Ende wenigstens aller Acht Wochen einmahl

sich alhier einzufinden, auch sonst iederczeit, wenn wir ihn auf erheischenden Noth-

fall anher verschreiben laisen mochten, sich zu gestellen, und auf dergleichen Bo-

gebenheit also zu verhalten, wie einem getretien Diener und Leib-Chirurgo eignet

und gebuhret, welches er zu thun versprochen und zugesagt, auch Unfs dartiber

seinen schri£ftlichen Reverss ausgehandigt hatt, *) Dargegen und, wann er obbesagter

raafeen sich alhier einfindet, oder von Unfs anher erfordert wird, soil or nicht allein

iedesmahl mit freyer Fuhre und Kost, auch Unterhalt, sowohl auf der Reyse, als

bey Unserer Hoff-Stadt versehen werden, Sondern wir wollen ihm auch vor seine

gehabte Miihe-Waltung zur Ergoczligkeit ein gewifses honorarium reichen und,

was er an Medicaments hergegeben, oder auch auf Begehren tiberschicken wird,

nach billichem Worth beczahlen lafsen, Do wir auch fiber kurcz oder lang, seiner

Dienste nicht mehr bedlirfften, oder er, darinnen ferner zu verbleiben, nicht ge-

»»»einet, uf solchem Fall soil iedem Theile dgra andorn die Auflkfindigung ein halb

*) Nach demselben habe ich leider vergeblich geforscht
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Jahr vorher zu thun, frey stehen, Treiilich sonder Gefehrde, Zu Uhrkunde haben

Wir diese Bestallung eigenhandig unterschrieben und mit Unserm Geheimen Cammer-

Canczley Secret wifsendlich besiegeln laHseii. So geschehen und gegcben auflf Unserm

Schlofse Nett-Augustusburg zu Weifsenfelfs den 3. February, Anno 1688.

Johann Adolph HzS.

(L. sr
Blasewitz- Dresden. Theodor DisteL

Herr Direktor Dr. Haberl teilt der Redaktion als Erganzung zu der Mit-

teilung des Herrn Dr. Distel auf S. 68 in betreff des Namens der Tochter Lassus',

welche sicb rait dem Maler von Ach verheiratete, mit, dass dieselbe Reg in a ge-

heifsen babe. Ferner zu S. 32, dass Ferdinando di Lasso, der Sobn Orlando's,

am 27. Aug. 1609 gestorben sei und dessen Sohn, also der Enkel Orlando's, der

auch Ferdinand hiefe, 1613 neben Borlasca das Kapelimeisteramt bekleidete und

1636 starb. Ausftthrliches daruber, neben anderen wertvollen Dokumenten uber die

Miinchener Hofkapelle, siehe in der Zeitschrift Musica sacra 1891, Nr. 5.

* Von Joh. Zahri8 Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder

ist das 29./30. Heft ausgegeben worden und reichen die Melodienummern bereite

bis 7590. Preis des Heftes 2 M,
* Katalog Nr. 17 von Rich, Bertling in Dresden, A. Victoriastr. 29. Eine

Authograpben-Sammlung von Briefen, Manuskripten u. a. von Musikern, Sangern

und Schauspielern , ferner eine PortraitSammlung von Musikern und Sobau-

spielern etc.

* Katalog der Bucherauktion von L. Rosenthal in Muncheu, Hildegardstr. 16,

am 21.—25. Juli. Von Nr. 497—560 ist aucb eine Sammlung von seltenen Musik-

drucken verzeichnet, auf die ganz besonders aufraerksam gemacbt wird.

* Katalog 5 von Qeorg IAssa in Berlin, Wilbelmstr. 91, enthalt von

Nr. 299—460 aufser wenigen alteren Drucken allerlei brauchbare Werke aus alien

Fachern der Musikliteratur im allgemeinen Sinne.

* Als Mitglied sind in die Gesellscbaft ftir Musikforschung eingetreten die

llerren Fritz Lubrieh, Kantor und Redakteur in Peilau und F. Wiedermann, Or-

ganist in Berlin.

* Herr Fritz Lubrich, Redakteur der Zeitschrift „Die Orgel*' ersucht uns urn

Aufhahme folgender Auffordenmg : Der ganz ergebenst Unterzeichnete ist in Gemein-

schaft mit dem Universitats-Muaikdirektor Herrn Dr. pbil. Hans Hartban in

Dorpat damit beschaftigt, einen „Fuhrer durch die evangelische Kirchenmusiku

(Vokalmusik) mit Inbegriff der theoretiscben Werke iiber evangel. Kirchengesang

(Lithurgie) etc. zu verfassen. Da die Beschaffung der einscblagigen Werke Uberaus

schwierig und auch in Anbetracht der Masse sehr kostspielig ist, so bittet er die ge-

ehrten Herren Verleger, ihn durch Cbersendung derjenigen geistlichen Tonwerke
(Vokalmusik) und theoretischen Schriften Uber evang. Kirchenmusik Hires Verlages,

auf welche Sie in Hinsicht kritischer Besprechung am meisten Wert legen, in aeinem

Vorhaben geneigtest zu untersttitzen. Die betreffenden Werke bitte entweder direkt

an den ganz ergebenst Unterzeichneten oder an den Verleger oben genannten
Werkes, Herrn Max Hesse in Leipzig zu senden. Auf Wunsch erfolgt nach
Durchsicht der betreflfenden Werke Riicksendung derselben. Peilau, Bez. Breslau.

Fr. Lubrich.

* Hierbei 2 Beilagen des Baseler Kataloges. Bog. 3 u. 4.

Verantwortlicher Bedaktour Robert Eitner, Templin (Uckermark).
Drook von Hermann Beyer A SOhne in LangenaaUa.
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No. 7.

Verzierungen, Yer&nderungen und Passaggien

im 16. and 17. Jahrhandert, and ihre musikalisehe Be-

deutung besprochen nach zwei bisher unbekannten Quellen.

(Dr. Hugo GoldBchmldt.)

Die Quellennachrichten, welche uns fiber Verzierungen und Aqs-

schmttckungen des Sologesanges im ersten Jahrhandert seiner Ent-

wickelang unterrichten, sind recht sp&rlich.

Die theoretisehen Werke verschm&hen es zameist sich mit sol-

chen t)Kleinigkeiten
t(

, zu befassen, und aus praktischen Werken ist

nicht eben viel zu enlnehmen, weil die Komponisten von der irrigen

Meinung befangen waren, man diirfe der Phantasie der Ausfflhrenden

keine Fesseln anlegen, und andererseits die SfiDger jede derartige

Vorschrift der Komponisten als einen widerrechtliehen Eingriff in ein

ihnen vorbehaltenes Gebiet ansahen. Man lese nur in TosVs von

Agricola tlbersetzter Singkunst (Original 1723) den Abschnilt tiber die

Vorsehl&ge und man wird finden, dass er die neue Manier des

Deotschen, Yorschl&ge anzuzeigen, als eine Beleidigung der Sftnger,

als eine durchaus verwerfliche Neuerung betrachtet. Und dasselbe

gilt im 17. und Beginne des 18. Jahrhunderts fflr alle Verzierungen

und Passaggien. Des S&ngers und des Instrumentalisten Aufgabe in

jener Zeit bestand eben nicht allein in einer genauen Wiedergabe des

vom Komponisten Niedergeschriebenen , sondern auch in einer ge-

8chmackvollen Bearbeitung und AusschmQckung seines Paktes im

Monttth. f. Motikgeaoh. Jshrgang XXUI. No. 7. 10
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112 Verzierungen, Veranderungen und Passaggien im 17. und 18. Jh. etc.

Geiste der Komposition, auf welche der Eomponist geradeza rechnete.

Darura deeken sich die heutigen Reproduktionen von Sologesfingen

des 17. and der
x

ersten H&lfte des 18. Jahrhunderts nicht mit den-

jenigen jener Zeit ! Wir hflren, was der Komponist niedergeschrieben,

nicht aber, was er sich gedacht! Nan steht freilich fest, dass sich

die S&nger jener Zeit in Kammer and Eirche durch ihre Sacht

darch Kehlfertigkeit za gl&nzen weit fiber die Grenzen desjenigen

haben fortreifsen lassen, was der gate Geschmack selbst jener Zeit

als zul&ssig anerkannte. Klagen hieriiber finden sich ausnahmslos

bei alien Gesangschriftstellern , von den ersten Meistern im stilo

rappresentativo: Caccini (Nuove musiche), Marco di Oagliano (Dafne),

Ottavio Durante (Arie devote, 1608) an, bis ins 18. Jahrhundert

hinein (Tosi, Fuhrmann - Burney). Aber bis zu einer gewissen

Grenze, welche eben der gute Geschmack fixierte, zu passeggieren

und Verzierungen anzubringen, war Norm, ja ein Postulat eines ge-

bildeten Sangers. Und dies nicht blofs im weltlichen, sondern auch

im Eirchen, nicht blofs im Solo, sondern auch im polyphonen Gesange.

Ftir das Verst&ndnis der Musik des 17. Jahrhunderts ist aus diesem

Grunde die Eenntnis der Verzierungen und Passaggien, sowie der Art

und Weise dieselben „aproprie anzubringen" (wie sich Andreas Herbst,

Mus. practica, ausdrttckt) von grofser Bedeutung. Wir mtlssen bei

Durchsicht eines Stdckes jener Zeit, ganz besonders bei Sologesfingen,

mit den Augen und dem Geiste des Ausfiihrenden jener Zeit lesen,

d. h. alle die Verftnderungen hinzufOgen, die auch dem Eomponisten

vorgeschwebt hatten! Im Jahrg. 1879, Bd. 11 der Monatshefte sind

hierauf beztigliche recht interessante Beispiele aus Hermann Fink's

Practica Musica, 1556, HerbsVa Musica moderna 1653, und aus

Affillard's Principes tres faciles pour apprendre la musique 1705,

mitgeteilt. Indessen umfassen die dort mitgeteilten Verzierungen bei

weitem nicht alle jener Zeit gel&ufigen, und leider ist der Originalsatz

der Fink'schen Motette nicht erhalten, so dass eine Gegenliberstellung

desselben und der passeggierten Stimme unm5glich ist. Deshalb will

ich in Folgendem unternehmen die Verzierangen in erschttpfender

Weise zu beschreiben und einige S&tze mitzuteilen, deren Original

neben der passegierten Stimme vorliegen. Die Quellen sind zwei

wenig oder gar nicht beachtete Bttcher: „Bemarcques curieuses sur

Tart de bien chanter et particulierement pour ce qui regarde le chant

francois par Mi. Bacilly. A Paris, chez Guillaume de Luyne Jur6, etc.

MDCLXXIX. Dieses Buch, 428 S. in kl. 8° (Egl. Bibl. za Berlin)

enth&lt ausftthrliche Beschreibungen alter in der Vokal- Musik vor-
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Verzierungen, Veranderungen und Passaggien im 17. und 18. Jh. etc. 113

kommenden Verzierungen. Leider sind die Notenbeispiele des zweiten

Bandes, aof welche Bezug genommen ist , nicht vorhanden.*) Der

Text selbst aber ist ausftihrlich, and auch obne Beispiele verst&ndlich.

Im Folgenden will ieh Bacilly's Ausftlhrungen n&her treten, und seine

Resultate denjenigen zur Seite stellen, welche uns aus Quellen italie-

nischen, bez. italienisch-deutechen Ursprungs aus gleicher Zeit bekannt

sind.**) Auf welche Weise der gute Ueschmack des 17. Jahrhunderts

mit Werken der Polyphonic verfuhr, lehrt uns Oio. Battista Bovir

celli'a Begole. Passaggi di Musica, Madrigali eMotetti, Passeggiati di ...

d'Assisi, Musico nel Duomo di Milano etc In Venetia appr. Giac.

Vincenti 1594. (Bibliothek des Gymnasium zum Grauen Kloster,

Berlin.)

W&hrend andere Passaggienwerke des 17. Jahrhunderts (dal Fon-

tega
t

Ortiz di Toledo, Qir. da Udine, Ludovico Zacconi (Prattica

di Musica), endlich Oio. Bassano und Bichardo Bogniono lediglich

Diminutiones, Gadenzen und Passaggien mitteilen, giebt Bovicelli aufser

ausfQhrlichen theoretischen Anweisungen auch die praktische Nutz-

anwendung „acci6 piii chiaramente si veda Tefietto dei precedents

(sc. passaggi). Es folgen Stucke von Pcdestrina, Cypriano di Bore,

Tomasi Lodovico de Vittoria, Claudio da Correggio (Merulo) und

Falsibordoni von Qoibucci, OiovaneUi und vom Verfasser selbst, s&mt-

lich mit Original und verziertem Gantus, auf welche ich sp&ter des

n&heren zu sprechen komme. Wenden wir uns zunftchst zu Bacillys

Tart du chant und dem XII. Eapitel seines Buches: Des Ornaments

du Chant Ausgehend von der Anschauung, dass ein Sttlck sehr

schdn sein kflnne, und doch ohne Eindruck bleiben mUsse, wenn es

ohne Ausschmttckungen vorgetragen werde, begrQndet er die grofse

Ausfflhrlichkeit seiner Ausftihrungen mit der Thatsache, dass man
Verzierungen in Noten nicht auszuschreiben pflege, um die Obersicht-

lichkeit nicht zu vernichten, dass auch tiberdies die meisten Ver-

zierungen tlberhaupt eine Wiedergabe durch Noten nicht gestatten.

Dies trifft zu bei derjenigen Ausschmilckung, welche er Port de voix

und demy Port dv voix nennt. Man wird sich aus diesem Grunde

*) Wer mir fiber das Vorhandensein derselben Auskunft geben konnte, wurde

mich zu grofsem Dapk verpflichten.

**) Ich habe in meinem kurzlich erschienenen (in Nr. 1, 1891 dieser Zeitschrift

besprochenen) Buche: „Die italienische Gesangsmethode des 17. Jahrhunderts und

ihre Bedeutang fur die Gegenwart", Breslau 1890, aus italienischen QueUen eine

Darstellung dieser Materie gegeben, den Franzosen Bacilly aber nur nebenher be*

riick8ichtigt. ^
10*
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auch von dem Wesen des Port de voix kaum eine richtige Yorslellung

machen, wenn man die Aufzeicbnung nach VAffiUard (Monatshefte,

Bd. 11, S. 165) vergleicbt. Port de voix ist, — „et U mot mesme
porte la signification

—" das Hinlibertragen (le transport) der Stimme
von einem tieferen Tone zu einem hflheren und zwar in der Art, dass

man auf der unteren Note verweilend allm&licb zu dem hdheren Inter-

vall aufsteigt, dnd nachdem dies erreicbt ist, nonmehr diese Note

selbst nochmals angiebt und aush&lt. Die hGhere Note wird also

verdoppelt. Beim demy Port de voix ffillt das Aushalten der h5heren

Note fort, auch gesehieht das Hinaufziehen mit weniger Energie, plus

adoucy et glisse. Nimmt man der hOheren Note einen Teil des Wertes,

um ibn der tieferen Note und dem Hinaufziehen zuzulegen, so nennt

man diese Figur Port de voix perdu, welche der Anticipation (Vorhalt)

&hnelt, auf die wir sp&ter zurttckkommen. Bei der Verbindung von

Teizen soil der zwischen den zu verbindenden TOnen liegende Ton
hdrbar mit berQhrt werden. Dies stimmt flberein mit dem Port de

voix double I'Affiiard's (I. c). Hingegen dflrfen bei anderen Inter-

vallen, Sekuuden, Quarten etc. die ZwischentSne nicht gehOrt werden.

— Der Port de voix Bacilly's entspricht dem heutigen Begriff: Porta-

mento, und demjenigen der italienischen Schule, welches bereits im

Anfange des Jahrhunderts besonders in Verbindung mit dem Schwell-

ton als me$sa di voce crescente in Ubung war (vgl. meine ital. Gesangs-

methode S. 56). Der demy Port de voix enth&lt den Keim unseres

Vorhalts. Hiervon sp&ter. — Man scheint diese enge Verbindung

der Tdne descendendo, zu einem tieferen Inlervall, nicht angewendet

zu haben; mir ist wenigstens keine dahin bezOgliche Andeutung be-

kannt. Qesangstechnisch vindiziert Bacilly dem Port de voix eine

grofse Bedeutung (le Port de voix soit le grand chemin, que les Gens

qui chantent, doivent suivre!). Er warnt aber vor einer ununter-

schiedenen Anwendung. Jede Stelle verlangt Prfifung, ob sie Ober-

haupt den Port de voix, und welche von seinen Unterarten sie erheische!

— Wir kommen nunmehr zura „Tremblement(i
oder ^Cadence".

Unter diesem Namen verstehen die Franzosen unseren modernen

Sekundentriller. Jedoch ist diese Bezeichnung nicht original, sondern

der italienischen oder richtiger gesagt, der florentinischen Terminolo-

gie entnommen. Diese n&mlich (vgl. besonders ' Gaccini , Nuove
Musiche, Einleitung) verstand unter Tremolo eine rasche Sekunden-

folge, der gewOhnlich mit einem Gruppo, Doppelsohlag, abschliefst,

Trillo hingegen ist eine Folge angehauchter Noten gleicher TonhOhe.

(Die Bebung Hitler's, 18. Jahrhundert.) Diese Terminologie ist auch
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aof die deatschen Tbeoretiker: Herbst, Musica practica Johann Criiger,

rechter Weg zor Singekunst etc. tibergegangen; von ibr weicht die-

jenige der r5mischen Qaellen derselben Zeit ab. So ist in der Ein-

leitung zo Emilio di Cavaliere's Bappresentatione di anima e di corpo

eine Folge von Sekundenbewegungen, and zwar aseendendo, als Trillo

bezeichnet. Dagegen scheint die wiederholte Note als Tremolo be-

zeichnet worden za sein. Dass im ganzen 17. Jabrhondert fiber diese

Begriffe die grdfste Verwirrung henschte, bezeagt u. a. Fuhrmann's
musik. Trichter.*) Die franz5sische Schule kennt den Ausdruck : Trillo

tiberhaupt nicbt. Der entspreehende Begriff der Florentiner, die

wiederholten angehauebten Noten, bezeichnet sie als Doublement du
gosier sur la mesme note and vergleicht diese Manier sebr treffend

mit dem Aofsetzen des Violinbogens: „ce que le vulgaire appelle:

animer". Beispiele fflr den Tremblement (bez. Cadence) sind in den

Monatsheften Bd. 11 mitgeteilt Aacb Bacilly l&sst den Triller stets

durch eine abschliefsende Figur (liaison) endigen, welche dem Oruppo

der Italiener entspricht. Er rat, and insoweit stimmt er mit den

andern Lehrern der alten Schule tlberein, den Triller durch einen

Vorhalt von oben zu beginnen (preparation, qui sans doute est le

grand chemin pour bien former la Cadence). Aber dies sei nur die

Regel, Ausnabmen seien gestattet and sogar z. B. bei kurzen Trillern

geboten; der kurze Triller entsprach also unserem Pralltriller, den

wir ohne Vorbereitang aseendendo und descendendo finden. — Unter

Accentus verstanden die Italiener ursprtinglich jede Zergliederung

einer Note in Noten kleineren Wertes (als Unterart des Begrifls

Ditninutio). Herbst notiert als Beispiel fur den Accentus ansern

karzen Vorschlag, von unten als Achtelnote vor einer Minima mit dem
Ponkt. Bacilly versteht unter accent ou aspiration den kurzen unbetonten

Vorechlag (touch6 fort 16gferement) von oben; tlbereinstimmend mit

der Aufzeichnung VAffillard's, 1. c. Gleich Tosi will er seine An-

wendung dem Ausftkhrenden ttberlassen. Der Komponist solle ihn

nicht andeuten.

Die Passaggien sind aus der Instrumentalmusik in den Gesang

tibergegangen. Diese Ansicht habe icb in meinem oben citierten

Bache des N&heren begrtindet. Hierffir spricht zanfichst, dass sftmt-

liche Passaggienwerke des 16. Jahrhunderts in erster Linie ffir Saiten-

und Blasinstrumente und nur einige in zweiter Linie „per la semplice

voce humanau berechnet waren. Ferner aber die (ibereinstimmenden

*) Dies das Facit einer langeren Ausftihrung aus meinem oben citierten Bache,
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Urteile der Begrflnder des neuen Styls, besonders CaccinVs, in den

Naove musiche und Durante f

s (Arie devote, 1608), dass die von

ihnen vorgefandene Qbliche Gesangspassaggie instrumental and des-

halb unsanglich sei, und ihre wiederholte Versicherung, die Passaggie

sanglicb gestalten zu wollen (was ihnen freilich nicht gelungen ist).

Die Passaggie war ferner schon vor der Einfflhrung des Sologesanges

in die Polyphonie eingedrungen. Der Gantus der mehrstimmigen

eontrapunctistisch gearbeiteten Madrigale wurde wesentlich verfcndert

und verziert, bez. verunziert. Ygl. Eiesewetter, Leben und Schicksal

des weltlichen Gesanges, welcher derartige Madrigale mitteilt. Die

Aufnahme der Passaggie in die Polyphonie charakterisiert sich, histo-

riseh betraehtet, als der erste Ansatz zum Sologesange.

Mit dem Aufgeben des Prinzips der Gleichbereehtigung aller

Stimmen, mit der Statuierung des tTbergewichts einer Stimme (sei

es des Gantus oder des Tenor) war das Gesetz der Polyphonie durch-

brochen und die BrQcke gebaut zum Sologesange. Dieselbe wurde

in dem Moment flberschritten, als man begann mehrstimmige eontra-

punctistisch gesetzte Madrigale derart auszuftthren, dass nur der Gantus

vom Sopran gesungen und die anderen Stimmen von Instrumenten

gespielt wurden. Es war also schon vor der Florentinischen Be-

wegung eine Art Sologesang in tTbung. Das bat Gaccini auch gewusst.

Denn wenn er sich auch stets mit grofsem Wohlbehagen und Stolz

als den Schdpfer des stilo recitativo bezeichnet, der lediglich aus den

Anschauungen der alten Philosophen heraus zu seiner neuen Schreib-

weise gelangt sei, so giebt er doch zu, dass bereits vor ihm eine

Art Sologesang geflbt wurde, indem er jene Madrigale erw&hnt, bei

welcher, obwohl sie fflr mehrere Stimmen gesetzt waren, lediglich

der Gantus vom Sopran gesungen, w&hrend die anderen Stimmen In-

8trumenten anvertraut wurden. Die erst im Beginn des 17. Jahr-

hunderts in Florenz durch Begrflndung des neuen Styls zum sicht-

baren Ausdruck gelangte Bewegung hatte bereits jahrzehntelang

nach Beth&tigung gerungen. Alles dr&ngte auf eine neue Gestaltung

hin! Und als ein Ausdruck dieses Bingens, das sich aber noch nicht

klar war fiber sein Ziel, stellt sich auch die Aufnahme der Passaggie

in die Polyphonie dar. Man zerstttrte zunfichst damit das Alte, ohne

etwas Neues zu schaffen. Denn es ist klar, dass die kirchliche Poly-

phonie so wenig wie die mehrstimmigen weltlichen Ges&nge jener

Zeit eine derartige Behandlung vertragen. Solche kOstliche kdnstliche

Gewebe mflssen mit ftufserster Zartheit und Pietat angefasst werden

qnd zerreifeen bei jedem willkOrlichen Eingrifi.
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Verzierungen, Verilnderungen und Passaggien im 17. und 18. Jh. etc. H7

Unter diesem Gesichtspunkte sind die Beispiele aus Bovicetti zu

betrachten, die ich im Anhange mitteile. £s sind Verftnderungen,

Diminutionen, die man sich mit den Kunstwerken der grofsen Meister

Palestrina, Ciprian de Bore, Mervlo o. a. erlaubte ; irregeleitet von

dem Drange nach Umgestaltung der Polyphonie. Am Ende des

17. Jahrhonderts hat man also thats&chlich die Meisterwerke der

Polyphonie in dieser Weise verunstaltet! Ich betrachte diese „Ton-

gaakeleien
u

lediglich unter dem oben charakterisirten Gesichtspunkte

als den Ausdruck einer noch unreifen, gftrenden Bewegung und die

Vorl&ufer der Florentiner Neugestaltung. Diese hat ihr Hauptverdienst

in der theoretischen Erkenntnis von der Unmoglichkeit der Verbin-

dung von Polyphonie, bez. Gontrapunct und Sologesang, welche Gaccini

mit aller Entschiedenheit und Klarheit ausspricht. Praktisch freilich

haben sich die Werko der neuen Schule anfangs noch nicht in so

wesentlichen Gegensatz zur alten Manier gestellt. Das sieht man
nicht blofs aus den mehrstimmigen Sfttzen der neuen Schule, auch in

der Begleitung der Solostimme, welche uns ja leider nicht erhalten

ist, mag der Gontrapunct eine grofse Rolle gespielt haben. Gesteht

doch Gaccini selbst zu, dass er sich des Gontrapunctes bediene: per

aecordar solo le due parti insieme, e sfuggire certi errori notabili, e

legare alcune durezze etc. Leider sind seine Ausftthrungen liber die

Begleitung selbst, sowohl in den Nuove musiche, als in der Einleitung

zu Bapimento die Gefalo, ebenso dttrftig, als diejenigen liber den Ge-

sang ausfflhrlich. Das unter I. mitgeteilte Magnificat ist typisch ftir

die Art und Weise, in welcher am Ende des 17. Jahrhunderts das

Falsobordone diminuiert wurde, deshalb konnte ich mir die Mitteilung

der Falsobordoni von Oiovanelli (mitgeteilt in meinem oben zitierten

Buche Anhang S. 20) und Bovicetti selbst ersparen. Die Versttimme-

lung des Gantus des Madrigals: Io son ferito hai lasso von Palestrina

(III. Buch, vgl. die Gesamtausgabe von Haberl, Bd. 28 S. 179 No. 15)

best&tigt die vollst&ndige Verkennung des Palestrinastils. Ganz ab-

gesehen von dem Missverhftltnis zu den anderen Stimmen, kann man
sich nichts Monotoneres und Geschmackloseres denken als diese un-

aufhOrliche Folge von Gangen und Manieren.

Derselbe Gantus ist mit Unterlegung eines geistlichen Textes

(Ave verum corpus) nochmals diminuiert, dieselben endlosen Tiraten

hier auf Miserere mei Amen!
Ich teile unter II. die Partitur des vierstimmigen Madrigals

„Ancor che col partire von Ciprian de Bore aus dem ersten Buche

seiner Madrigalen (nach der Ausgabe von 1550, vgl. Eitner's Biblio-
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118 Verzierungen, Ver&nderungen and Passaggien im 17. find 18. Jh. etc.

grapbie in den M. f. M. 1889, S. 49) mit dem von Bovicelli pas-

seggierten Cantos mit, aus welchem man sich einen Begriff von dem

Stil wird machen kOnnen, in welchem das Bedtkrfnis naeh Einzel-

gesang vor der Reform zam Aasdrucke kam.*) BoviceUi versiehert

zwar in der Einleitung, " die wicbtigste Norm fdr die Eonst des Di-

minuierens and Passeggierens sei dieBerticksichtigung der anderen

Stimmen, also der StimmenfQhrung und der Harmonie, in der Praxis

aber sieht es damit recbt traarig aus. Ein Blick in den mitgeteilten

Madrigal zeigt uns haufige Verst5fse. (Einige hierin besonders an-

stofsige Stellen habe ieh mit einem (sic?) gekennzeiehnet). Was die

Diminutionen selbst betrifft, so fallen als besonders h&ufig auf: das

Ansetzen auf der tieferen Terz and Heraufgehen zum Hauptton unter

Bertihrung des dazwisehen liegenden Tones (einige Stellen babe ich

mit (s) bezeichnet), ferner die damals Ublicben Verzierungen, Tre-

molo d. h. Sekundenbewegungen, Gruppo: Tremolo mit Doppelscblag,

Tremoletto : unser einfacher Pralltriller u. s. w. Dagegen kennt auf-

fallenderweise Bovicelli den Trillo der spftteren Florentiner Schule

nicbt, d. h. eine rasche Folge gebauchter Noten gleicher Tonhdhe,

obwohl fesUtebt, dass auch diese Manier l&ngst bekannt war. Der

kurze Vorschlag, ftir den es damals weder eine eigene Bezeicbnung

noch eigene Sehreibweise gab, findet sich, wie in vielen Musikwerken

der Zeit, auch bei Bovicelli, natttrlich ausgeschrieben. Die Passaggien

sind meist gleichmftfsige Gfinge in Aohteln, Sechzehnteln and Zwei-

unddreifsigsteln, meist in Sekundenfolgen, zuweilen durch ein anderes

Intervall unterbrochen. Bovicelli vermeidet mit bestimmt in der Ein-

leitung ausgesprochener Absicht Cromen (Achtel) anders als per grado

folgen zu lassen, als zu schulmSJsig (pare che sia quasi lo studiare

una lettione). Punktierte Gftnge sind h&ufig. Dagegen ist ihm die

von Agricola sogenannte lombardische Manier (d. h. die kurze be-

tonte Note vor die lftngere unbetonte Note z. B.
(fo fci

an

fet
zu setzen) fremd, w&hrend dieselbe von andern Meistern benutzt wird,

urn Abwecbselung zu schaflfen. Sehr h&ufig benutzte sie u. a. Fran-

cesco Severi: Salmi Passeggiati, Roma 1615 (Kgl. Bibl. Berlin),

Oir. Marinoni, I. Libro de Motet ti (Prager Landesbibliothek XI,

B. 41).

*) Diese Madrigale mtissen sich grofeer Beliebtheit erfreut haben. Denn nicht

blob rechnet sie Bovicelli unter die bekanntesten der Zeit, auch Bassano, Giov.,

Pasaaggi e Cadentie etc Venetia 1598, passeggiert aus demselben Buch das Madrigal;

Signor mio caro in ahnlicber Manier.
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Ich muss hiermit scbliefsen, denn dieser Aafsatz hat nicht den

Zweck in erseh5pfender Weise die Vorgeschichte jener Bewegang za

geben, mit welcher eine neae BlQtezeit far die Musik, ja ein nenes

Konstgenre, die Oper, entstand, er musste sich vielmehr mit einer

knappen Gbarakteristik derselben begnflgen.

I. Magnificat del Seeondo Tono, & 4, di Giulio Cesare Gabucci.

•S-

Passeggierter

Cantu$.

Cantus und
Alto.

Tenor und
Baas.

$p*

fe^^f
Magnificat

um-MU

I

^T
tLl

-2BZ

&&1

y&i S 2SI

=3= ^

w H§ &*h=& =fr^

m

mi nam. Quia respexit humilitatem

Die tibrigen Stimmen dee Falso-

bordone bleiben unverandert and
setzen bei •§• ein.
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Verziemngon, Ver&nderungen und Paasaggien im 17. tmd 18. Jh. etc. 121

II. Cypriano de Bore. Aus: II primo Libro de Madrigali,

a 4 v. etc. Alt, Tenor and Bass nach der Ausgabe von 1550.

Der Cantus Bovicelli's and derjenige der Ausgabe yon 1565 stimmen

Qberein. Vgl. M. f. M. 21, 48.

Passeggierter Hfc
Cantus. Ep

Cantus Orig.

und Alt

Tenor und
Bau.

tM^1^ 3=±j-rg£
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I
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Moderner Pralltriller mit Nachschlag (damals Tremolo genannt)
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Mitteilungen.

* Organisten der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis zu WolfenbdtUL An
Stelle der jetzfgen Haupt- oder Marienkirche stand gerade dort, wo der kleine

Altar steht, eine kleinere Kapelle, welche ron Herzog Heinrich dem J&ngern, desseo

beide Sohne im Kampfe bei Sievershaasen gegen Moritz von Sachsen fielen, erbauet

wurde. Dieser Fiirst starb 1568, und seine Leiche war die erste in dem von ibm
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Mitteilungen. 127

erbauten Erbbegrabnisse der Marienkapelle, welche etwa nur 60 Jahre stand und

nach Vollendung der etattkchen jetzigen Eirche in den Jahren 1621 oder 1622

abgemaen wurde. Auoh dieae Kapelle besafo eine Orgel, die 1570 fur 150 Thlr.

angekauft, 1581 fur 15 Tblr. repariert und 1615 ein Poaitiv fQr 54 Thlr. angekauft

wurde, da die Orgel unbrauchbar geworden war. Die Organisten an dieaer kl.

Marienkapelle waren;

1. Bemhardus N. anno 1573.

2. Johann Peddl, 1578—84.

3. Johann Qorgius, 1584-86.

4. Franz Alqermann, der Jungere, 1598—1603 (alao zu deraelben Zeit, als

Thomaa Mancinus hier HofkapeAmeister war).

5. Christoph Stile, 1603— 1623, unter dem also nach den Angaben von

Mich. Praetorius die Orgel der neuen Fiiretenkirche erbaut wurde. Die Lucke von

1586—98 ist nicht auszufullen; vielleicht nimmt man nicht roit Unrocht an, daaa

Thorn. Mancinus, der in aeinem Anstellungspatent, „Hoforgani8t" genannt ist,

dieae Stelle mit versah, bis es sich herausatellte, dass er als Hofkapellmeister,

d. i. Leiter der Kirchenmusik, nicht zugleich die Orgel spielen konnte, oder ea

wurde ihm, da er vielleicht kr&nklich war und achon 1604 penaioniert wurde, ein

Gehalfe in Chr. Sells gegeben, der in der alten Kapelle der letzte und in der neuen

Kirche der erste Organist war und den Mich. Praetorius um zwei Jahre tiberlebte.

£8 folgen nan die Organisten der jetzigen Hauptkirche:

1. Christoph 8eUs bis 1623.

2. Melchior Schild, 1623-26.

3. Ludolph Schild 1626-1630.

4. Delphin Strunck, 1680—32.

Ludolph Schild (zum zweitenmale) 1632—37.

5. Sylvester Hanike, 1637—1678.

6. Johann Benedicts Papst, 1678—1720, t 2. Juli, fast 80 J. alt

7. Zacharias Benedictus Papst, 1720 — 56, mithin 36 Jahre im Dienst.

t 1. Dez. 1758.

8. Johann Dietrich Christian Graft, geb. 1732, f 1771, 39 J. alt

9. Johann Qeorg Rtoner, geb. 1742, f 21. Sept 1803, 61 J. alt

10. Johann Qeorg Abraham Schwarz, geb. 1778, t 25. Nov. 1825, 47 J. alt

11. Christ. Heinrich Strube, geb. 2. Jan. 1803, t 25. Nov. 1850, 47 J. alt

Schwarz hat ein Heft Orgelkompoaitionen, kl. Pr&ludien, herauageg.; Strube

ein Landeschoralbuch, eine Orgelschale, Sololieder mit Klavier, Klaviersachen u. dgl.

12. Selmar MtiUer, 1851 — 88, geb. am 4. Nov. 1819 zu Elbingerode, wo
sein Vater Lehrer war, besuchte das Seminar in Halberstadt, wo er Rink hdrte,

empfing seine Musikbildung im Institut fQr Kirchenmusik in Berlin, wurde zun&chst

Gesanglehrer an der Jakobsonschule in Seesen, dann Organist und Musiklehrer am
Hzgl. Seminar zu Wolfenbtittel, t am 14. Mai 1888. Schrieb Iiederhefte fur Volka-

schulen, Choralvorspiele, gab das Strube'ache Landeschoralbuch neu heraus u. dgl.

13. Alfred Michaelis
f
vom 1. Okt 1888 bis dahin 1890, erhielt seine Musik-

bildang in Leipzig, wohin er auch 1890 wieder ubersiedelte.

Christ. SeUe bekleidete sein Organistenamt an der neuen Hauptkirche bis

1628, wurde dann bis 1627 an der Gotteslager'schen (Juliusst&dter) Kirche hier-

selbat angestellt und war dann 1628—42 Opfermann an der Hauptkirche.

Ludolph und Melchior Schild waren Briider. Delph. Strunck zog 1632

nach Braunschweig.

MonMsh. f. Matikgatch. Jabrgtng XXTH, No. 7. 10
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]28 Mitteilungen.

Yon Melch. Schild stammt die Chorahnelodie in unserm Landeschoralbache:

„Christ, der du bist der helle Tag " and ,,0 Vater. allmachtiger Gott," — die hier

sehr beliebt sind. Ob diese Angaben nach S. Mfiller richtig sind, ist mindestens

zweifelhaft, da sich diese Melodie schon 1607 in der Sionia von M. Mich. Praetorius,

der doch 1621 starb, ffinf- und sechsstim. bearbeitet findet. M. Schild starb 1668

wahrscheinlich in Hannover, wo er um 1650 Organist war.

Wolfenbuttel. H. Pardall.

* J. Theile and N. A. Strungk, Zweiter Beitrag zur Geschichte der ftltesten

deutschen Oper von Dr. Friedrich ZeUe (Programm des Humboldtsgymnasiam za

Berlin. Ostern 1891). Berlin 1891. R. Gaertner's Verlagsbuchhdlg. Herm. Heyfelder.

4°. 24 Seiten. Eine auf Quellenforschung wertvolle Abhandlung, die (iber die zwar

bekannten aber wenig gekannten beiden Komponisten des 17. and 18. Jhs. einen

Einbliek in ihre Leistungen gew&hrt. Des Herrn Verfassers knappe and bestimmte

Ausdrucksweise unterscheidet sich wesentlich von der heute ablich gewordenen

Manier sein Thema bis zum Uberdrusse breit zu treten and Beweise za fuhren,

die nar auf Vermatangen beruhen und meistens durch ein sp&ter aufgefundenes

Dokument gegenstandslos werden. Die Herren nennen das „grtindlich", grundlich

langweilig ist aber treffender. Herr Dr. Zelle bringt fiber jeden der beiden Kom-
ponisten eine kurze Biographic, darauf ein Verzeichnis ihrer noch vorhandenen

Werke mit manigfachen Bemerkungen und Beispielen aus denselben. Ober Theile
ale Opernkomponist ist wenig za sagen, da sich nichts erhalten oder noch nichts

aufgefunden hat. Dafur macht uns der Verfasser mit seiner Passion bekannt, aus

der er die Sinfonie und Einleitungs-Chor, ein Kecitativ und eine Arie mitteilt Das

Beste ist das mit Instrumenten begleitete Recitativ vom Evangelisten und Jesus

gesungen. Die Arie geht kaum fiber . das Iiedhafte hinaus und ist in der Erfindung

8chwach. Von Strungk dagegen erhalten wir BruchstUcke aus den Opern Gala-

melite 1671, Esther 1680 und Serairamis von 1683. Strungk's Opernschopfungen

sind noch aufserordentlich schwach, nicht nur, dass es ihm an Erfindung mangelt,

sondern haupts&chlich an dramatischem Vortrage. Seine Opern stehen fast noch

auf derselben Stufe als Staden's Seelewig von 1644. Der einzige formell, rhyth-

misch und inhaltlich am beaten erfundene kleine Satz ist ein lied, betitelt: „Der

Studenten-Schmau&s". Trotz der musikalisch wenig bedeutungsvollen Ausgrabungen,

ist die Arbeit von grofeem Interesse und wertvoll fur die Erforschung der Musik-

geschichte, da sie zwei Manner betrifft, die einst in hoher Achtung standen und
fiber deren Leistungen wir bisher auch nicht eine Ahnung batten.

* Zu dem auf Seite 18 angezeigten 1. Hefte „Deutsche Volksheder in Nieder-

heesen" ist soeben das 2. Heft erschienen mit 37 einstimmigen und vierstimmigen

Liedern aus dem Yolksmande gesammelt Die Auswahl ist diesmal manigfaltiger,

denn neben Soldatenliedern werden Kinder- und Liebeelieder mitgeteilt. Die Lieder

zeichnen sich fast durchweg durch ihr naturliches Volksgeprage aus und liefern

einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des echten Volksliedes.

* Albert Schulz, Librairie Aran^. et etrangere, ancienne et moderne, Paris,

rue de la Sorbonne 4, veroffentlicht einen Katalog, in dem sich auch von Nr. 182
bis 713 Musik befindet, sowohl theoretische wie praktische Werke, grofsenteils der

Neuzeit, zu m&Isigen Preisen. Selbst die 5 Mattheson'schen Werke sind zu 1 fr.,

1,50 und 5 fr. zu haben.

* Hierbei 1 Beilage des Baseler Kataloges. Bog. 5.

Verantwortlicber Bedaktour Bobert Bitner, Tsmpirs (Uokonnark).
Oraok yon Hirminn Beyer A 80hne in LangenMlsa.
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So. 8.

Eine handschriftliche Sammlung von GesSngen aus

dem 17. Jahrh.

Dorcb ein Geschenk meines hochverehrten Freundes des General-

koDsuls a. D. Dr. Felix Bamberg bin ich in den Besitz einer Quinta

pars des Theatrum musicum Orlandi de Lassus aliorumque praestan-

tissimorum musicorum selectissimas cantiones sacras quatuor, quinque

et plurium vocum repraesentans Lib. I £ II MDLXXX gekommen,

welcbes bei R. Eitner, Bibliogr. der Musiksammelwerke S. 192 f.

(Exempt, aof der K&nigl. Hof- u. Staatsbibliothek in Mflnchen) auf-

gefflhrt ist.

Anf dem Titelblatt des Druckes findet sich der ziemlich ver-

blasste Eintrag: Ps. Petrus G. F. Laurenbergius, was icb lesen

mttchte: Possessor Petrus Guilielmi Alius Laurenbergius d. b. Jobann

Lauremberg's bekannter Bruder, der 1639 als Professor der Poesie

in Rostock starb, der Verfasser der Acerra philologica *) Auf die

Wahrscheinlichkeit dieser Deotung macht mich Herr Direktor Dr.

Eraose in Rostock aufmerksam. Dieser ftltere Laaremberg fQhrt nftm-

lich in alien Quellen nor den einen Vornamen Peter. Aber sein Bruder

Jobann schrieb sich h&ufig nach dem Vornamen seines Yaters Wilbelm

:

Johannes Wilhemson Lauremberg. Dem also wttrde das Petrus

Guilielmi Alius L. entsprechen. Peter Lauremberg bielt sich in

•) Vgl. Allg. Deutsche Biogr. Bd. 18. 8. 69 u. S. 58.

Monfttah. f. Muiikgeeoh. Jahrgang XXIII. No. 8. 11
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130 Ei**6 handschrifUiche Sammlung von Gesangen aus dem 17. Jh.

jUngereu Jahren lange in Frankreieh auf, erhielt sogar 1611 eine

Professur der Philosophic in Montauban ond sp&ter einen Bof als

Professor der Medizin naeh MontpelHer, den er indessen ausschlog,

am 1614 nach Hamburg zu gehen. Ich erwahne diesen Aufenthalt

in Prankreieh, weii ich den Druck des Theatrum fiir einen franzdsi-

schen halte.

Auf dem Vorsatzblatt des Bandes, der damals wohl auch schon

die gleicb zu beschreibende angebundene Handschrift mit enthielt,

nennt sich als Besitzer Johannes Jordanus 1655. Dieser dflrfte zn-

sammenh&ngen mit dem M. Gab. Jordani Sternberg. (Gab: Jordan:,

Gab. Jordani, also wohl Gabriel Jordani [filius] Sternbergenfis), welcher

als Verfasser der Nr. 20— 23 oder nach Z&hlung der Handschrift

Nr. 21 — 24 der handschriftlich eingetragenen Eompositionen ge-

nannt wird.

Das vorliegende Exemplar des Theatrum bietet n&mlich noch

ein besonderes Interesse dadurch, dass ihm 43 Blatter angebunden

sind, welche die handschriftliche sexta
#
, resp. quinta vox von 51

weiteren Ges&ngen enthalten.

Die ersten 19 Blatter sind auf der Vorderseite mit 51— 69 ge-

zahlt, entstammen also vermutlich einer grflfsern Handschrift, deren

Bll. 1 — 50 bier fehlen. Bis auf den Anfang der Vorderseite von

Bl. 69 sind die Ges&nge von einer ersten Hand geschrieben. Dann

folgt eine zweite Hand, welche die Blattzahlen der ersten Hand durch-

strich und statt dessen eine Z&hlung der Ges&nge von 1 anfangend

eintrug, dabei aber mehrfache Versehen beging. Nr. 18 liefa sie

aus; von Nr. 25 sprang sie auf Nr. 46 (statt 26); Nr. 48 liefs sie

wieder aus, ebenso Nr. 64; die letzten drei Nrn. blieben ohne ZahL

Ganz am Schluss greift vielleicht noch eine dritte Hand ein. Verfasser

der Eompositionen sind nur selten genannt. Indem ich hier die Texte

aufftthre, setze ich die Nummern der Handschrift in Parenthese neben

die richtig fortlaufenden Nummern. Wo mir die Herkunft der Texte

bekannt war, habe ich dies darunter angegeben.

1. (1.) k 6. Wafs mein Gott will, dz gesohe allzeit

sein will ist der allerbeste,

Zu helffen den er ist bereidt,

die an ihn glauben feste,

ehr hilft aufs noth, der fromme gott,

Er tr6st die werlt mit massen,

wer Gott vortrawt, fest auff ihn bawt,

- den will er nioht verlassen.
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Das bekannte, dem Markgrafen Albrecht v. Brandenburg wohl

mit Unreeht zugeschriebene Lied, welches nach Bfthme mit seiner

(d. h. einer ftlteren franz5s.) Melodie zueret in Rbaw's Liederbuch

von 1544 gedruckt ist. Bflhme, D. Volkslied, Nr. 640.

2. (2.) k 6. Qois fieut dominus Dens nofter, qui in altis habi-

tat et humilia refpicit in coelo et in terra, fuscitans k terra inopem

et de ftereore erigens paoperem: nt collocet earn cum principibas

popali fai. Qai habitare facit fterilem in domo matrem flliorum lae-

tantem.

Ps. 112 (113) 5—9.

8. (3.) k 6. Dileetns mens mihi et ego illi, qai pascitar inter

lilia, donee adfpiret dies et inclinentur umbrae.

Hohel. Sal. 2, 16—17.

4. (4.) k 6. Adfpice quam caM flagrant duo pectora flamma,

quae pius inter se conciliavit amor

Ignea nee cefsant emifsa cupidinis arcu

fpicula certatim corda ferire duo

Sic regat unanimis binas concordia mentes:

sic penfetur amor verus amore pari.

5. (5.) k 6. Veni in hortum meum, foror mea et fponsa mea
Surge, propera, arnica mea, formofa mea, columba mea. Veni, quia

amore langueo. — Secunda pars. Oftendo mihi faciem tuam, fonet

vox tua in auribus meis, vox tua dulcis et facies tua decora, formofa

mea, columba mea, veni, quia coronaberis.

Dieser Text, wie unten die Texte zu Nr. 7. 11. 13. 14. 42. u.

45. ist aus zeretreuten Fragmenten des Hohen Liedes zusammen-

gesetzt; vgl. 5, 1. 2, 10. 14. 5, 8 u. s. w.

6. (6.) k 6. Quare triftis es, anima mea? et quare conturbas

me? Spera in deo, quoniam adhuc confitebor illi, quia falus in vultu eius.

Ps. 42 (43), 5.

7. (7.) k 6. Vulnerafti cor meum, foror mea et dilecta mea.

Veni de Libano, veni in hortum meum, veni, coronaberis, columba mea.

S. zu Nr. 5.

8. (8.) k 6. Gantabo Domino in vita mea, pfallam Deo meo,

quamdiu fum. Jucundum fit ei eloquium meum, ego vero delectabor

in Domino.

9. (9.) k 6. Nonne filet Deo Anima mea? ab ipfo enim falutare

meum, nam et ipfe petra mea et falutaris mens., fufeeptor meus, non

movebor valde.

Ps. 61 (62), 2-3.

li*
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10. (10.) a 6. Ad te lenaui animam meam, Deus meus, in ie

eonfido, non erubefcam neque irrideant me inimici mei, etenim

vniuerfi, qui te exfpectant, non confundentur.

Ps. 24 (25), 1-2.

11. (11.) a 6. pulcherriraa inter mulieres, o florens rofa

clarior aurora, pulchra ut luna, electa ut fol rnbens formofa fponfa

mea veni de Libano. — Seeunda pars. Veni in hortum meam
carifsima mea; ecoe quam pulchra es, arnica mea, colamba mea, for-

mosa mea, fponfa mea veni de Libano.

Vgl. zu Nr. 5.

12. (12.) a 6. Domine Jesu Chrifte, non fom dignas, at intres

fub tectum meam, fed tantum die verbum, et fanabitur anima mea.

Nach Matth. 8, 8.. Am Schluss: a 6 Conptantini a Porta, d. i.

Fra Coftanzo a Porta, 1559—1623, vgl. Eitner, Bibliogr. S. 788. Es

ist aber nicht sicher zu erkennen, ob diese Bemerkang nicbt vielmehr

der folgenden Nr. gelten soil.

13. (13.) a 6. Dilectus mihi et ego illi, qui pafscitur inter lilia

donee adfpiret dies et inclinentur umbrae, revertere ad me, dilecte,

veni, egrediamur in agrum, cominoremur in villis, mane fargamus,

videamus fi floruerunt mala; ibi dabo tibi ubera mea.

Vgl. zu Nr. 5.

14. (14.) a 6. Veni in hortum meum, charifsima mea. Ecoe

quam pulchra es, arnica mea, columba mea, formofa mea, veni de Libano.

Vgl. zu Nr. 5.

15. (15.) a 6. Chrifte noftra fpes unica

Hoc pafsionis tempore,

auge piis jufticiam,

reisque dona veniam.

2d a pars. Te fumma Deus Trinitas

collaudet omnis fpiritus

quos per crucis mysterium

falvas, rege per faecula.

16. (16.) Difcantus 2dus. 5 voc

Ich 8tundt an einem morgen

Heimlich an einem ort,

Da hett ich mich verborgen,

Ich hOrt klegliche wort

Von eim Jungfrawlin, war htibsch vnd fein,

Sie sprach zu ihrem bulen:

Es mus gescheiden sein.
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BOhme, Altd. Liederb. Nr. 269. v. Liliencron, D. Leb. i. VolksL

Nr. 121.

17. (17.) k 5. Ieh weis mir ein testes gebawtes Haas,

Da sitzt ein feines frewlin aof,

aller ehr vnd togent vol,

Ihr lieb vnd gonst Ich haben mas,

Es kost mir was es woll.

18. (19.) k 5. Tenor 2.

Uns ist doch nOtig weltlich gat

Zu erhaltang dieses lebens,

dram bitt ich dich mit freyem math,

Da wol8t mir reichlich geben,

was mir ist nutz, mich aach besehatz

far vnglflck, schand and schaden

lafs sein dein wort mein hftchster hort,

Da za, Herr Gott, vorleyh vns gnad.

Onad, htllf vnd beistand gib da mir,

die weil ieh hie sol leben;

das ieh dein volck, welchs Da ia mir

aas miltigkeit hast geben,

in grechtigkeit vnd friedsamheit

regieren k6n mit gnaden,

Damit dein ehr gemehret werd

Da za, Herr Gott, vorleyh vns gnad.

19. (20.) k 5. Ein Edle gab ist Gottes gab,

Gott danck das ich sie bekommen hab,

Vnd bitt dich Gott meinem Herren,

Da wokt mir mehr glttck bescheren

20. (21.) k 6. M. Gab. Jordani Sternb. k 6.

In tenebris noftrae et denfa caligine mentis

Gam nihil eft toto pectore confilii

Tarbati erigimas, Deas, ad te lamina cordis,

Noftra taamqae fides folios orat opem.

Tu rege confiliis actus, pater optime, noftros.,

Noftmm opus at laadi ferviat omne taae.

21. (22.) Altos fapremas k 5. Gab: Jord: Non moriar fed

vivam Et narrabo opera Domini. Caftigans castigavit me Dominas,

fed morti non tradidit me. Altera pars feqoitor. Aperite mihi

portas jafticiae, ingrefsus in eas Confitebor Domino. Haec porta Do-

mini, justi intrabant in earn.
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Ps. 117 (118), 17—20.

22. (23.) & 5. Gab. Jordan. Ego fam refarrectio et vita, qui

credit in me, etiam fi mortnus fuerit, uiuet et omnis qui ainit et

credit in me, non morietar in aeternum.

Job. 11, 25-26.

28. (24.) k 5. Gab. Jordani. Si quis diligit me, fermonem

meam feruabit et pater mens diliget earn et ad earn veniemus et

manfionem apud earn faciemus.

Joh. 14, 28.

24. (25.) h 6.

Veni pater pauperum,

veni dator maneram,

veni lamen cordium.

In labore requies,

in aestu temperies,

in fletu folatinm.

Sine too numine

nihil eft in homine,

nihil eft innoxium,

Flecte quod eft rigidam,

foae quod est frigidum,

riga quod eft aridum.

Da tuis fidelibns

in to eonfidentibus

faerum feptenariam,

Da virtutis meritam,

da falutis exitum,

da perenne gaudium.

25. (46.) Lobet den Herren, alle Heiden, preiset ihn, alle vftleker,

den seine gnad vnd warheit waltet vber vnfs in ewigkeit

Ps. 117 (116), 1-2.

26. (47.) Jerusalem, Die du tOtest die Propbeten vnd steinigest,

die zu dir gesand sint; Wie offt hab ich Deine kinder vorsamlen

wollen, wie eine henne vorsamlet ibre kttchelein vnter ihre fidgel, vnd

ihr habt niht gewolt. Siehe, eower haufs soil each wflste gelassen

werden, den ich sage each, ihr werdet mich von itzt an nicht sehen,

bifs ihr sprechet: Gelobet sey, der da kompt jm Namen defs Herren.

Matth. 23, 37-39.

27. (49.) k 5.

Wolaaff ihr musicanten

zu disem Neuwen Jar,

alle difer Kunst verwanten,

singt mit der Engel schar;

Heut ist Gott Mensch geboren

nach seinem Wort vorwar,

wie er den zufor hatte gefworen

vnsern v&tern allzumal.

solches alles ist erfult

an disem kindlein klein,

Arbiter 6 rerum

fains et fpes vitae noftrae,

Eripe nos k malo

Ecclefiam ferva

et nos Ghriste tege

veluti Babylonide feruas

tres in ffamma viros

Vt tua laus noftro

femper in ore fit

et tibi pura mente canamus
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dz in die windlein ist gehtillet, hymnos gratifsimos.

vn8er liebes Jesulein. — famine redemptor —
Darumb ftir alien Dingen tibi nos devotum taum

in diser gnaden zeit popalum fanctifica

last euwer stim erklingen, Ecclefiam etc.

Gott zu dienen seit bereit,

Frolockt vnd triomphiret

von hertzen allzamall,

mnsieiret vnd psalliret,

dafs efs in der lufft erschall,

seine grofse wolthat rUhmet

vnd seine freundligkeit,

jubiliret vnd sehon moduliret

mith den Engeln in Ewigkeit

Der lateinische Text steht zn denselben Noten unter dem deutschen.

28. (50.) & 6. Da paeem, Domine, in diebus noftris, Quia non

eft alius, qui pagnet pro nobis, nifi la, Deus nofter.

Die antiphona pro pace.

29. (51.) Dorainus cuftodiat te ab omni malo, cuftodiat animam

toam. Dominus, cuftodiat introitum taum et exitum taam ex hoc nunc

et asqae in faeculum.

Ps. 120 (121), 7-8.

30. (52.) State super vias et videte et interrogate de femitis

antiqui8 quae fit via bona et ambulate in ea: Et invenietis refrige-

rium animabQS veftris.

81. (53.) k 6. Wie der Hirsch schreyet nach frischem wafter,

also schreyet Meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dfkrstet nach

Gott, nach dem lebendigen Gotte. Wen werd ich dahin kommen, dafs

ich Gottes Angesicht schauwe?

Ps. 42 (41), 2-8.

32. (54.) k 5. Sieh, Lobet ihr Enechte den Herren vnd preiset

seinen heiligen Nahmen. Lobet ihn mit geigen vnd harpfen, den er

ist gtitig vnd sehr barmhertzig, geduldig vnd von grofser gflte. Lobet

ihn mith hellen Oymbeln vnd last die paucken klingen. Singet ihm

von gantzen Hertzen, lob, ehr sey Gott den Hern in hogsten thron

auf erd, den Menschen ein wolgefallen.

Scheint ein im Anschluss an Ps. 150 frei gebildeter Text

33. (55.) k 5.

Eia veni, Dorothea, veni, charifsima fponfa,

Eia veni tandem, fponfa dilecta, veni,
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Nomina fancta volant, age, conjogamur amantes

Sam Dorothea, tans, Sis Dorothea mea.

Sed factum bene ades, Dens, hone qui accendit. amorem

Gonjogium noflrum profperet atqae beet.

34. (56.) & 6. Freuwe dieh defs weibes deiner jagent, Sie ist

lieblich wie eine hinde vnd holdselig wie ein rehe: Lafs dieh ihrer

liebe alzeit settigen: Vnd ergetze dieh alio wege in ihrer Hebe.

Spr. Sal, 5, 18-19.

85. (57.) h, 5. Der Herre ist mein hirte, mir wirt nichts mangeln.

Der weidet mich auf einer grQnen auwen vnd ftihret mich zom frischen

wafser. Er erqaieket meine Seele vnd ftthret mieb auf reehter strafsen

vmb seines Namens willen.

Ps. 28. (22.) 1-3.

36. (58.) k 5.

. Was kann aaf diser erden Soleh glQck hat godt bescheret

doch einem lieber sein, aaeh unserm br&utigam,

den wen ihm wol mag werden den ihm wirt itz gewebret

ein schttn Jangfrauwelein, ein frewlein tugendsam

Die iromb ist, keusch vnd rein, reeht nach ehrlieher sitt,

darzu trew vnd godtfflrehtig, aaeh frommes ehrliehs stamens

dem Man gehorsam vnd zUchtig; vnd holdseliges Namens,

einsam ist nicht gat sein. die ihm sein hertz erqaickt.

Ob schon nicht reich von gtithe, Godt las each wol bekommen,

ist sje an ehren reich, her br&atigam, dis glflck,

macht sie ein frisch gemttthe bewahr ewr schetzlein fromme

Ihr vnd dem man zagleich, ftir alter falschen tflck,

vnd wie ein dUrres land wohn each mit gnaden bei

erqaickt ein frischer regen, dz dis ewr reblein zarte

also durch Gottes Segen in ein frachtbaren garter

erqaickt sie ihren Man. viel treublein bringe friey.

37. (59.) k 5. Wem Gott ein frommes weib beschert

mith glaaben vnd tagend geziert,

Der hat ein edles got auf erd,

Dafs er billig helt treawe vnd werth,

Den sie ist ihres Mannes httlff vnd fread,

Die ihn erquickt in lieb vnd leid.

Sie ist sein seul vnd ehren Crantz,

auf sie kan er sieh lafsen gantz,

Ihr Man hat trost vnd freud an ihr,

sein ehr, seins hertzen wunseh begier,
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Sein augenlust vnd freundlich hort;

Sie ist allstets nach gottes wort.

Darumb aueh Gott nicht haben wolt,

Daf8 Adam gantz allein sein solt

Vnd bauwt aufs seiner rieb vnd leib

Euam dafs allerschftnste weib,

braeht sie selber dem Menschcn zu

vnd schenckt sie ihm zur freod vnd ruhe.

Spraeh: liebe sie vnd halt sie schon;

Las* sie sein deines hertzen Kron,

Ein fleisch vnd bluth. ein hertz vnd Sinn.

Darumb ihr stetes bleibet fein,

Halt fest an meinem Wort vnd Lehr,

Viel guts vnd glflcks dan ich bescher.

88. (60.) & 5. Zion sprieht, der her hat mich verlassen. Kan

auch ein leiblich matter ihres kindleins vergessen, dz sie sieh nicht

erbarme fiber den sohn ihres leibee? Vnd ob sie schon desselben

kindleins vergessen, wil ich doch deiner nicht vergessen, den siehe

in meine hende hab ich dich gezeichnet.

Esaias 49, 14-16.

39. (61.) & 6. Pater nofter qui es in eoelo etc.

40. (62.) k 5. Sicot desiderat cervos ad fontes aquarum, sic

desiderat anima mea ad te, Deus mens.

Ps. 41 (42), 2.

41. (..») In me transierunt irae tuae et terrores tai eonturba-

vernnt me; cor meum contarbatum eft, derelinquit me virtus mea.

Dolor meus in eonfpectu meo Temper, ne derelinquas me, Domine

Deus mens, ne disce&eris k me.

42. {66.) k 6. Hofm. (offenbar der Name des Komponisten; etwa

Eucharius Hoffmann, Verf. der Musica practica 1584?) Veni in hor-

tam meum, soror mea u. s. w.

Ist dasselbe Musikstflck wie unter Nr. 5.

48. (66.) k 5. Orl. (wohl Orlandus) Alleluja, vox laeta perfo-

nat, vox jubilat, miracla praedicat et gratias Deo pias agit in aureo

fidelium choro. — 2 da pars. Alleluja, prae gaudio refultant turn

pauperum greges et unicum filium dei canon t, quotcunque funt in

orbe chriftiani.

44. (67.) & 5. Orl. (Orlandus?) Benedicam Domino in omni

tempore, Temper laus eius in ore meo. — Secunda pars. Laudabi-

tur anima mea in domino, audiant manfueti et laetentur.
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Ps. 83 (84), 2-8.

45. (68.) Surge, propera, arnica mea et veni, jam hyems tran-

siit, imber abiit et recefsit, flores apparuerunt in terra noftra, tempos

putationis advenit; propera, arnica mea, et veni, amiea mea, speciofa

mea, et veni columba mea in foraminibns petrae, in cayerna maceriae.

Oftende mihi faeiem tuam, fonet vox tna in anribas meis, vox enim

taa dulcis et faoies decora.

Vgl. Nr. 5.

46. (69.) Ecce ascendimas Hierofolymam et omnia confamma-

buntar, quae feripta font per prophetas de filio hominis. Tradetur

enim gentibus et illodetar et contumcliis affieietur et eonfpaetor et

poftquam flagellauerint, Occident earn ac die tertio retarget.

Lac. 18, 31—38.

47. (70.) Dixit antem Maria: ecce ancilla Domini, fiat mihi

fecundam verbum toam.

Luc. 1, 88.

48. (71.) sex vocum. Haee est dies (steht unter Pausen, es sind

die Eingangsworte einer Antiphone aof Mariae VerktLndigung) Heat

ist vnfer heilandt Jesus Ghristus, wabr gottes sohn, mensche ge-

worden. Secunda pars (wieder mit voraufgehenden Pausen). Heut

ist vnser heilandt a. s. w. Gloria tibi domine.

49. (...) k sex. Domine quando veneris iudicare terrain, ubi

me abscondere k vultu irae tuae, quia peccavi nimis in uita mea;

commifsa mea pauefco et ante te erubesco; dum veneres iudicare,

ooli me condemnare, fed fecandum magnam mifericordiam 4uam mife-

rere mei, Deus.

50. (...) k 6 voc. Benedicam Domino et laetentur. Magni-

ficate Dominam meoam et exaltemus nomen eias in id ipfum Alleluia.

Ps. 88 (84), 2—4.
51. (. . .) Si quia etc. (steht unter Pansen). Et ad earn venie-

mos et manfionem apud earn faciemus. Audiftis quod ego dixi vo-

bis: venio ad vos; fi diligeretis, gauderetis utique.

Joh. 14, 23. 28.

Ich habe die Texte hauptsftchlich aus dem Grande hier so aus-

ftkhrlieh mitgeteilt, urn dadurch die Aufflndung der andern Stimmen-

bflcher za erm6gliehen and aaf sie die Aafmerksamkeit d«r Sammler

zu lenken. Es wftre doch von grofsem Interesse, wenn sie sich noch

wieder znsammenfinden wollten oder wenn wenigstens das Tenorbuch

auftauchte. Es ist ttbrigens im allgemeiBen wttnschenswert, dass bei den

Digitized byGoogle



Eine hanrtechriftliche Sammlung ?on Ges&ngen aus dem 17. Jh. 139

Inhaltsangaben fiber solche Sammlungen die Teite etwas aasftihrlicher,

ak dies meistens zu geschehen pflegt, mitgeteilt werden. Das blofse

8tiehwort ist oft vflllig angenflgend, urn daraas den Text za erkennen.

Benedie anima mea Domino kann Ps. 102 wie 103 sein; Beatas vir

qui Ps. 1 and 111; Confitebor tibi, domine, in toto corde meo ist

der Eingang von 3 Psalmen, ebenso Cantate domino eanticum novum;

Gonfitemini domino, qooniam bonus gar von 4 a. s. w. Mit der An-

fangszeile eines dentseben Liedes ist man hftafig genag nieht besser

daran. Aneb den Umfang eines Textes za erkennen ist oft von

Wiehtigkeit, am z. B. za anterscheiden, ob man einen ganzen Psalm

oder etwa nor ein Besponsoriom , ob ein Besponsoriam oder eine

Antiphone in dem Masikstflck za suchen hat. Es giebt aber auch

noeh andere Fragen, die liefer greifen, am deren willen die genaaere

Beobachtung and Untersachang der Tezte namentlich der ftlteren

kirehl. Mosiken Wert hat. Mttehte daher diese Anregnng einige Be-

aehtong bei den Forsehern finden.

Sehleswig, 3. Mftrz 1891.

B. • Lilienoron.

Carl Maria yon Weber's Beziehungen zu Wiesbaden.

Weber's Verbftltnisse za Wiesbaden sind in der vortrefflichen

Biographie (Earl Maria von Weber; ein Lebensbild. 3 Bftnde. 1866

bis 1868), die wir der Pietat seines Sohnes Max Maria von Weber

verdanken Bd. I. S. 278 fif. zwar bereits mitgeteilt. Doch dUrfte es

den Verebrern des grofsen Meisters willkommen sein, aoch den bis

jetzt nngedrackten Brief kennen za lernen, den er in dieser An-

gelegenheit an den damaligen nassauischen Eammerherrn von Ungern-

Sternberg richtete. Dieses Schreiben ist in der genannten Biographie

S. 281 mit den Worten: „den 3. August erhielt ieh eine sehr artige

Antwort " angedeatet and befindet sich als Autograph Weber's

im Besitz der KSnigl. Landesbibliothek in Wiesbaden. Der Wortlaat

ist folgender:

Hoehwohlgebohrner Herr!

Hoohzaverehrendster Herr Kammerberr!

Dareh Herrn Ahl in Mannheim, erfahre ieh, dafs Ew. Hoeh-

wohlgebohren ihn beaaftragt haben, an mich za schreiben, and mir
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eine Anstellong in den Diensten des Darcblaoehtigsten Hofes von

Nassau anzabieten.

Ich anterstehe mieh daher £w. Hochwohlgebohren mit diesen

Zeilen zu belftstigen, Indem ich Hoohdieselben um Auskunft (iber die

nfthereo Details und Dienstverhftltnisse dieses mir so sehmeichel-

haften Antrags bitte.

Vor alien ioteressirt mich zu wissen, ob — En nenes stehendes

Theater errichtet wird, bey welchem ich mitwirken soil; — Dnter

weleher Qestalt und mit viel (sic!) Macht zu wirken, ich dabey in

die Dienste Sr. Durchlaucht zu treten das Gltick hfctte, and ob ich

j&hrlicb ein paar Monate Beise Uriaub zu weiterer Vervollkommnung

and Ausbildung wtirde erhalten kflnnen. Da ich schon in Brealau zu

der Zofriedenheit des Pablikums (von Wien aas eigends dazu hin

berofen) die Oper nea organisirte, so darf ich mir vielleioht schmei-

eheln sowohl durch meine Erfahrang als besonders durch meinen

Eifer, den sch6nsten Lohn des Kttnstlers, — die Zufriedenheit seines

FOrsten, zu erringen.

Indem ich nor noch 14 Tage hier zu bleiben, and dann die

Schweiz zu bereisen gadenke, wage ich es, Ew. Hochwohlgebohren

am baldige Antwort zu bitten and verharre mit der ansgezeichnesten

Hochachtang
Ew. Hochwohlgebohren

ganz ergebenster Diener

Carl Maria von Weber.

Mflnchen den 19. July 1811.

Da im Jahre 1811 der Regierungsassessor , spfttere Geheimrat

Lange (t 1820) die Oberdirektion des Theaters in Wiesbaden ftthrte,

unser Brief jedoch an den Herzogl. Eammerherrn and Begierangsrat

von Ungem-Sternberg gerichtet ist, so ist daraus wohl zu vermaten,

dass dieser zum Intendanten des damals projektierten Hof- Theaters

be8timmt gewesen sein mag. Die Anstellung Weber's in Wiesbaden

aber zerschlug sich bekanntlich, da die Stelle nor mit 1000 Gulden

dotiert werden sollte, wfthrend Weber mindestens 1600 Gulden be-

ansprachen za mQssen glaabte. In diesem Jahre ging zu MUnchen

seine neae einaktige Oper „Abu Hassan
44 zum erstenmale Qber die

Bflhne. Von hier begab sich Weber alsbald nach Leipzig, Berlin

and an die Hflfe von Gotha and Weimar, bis er im Jahre 1813 zum

Kapellmeister des landst&ndischen Theaters za Prag ernannt wurde.

Biebrich am Bhein.

X. Walter.
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Unbekannte Sammelwerke.

(Bob. Eitner.)

Das Antiquariat von Ludwig Rosenthal besafs im Jani 1891

eine Tenorstimme in kl. quer 4° mit 5 Werken obne Druekort und

Jahr. Vier davon (1 — 4) scbeinen von Ottavio Scotto gedruckt za

sein und wtirden daher in die Zeit von 1580—40 fallen. Der Noten-

draek ist aber offenbar ein doppelter und das spricht wieder gegen

0. Scotto. Ein Petrucci'scher Druck ist es nicbt, denn die Noten-

hftlse sind je nacb der Stellung herauf oder berunter gezogen, wfchrend

sie bei Petrucci (auch bei SchOffer) selbst bei den hflchsten Noten

nach oben gestrichen sind. Die Lettern sind durchweg gotbiseh, so-

wohl auf den Titeln als im Buche selbst Der Notensatz jeder Seite

hat eine Breite von 13 cm und eine Hflhe von 9 !
/2 cm bei 5 Noten-

systemen. Die GrCfse der Note ist genau diejenige von 0. Scotto. Die

5 Drucke sind folgende:

1. Mi8sarum Liber primus, (gothisch.) goth. reicb verz. T.

Sign. D. E 1—6. Foliierung 13—21 (22 nicht sign.).

1. Joannes Mouton, Missa 8. nom. Altschl. g d d e . d c

hah.cdedcd.
2. Andreas de sylua.

g^lu.,.,-^g—»—*Z
Kyrie.

2. Missarum diuerforum autho | rum Liber Secundus, goth., dito

T. fol. 13 — 24, sig. bb 1 — 6 u. weiter nichts, alle Qbrigen B1K

unsign.

1. Jo. Mouton supra verbu bonu.

2. Oascogne sup bndictus (Bl. 19).

3. Motetti libro primo. (gothisch , wie das) T. fol. 1 — 6,

9—11, 1 Bl. unsign., folg. 11—16 (macht 16 BU.) sig. bb 1— 8,

die folg. unsign. Beg. BQcks., alles gothisch:

Per lignum salui facti sumus 2 (Jo. Mouton).

Miserere mei deus 2 (Josquinus).

De profundis clamaui ad te 6 (Josquinus).

admirabile cdmertium 7 (Josquinus).

Quando natus est 8 (Josquinus).

Bubum quern viderat moyses 8 (Josquinus).
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142 Uqbekannte Sammelwerke.

Germinauit radix iesse orta est 9 (Josquinus).

Eece Maria genuit nobis salaatorem 9 (Josquinos).

Emendemas in melius 10 (Richafort).

Felix namque es sacra virgo Maria 11 (Jo. Mooton.)

Con gaadentes exultemas 12 (Thomas Martini).

Queramus cam pastoribas 13 (Jo. Moaton).

Nuptie facte sunt in Cana Galilee 14 (Hottinet barra).

Ilia est potentia 15 (Jo. Moaton).

Inuiolata integra at casta 16 (Josquinus).

4. Motetti libro quarto (gothisch, wie) T. Foliiert 17 — 30.

sign. BB 1—7 die Qbrigen onsign. Bflcks. Inhalt:

Salue regina misericordie 18 (Josqainus).

Aue fuit prima salus 19.

Aae virgo singalaris 20 (Jo. de la fage).

Verbum bonum et suaue 21 (Jo. de la fage).

Factum est silentiam in celo 22 (Jo moaton).

In illo tempore Maria Magdalene 23 (Jo. moaton).

Ghriste redemptor o rex omnipotens 24 (Jo. moaton).

Jocandare Jerusalem 25 (Jo. mouton).

Sancte Sebastiane ora pro nobis 26 (Jo. mouton).

Partus et integritas 27 (Jo. de la fage).

In illo tempore postquam consumati 28 (Seb. festa).

Quam pulehra es et quam decora 28 (Const festa).

Nunc dimittis servum tuum domine 29 (Const, festa).

In omni tribulatione 29.

Bex autem Dauit 30 (Gascogne).

Die Drucke 3, 4 haben denselben Inhalt wie die in meiner Biblio-

graphic im Nachtrage S. 940 von 1521 und 1521a beschriebenen,

doch 8timmt die Beschreibung des Titelblattes der von Andreae An-

ticho gedruckten 2 Bflcher nicht mit den obigen Qberein and mflssen

daher Nachdrucke sein.

5. Ein anderer Druck. Tenor, (gothisch.) Druckerzeichen,

wie das bekannte Bliimchen. Mit Einfassung. Alles gothisch. Seiten

3. 4. 5. 6. VII. IX etc. bis 30 u. 3 Bll. ohne Paginierung, sign, a

1—4 bis e 3. Letztes Bl. nur Notenlinien (mit 2 hds. Stitn.) Kein

Autor genannt. Inhalt:

O domine jesu christe. — O clara virgo christi. — Passio tua

domine. — In illo tempore bis Stabat mater dolora c 5 parte.

12 Motetten. Doppelter Druck. Hier fehlt jede Mutmafsuog.
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Mitteilungen.

* Emil Vogel, Dr. phil. Die Handschriflben nebst den alteren Drnck-

werken der Musik-Abteilung der herzogl. Bibliothek zu Wolfenbuttel. fie-

schrieben von .... Mit verschiedenen facsimilierten Wiedergaben. Wolfen-

buttel 1890. Julius Zwissler. Sehr gr. 8». VHI, 280 S. u. 1 Taf. Pr. 12 M.
Die Bibliographic macht machtige Fortschritte and wenn die andern Staaten

gleiche Anstrengungen in diesem Fache wie Deutschland machten, so bes&fsen

wir in absehbarer Zeit das kostbarste Quellenmaterial. Leider ist dem nicht so.

Oesterreioh mit seinen reiohhaltigen Musikbibliotheken that gar nichts, ebenso

Frankreich. Italien macht im Schneokengange Fortschritte. England setzt die

anbranchbar8ten Kataloge in die Welt u. s. f. Fur die Brauchbarkeit and Ge-

nauigkeit biirgt der Name des Herrn Verfassers, der sich als Geschichtsforscher

and Bibliographe bereits einen geachteten Namen erworben hat. Die Wunder-
lichkeit der Einriohtnng die Beschreibnng des Baches vor die Mitteilang des

Titels za setzen, glaaben wir keinenfalls auf Rechnung des Herrn VerfasserB

setzen zu mttssen, sondern auf eine Vorsohrift der Wolfenbuttler Bibliotheks-

Direktion. Es ist eine neue Varietat von Bibliothekar-Einfallen. Die Wolfen-

buttler Musik - Bibliothek ist reich and reichhaltig an Werken der grdfsten

Seltenheit aus dem 16. bis 18. Jh. Viele alte Stimmausgaben sind vollstandig

vorhanden und die unvollstandigen sind in der Minderzahl. Ein besonderes

Verdienst hat sich Herr Dr. Vogel noch erworben bei nnvollstandig vorhande-

nen Werken diejenige Bibliothek zu verzeichnen, auf der das Werk komplet

vorhanden ist; ebenso wird auf Werke gewiesen, in denen man fiber den be-

treffenden Autor Naheres erfabrt. Ferner sind anonyme Werke durch den

Vergleich mit 4em Autornamen versehen worden, eine Mflhe, welche nur der

zu schatzen weife, der sich je mit ahnlichen Arbeiten beschftftigt hat. Druck
and Papier sind vorzfiglich. Die wenigen Druckfehler lassen sich ohne Muhe
verbessern, z. B. Seite 82: Aaron, Pietro s. Arno (soil Aron heifsen) and auf

derselben Seite Agazzani, statt Agazzari, wie es dann S 83 oben heifst. S. 85

Ambrais, muss Ambruis heifsen u. s. f.

* Herr Emil Krause in Hamburg hat den im Jahrg. 22 der M. f. M.

S. 139 erwahnten Artikel iiber die Entstohung und Entwickelung der Oper mit

Zusatzen and teilweiser Umarbeitung als Broechure unter dem Titel nAbriss

der Entwickelungsgeschichte der Oper mit literarischen Hinweisen" in Ham-
burg, Verlagsanstalt a. Druckerei Aktien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter)

1891 in 8°, VHI a. 130 S. m. Register, herausgegeben. Der gewahlte Titel

„Abriss" entschaldigt die Kiirze in der Behandlung des 17. a. 18. Jhs., jedoch

ware nicht ausgeschlossen gewesen, sich doch etwas mehr in die Leistongen

dieser beiden Jahrhnnderte zu vertiefen and nicht nar das bereits Bekannte

and nea verdffentlichte Material in den Kreis der Betraohtungen zu ziehen.

Es bedarf noch vieler fleifsiger Arbeiter, am die verochiedenen Perioden der

Entwickelung der Oper zu voller Klarheit zu bringen. Ebenso notwendig waren

au8fahrlich biographische Arbeiten uber die einzelnen Opernkomponisten. Wir
sind noch so unwissend in den Leistangen einstiger gefeierter Komponieten,

das8 Jeder sich berafen glaubende Hand anlegen sollte Licht zu schaffen.

Digitized byGoogle



144 ' Mitteilungen.
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Brflckmann, Bruno: Leitfaden zum Stadium der Musikgeschichte fur

den Gebrauch beim Unterricht yon .... Lpz. u. Zurich 1891, Gebruder Hug.
8°, VIII, 148 S. Man kftnrite doch mit Recht yon den Lehrern fur Musik-

geschichte verlangen, dass sie genaue Kenntnis von dem Jnhalte der beiden

ersoheinenden Zeitschriften fur Musikgeschichte, der Vierteljahrsschrift und den

Monatshefben haben, doch da irrt man sehr. Ihnen gendgen mit wenigen Aus-

nahmen die langst veralteteri Musikgeschichten yon Brendel und Reilsmann.

Zu bedauern sind die Scbuler, die solche Wege geleitet werden; es ubersteigt

aber jedes Mafs, wenn sich solche Lehrer noch berufen fuhlen ihre Unwissen-

heit der ganzen Welt kund zu thun. Die grftfste Schuld tragen die Direktoren

von Musikschulen, die mehr nach billigen Preisen, als nach einem umfassenden

Wissen des Lehrers sehen. Zurich, der Wohnort des Verfassers, birgt einen

vortreffliohen Musikhistoriker, der sich durch mannigfache historische Arbeiten

bekannt gemacht hat, warum wird nicht eine solche Lehrkraft herangezogen?

Es lohnt sich nicht der Muhe auf das Buch naher einzugehen, da jede Seite

die Unwissenheit des Verfassers an der Stirn tragt "Wir empfehlen dem Ver-

fasser Prosnitz' Compendium, "Wien 1889, Wetzler; Sittard's Compendium,

Stuttgart 1881, Levy & Muller und Kftstlin's Geschichte der Musik im Umriss,

Freiburg i. Br. 1884, J. C. R. Mohr.

* Leo Liepmann88ohn , Antiquariat in Berlin W. , Charlottenstr. 63.

Kat 88 enthalt eine aufsergewdhnlich seltene Sammlung von Musikdrucken

und Buchliteratur, auch Werke der Neuzeit, Summa 288 Nrn.

* J. Hess in Ellwangen (Wurttibnberg), Eat. 38, enthalt neben Werken
aus den verschiedensten Wissenseb* l&f auch einige alte liturgische Drucke,

Rhau's zwei Theorien und einige SlbY alter Musikdrucke (Nr. 252).

* Hierbei 1 Beilage des Baseler Kataloges. Bog. 6.

Soeben ist bei Breitkopf <fe Haeriel in Leipzig erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Quellen- und Hllfswerke
beim Stadium der Musikgeschichte.

Zu8ammengestellt von Rob. Eitoer.

gr. 8°, VI u. 55 Seiten. rrei$ 2 M.
Das Verzeichnis besteht aus 2 Abteilungen: dem Bucheryerzeichnis der ein-

schlagigen neuen Literatur und einem Sacbregister , welches auf alle Fragen Ant-

wort giebt. Ein Nachschlagewerk fur Jeden, der sich mit Musikgeschichte besch&ftigt

Verantwortlicher Bedakteur Bobert Bitner, TtmpNs (Uokermark).

Oraok ron Hermann Beyer A Sohne im Ifngeneal—
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MUSIK-GESCHICHTE

der Ge8ell8obaft fur Mnsikforsohung.

IfflJalirp!

1891.

i
Preli dei Jahrganget 9 Mk. Monatlioh erioheint

eine Nummer yon 1 bis 9 Bogen. InsertionigebtLhren
ftr die Zeile 80 Ft

Kommiationarerlag
ron Breitkopf A H&rtel in Leipiig.

Bertellnngen
nimmt jede Buoh- nnd Mutikhandlong entgegen.

So. 9.

John Douland's

Necessarie Observations belonging to Lute-playing.

Yon Wilibald NageL

Die im folgenden in deatseher Gbersetzung teilweise abgedrnekte

Abbandlnng Jobn Dowland's findet sich im Original in dem Werke:

Varietie of Lute-lessons: Viz. Fantasies, Pavins, Galliards, Almaines,

Corantoes and Volts: Selected ont of the best approved Authors, as

well beyond the seas as of our owne eountrie. By Robert Douland.

Whereunto is annexed certaine observations belonging to Lute-playing:

By John Baptisto Besardo of Visonti. Also a short treatise the-

reunto appertayning: By John Do ul and, Batchelor of Musicke. London:

Printed for John Adams 1610. [Im Besitze des britisehen Museums.]

Wie ich hoffe, wird sich die Ubersetzung der Arbeit John
Dowland's, eines Musikers, welcher in der englischen Musikgeschichte

einen hohen Bang behauptet und mehr als irgend einer aus der

glftnzenden Zeit der Elisabeth „popul&r" geworden ist, wozu ihm weniger

seine kontrapunktische Oewandtheit, als vielmehr die Liebliehkeit

seiner Melodieen verhalfen, durchaus rechtfertigen. Wir haben es hier

nieht nur mit dem Werke eines der besten englischen Meister zu

than; der AufschlQsse, welche D. fiber mannigfache den Historiker

interessierende Dinge giebt, sind nicht wenige, und sie gewinnen fflr

UD8 eine doppelte Bedeutung insofern, weil sie einmal ein Gebiet be-

treffen, das noch der Bearbeitung bedarf, sodann weil sie von einem

Manne stammen, welcher vieler Menschen St&dte sah, Buhm und

MonftUh. t Mttsikgesoh. Jahrgang XXIII. No. 9. 12
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J 46 John Douland'8 Necessarie Observations belonging to Late-playing.

Ehren in Fulle auf sieb sammelte, der Befreundete grofser Herren

und Fttrsten warde, am — sein Leben in einer Weise zu bescblie&en,

welcbe ernes gewissen tragischen Zuges nicht entbehrt. So ist Dow-

land ein aufmerksamer Beobachter geworden: er hat das gesehen,

wovon er spricht, und ist das einmal nicht der Fall, so vergisst

er nicht, es zu bemerken. Ein feiner Stilist ist D. nicht; er schreibt

recht schwerfaJlig, so sehr, dass selbst Englander, denen ich einzelne

charakteristische Sfttze mitteilte, sich zum Teil schwer, zum Teil gar

nicht in diesen zurechtfinden konnten.

Unsere Eenntnis der englischen Musik ist noch immer eine hflchst

beschrankte; ich meine nicht in dem Sinne, dass das grofse Publikum

und aueh die „praktischen" Musiker keine Ahnung von ihrer Ausdehnung

und Bedeutung haben; das ist vom ersteren nicht zu verlangen, und

yon den letzteren weifs man ja, welch „reges Interesse" die Herren im

allgemeinen an den Ergebnissen der historischen Forschung nehmen.

Ich meine vielmehr, dass die Eenntnis der englischen Musik auch enter

den Historikern noch sehr im argen liegt: ich verweise nur darauf, dass

Wasielewski in seiner Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrh.

als die Fundorte seiner Quellen die Bibliotheken fast aller grofsen euro-

pajschen Stadte nennt, London aber mit dem wahrhaften Weltwunder

seiner Bibliothek des british Museum nicht anfiihrt, wo Sch&tze lagern,

von der man sich im ganzen keinen Begriff machen kann.*) Auch

ist die Eunde davon, dass es einmal eine grofse und ruhmvolle Pe-

riode der englischen Tonkunst gab, so wenig verbreitet, so wenig

weifs man davon, welche Rolle sie im Leben des englischen Volkes

spielte, dass selbst ein so hervorragendes, jede geistige Strdmung im

Yolk8leben scharf heraushebendes und in ihrem Verlaufe verfolgendes

Buch wie dasjenige J. R. Green's: Gesch. des engl. Volkes. Ubers.

von B. Eirchner etc. Berlin 1889, des Vorhandenseins einer englischen

Musik nicht einmal gedenkt. Was ware aber „merry old England''

ohne Musik, dies Land, in welchem die Musikttbung noch im 17. Jahr-

hundert, als im Beginne desselben die Verfallszeit jah hereinbrach,

in h6chster Blttte stand?

*) Jeder, welcher einmal das Gluck gehabt hat, auf dem br. Mas. arbeiten

zu kOnnen und die unermudliche Liebenswurdigkeit seiner Angestellten vom
ersten bis zum letzten kennen zu lernen, wird mit mir Herrn Eitner fur seine

Worte uber die Einrichtung der Bibliothek u. s. w. (siehe hier S. 68) Dank
wissen. "Wenngleich ich mich den wenigen tadelnden Bemerkungen E.'s nicht

verschliefse, muss ich doch sagen, dass die Bibliothek alles in allem genommen
nur ein einziges Epitheton ornans verdient: vollkommen.
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John Dowland hat ein grolseres Werk Qber die Laute zq sehreiben

beabsichtigt; allem Anschein nach ist dies aber niemals geschrieben

worden, obwohl sein Sohn Robert in einem nachher noch anzuftihren-

den Satze anzudeuten scheint, als babe sein Vater im Jahre 1610

diese grflfsere Arbeit nur noch zu vollenden gehabt. Wie sieh dies

aoch immer yerhalten m6ge, so viel glaube ieh als sicher angeben

zu diirfen, dass das fragliche Werk nicht gedruckt worden ist. Meine

Nachforschungen nach einem Manuskripte waren vergeblich.*) Aneh

aus diesem Grunde wird man den kleinen Traktat einiger Aufmerk-

samkeit fdr wert halten.

Dass der Verf. J. D., der weitgereiste Virtuose and Eomponist,

der Obersetzer von des Andreas Ornithoparchus Micrologas ist, geht

aus der Schrift selbst ohne weiteres hervor: my selfe was borne bnt

thirty yeeres after Hans Gerle's book was printed and vorher:

his (H. G.'s) book of Tabletare printed 1533. Das ergiebt also 1563,

das aoch sonst als Gebortsjahr D/s genannt wird. In seinem Werk:

Pilgrimes Solace von 1612 nennt D. sich 50 yeeres of age; darnaeh

w&re er 1562 geboren, and wir dtirften dies Jahr endgQltig als das

seiner Geburt ansehen, wenn wir annehmen kflnnten, D. habe sich

in der ersten Angabe Qber Gerle's Tabolaturbuch geirrt, wovon (naeh

Becker) im Jahre 1532 eine erste Aosgabe erschienen ist. (Die Titel

von beiden Werken G.'s stimmen in der Hauptsache Qberein, so dass

ich glaube, es handle sich urn ein und dasselbe Bach. Gesehen habe

ich leider keines von beiden.**) Nan spricht aber Dowland davon

(an einer andern Stella), dass sich Gerle auf dem Titelblatte „Latenist,

Citizen and Late-maker of Nurenburge" nenne: diesen Zusatz tr&gt nach

Becker nur die Ausgabe von 1533, nicht auch die vom vorhergehen-

den Jahre, wo sich G. „Lutenist zu Nurenberg" nennt

*) in E. G. Baron's Hist. Theoret u. Pract. Unters. des Instr. der Lanten,

Ni&rnberg 1727: .... „bey dem in England sehr beliebten Johanni Dolando

stehen bleiben. Er wird von dem Besardo ein vortrefHicher Englischer oder

Engellischer Lautenist genennet. Weil er aber waste, dass nicht eowohl jemand
etwas vor sich, als auch vor anderen lernte, so gab er ohngefehr Anno 1619

unterschiedne Bucher und Wercke von diesem Instrument heraus."

A. a. 0. : „der vortreffliche Besardus von Bisanz aus Burgund hat

u. s w. Seine Meister, deren er sich bedienet waren Laurencius Romanus etc. etc.

Johannes Doland Anglus, welcher letztere von seinem Wercke also urtheilete:

Was den Modum oder Ordnung auf der Lauten zu studieren anbetrftffe, wisse

er nichts besseres furzubringen, als eben was J. B. B. davon geschrieben." Wo
stent das geschrieben?

**) NB. die Lautenbiicher von Gerle von 1532, 1533, 1534, 1537, 1546,

1552 sind beschrieben in M. f. M. 3, 211. 4, 38. 39 und 18, 101 ff. Dem von

1533, jetzt im brit. Museum, fehlt das Titelblatt. D. Redact.

12 *
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Den ersten Hinweis aaf eine von ihm za schreibende theoretische

Abhandlang fiber das Laatenspiel finde ich in J. D.'s Cbersetzung

von des Andreas Ornithoparchas: Micrologus or Introdaction: eontay-

ning the art of singing etc. London 1609. In der Vorrede heifst es,

naohdem D. den Theoretiker gepriesen, von dessen Lehre alle eng-

lisehen Mosiker den grftfsten Nutzen haben kttnnten: my indastry and

on-set herein if yon friendly aeeept (being now returned home to

remaine: von seiner zweiten d&nischen Beise n&mlich) shall encourage

me shortly to divulge a more peciuliar worke of mine owner namely:

My observations and directions concerning the Art of Lute -playing,

which instrument as of all that are portable, is and ever hath been

most in request so is it the hardest to manage with cunning and

order, with the true nature of fingering; which skill hath as yet by

no Writer been rightly expressed: what by my endeavours may
therein be attained, 1 leave to your future judgement, when time

shall produce that which is already almost ready for the Harvest

Dass unser Tractat nicht mit dem angezeigten identisch sein

kann,*) ergiebt sich daraus, dass in ihm keine Angabe fiber den

Fingersatz steht; Bob. D. sagt: the treatise of fingering I thought

no scorne to borrow of J. B. Besaro of Visonti, being a man . . .; es

ergiebt sich aber auch aus des Sohnes Worten: untill my father hath

finished his greater worke, touching the Art of Lute-playing.

Versuchen wir kurz den Wert der Abhandlung zu bestimmen.

Unter den allgemeinen Bemerkungen fallen sofort diejenigen fiber die

Eunstgriffe der Verk&ufer auf, welche alten Saiten durch Abreiben

mit 01 ein frisches Aussehen zu geben traohten, sowie diejenigen, in

welohen D. in der umst&ndlichsten Weise die Wege angiebt, wie sich

der K&ufer von Lautensaiten vor Schaden zu hfiten habe. Alle diese

Bemerkungen stimmen recht gut zu dem Bilde eines Lautenisten, wie

es Mattheson entworfen hat: wenn ein Lauteniste 80 Jahre alt

wird, so hat er gewifs 60 Jahr gestimmet. Das argste ist, dass unter

100 . . . kaum 2 capable sind recht rein zu stimmen, und da fehlt es

noch fiber dem bald an den Saiten, dafs sie falsch oder angesponnen

. . . bald an den Wfirbeln . . ., S&tze, gegen welche der Candidates

*) In: The first set of songs ... by J. D preceded by a life of the

composer by W. Chappell, F. S. A. (Ausg. der Musical Antiquarian Society)

behauptet Chappell diese Identitat: in the following year he published the

promised Observations etc. Chappell hat wohi kaum die Einleitung Rob. Dow-
land's gelesen, sonst hatte er nicht mit dieser Sicherheit die Identitat annehmen

diirfeD.
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iuris Baron nicht eben witzig, and sogar mit dem schweren Geschtltz

des rfmischen Bechtes polemisirt. Virdung erw&hnt in der Masica

getutscht die Unbraachbarkeit messingner oder stfthlener Saiten fttr

die Lante: ftlr den Bezag dieses Instramentes kamon (wohl aus-

schliefslich) Saiten aas Schafsd&rmen in Betracht. Wenn D. von

einzelnen ,,Trebles" sagt, dass sie, wenn sie sich 'bucklig anftthlen,

schlecht seien, da sie „not well twisted" seien, so bat man nicht

daran za denken, dass diese Saiten, wie hie nnd da die „Quintsaiten"

z. B. bei den bGhmischen Mosikanten aas Seide gesponnen gewesen

w&ren. Ffir die Qainten dienten and dienen noch 3 D&rme von aas-

gesachter Feinheit, welehe in sehr komplizierter Weise za einer Saite

vereinigt werden: diese Einzelstr&nge soil man also nach D. auf-

drehen and auf ihre Gl&tte und Elarbeit antersachen. Versetzt man
sioh reeht lebhaft in D.'s Worte, so hat man ein Bild von der sogen.

„guten, alten Zeit" mit ihrem Umstand and ihrer Weitsehweifigkeit,

wie sie ans jetzt. glticklicherweise nar noch komisch erscheint. —
Interessant sind die Zeitangaben: die beste Zeit fttr die Saitenfabrika-

tion ist der Sommer; die im Winter gemachten sind nicht so gat

In Italien stellt man neaerdings die Fabrikation im Winter ganz ein,

urn erst wieder gegen Ostern damit za beginnen. (Vgl. das neae Bach

der Brflndungen, Leipzig a. Berlin, 0. Spamer, 1879.)

Wie Dowland aaf seinen grofsen Beisen die n&mhaftesten Fach-

genossen and ihre Werke kennen lernte and hervorragend dabei

thatig war, deren Eanst and Eanstlehre in seinem Heimatland die

Pfade za ebnen, so mag ihm auch Neosiedler's Lautenwerk von 1536

vor Aagen gekommen sein. Die Worte des NQrnbergers: „wer die

lauten zihen wil lernen, der ziehe zum ersten die quintsaiten, nit za

hoch, aaeh nit za nider, eine zymliche H5ch" sehen denen Dowlands

ziemlich gleich: Trebles, which must be strayned neither too stiffe

nor too flacke, bat of sach a reasonable height, that they may deliver

a pleasant sound . . . wieder ein Beweis von der v5lligen Belativit&t

<Jer Tonh5he in der Lautenstimmong, s. a.

Was die „BQnde" angeht, so betrug deren Anzahl nach D. bis

aaf Gerle's Zeit 7, also bis rand gerechnet 1530, in den folgenden

30 Jahren warden sie bis auf 8 vermehrt. Auch Virdung giebt 1511

7 BUnde an, Praetorias im Syntagma in der Zeichnung der Laate 9

(oder 8? die Zeichnung ist undeutlich). Nach Dowland's Bechnung

am 1560 seien dann in England darch Mathias Mason 3 weitere

Btlnde von Holz aaf der Laate angebracht, darauf darch die Franzosen

der Hals der Instrumente verl&ngert and dadurch Platz fttr % weitere
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Btinde geschaffen worden. Das g8.be also die Gesamtzabl von 13 Bto-

den, eine Zahl, der D.'s Angabe, die meisten Lauten seiner Zeit hfttten

10 Btinde, widerspricht. So wie D. es aber darstellt, hat es den An-

sehein, als ob die von Mason mit 3 weiteren Bflnden versehene Laate

von den Franzosen um noch 2 Btinde vermehrt worden sei. Die Zchn-

zahl der Btinde — and damit erledigt sich wohl die Unklarheit in

der Darstellung — ergiebt sich aaf doppelte Weise: die 8 Btinde

+ den 2 der Franzosen; and die 7 Lautenbttnde, wie sie vielleieht

in England moistens vorhanden waren + den dreien, welehe Mason

hinzuftigte.

Ferner die Zahl der Saiten, welehe Virdung aaf 9, 11, 13 oder

14 angiebt: „gmainlieh" seien es jedoch nur 11. D. sprieht nor

von 9 Saiten, welehe in der Zeichnung genannt werden: Treble,

Small Meane, Great Meane, Counter-Tenor, Tenor, Base. Von diesen

bezeichnet D. als doppelchorig ausdrfleklieh nur die Base, wobei zu

beachten ist, dass die beiden, also unison gestimmten Basssaiten von

gleieher Dieke sein sollen und ferner den Tenor. Ferner muss man

naeh D.'s Worten annehmen, dass auch die Treble Saite doppelch&rig

war, was immerhin gegentlber der einch&rigen „Quintsaite" and auch

dem Umstand gegentlber, dass sie als hochste Saite am meisten ins

Ohr fiel, bemerkenswert erscheint. Dann sind also die 7., 8. and

9. Saite (diese Z&hlung gem&fs der Ordnung beim Aufziehen der Saiten

hat durchaus ihre logische Berechtigung!) der Counter Tenor, Great

and Small Meane, welehe also nur einch5rig waren. Die Stimmung

Dowland's ist JT—g mit den gewGhnlichen Intervallen, also reinen

Quarten und in der Mitte die grofee Terz. Diese Stimmung war meist

im Gebrauch. Eine besondere Stimmung wird jedoch in vielen Fallen

vorgeschrieben: so verlangt z. B. Alessandro Ferrdbosco, der in Eng-

land naturalisierte Italiener (vgl. Becker, Tonwerke, welcher ttbrigens

mehreres von F. nicht kennt und im Register zwei des Namens F.

zusammenwirft), nicht weniger als 3 Stimmungen u. s. w.

tTber die englische Lautenschrift noch das Folgende. Von Thomas

Robinson, welcher im Jahre 1603 in London: the School of Musicke,

wherein is taught the perfect method of the true fingering of the

Lute, Pandora, Orpharion, and Viol de Gamba verflffentlichte, besitzen

wir wahrscheinlich genauere Angaben, fiber alles hierher gehftrende.

Ich sage wahrscheinlich: das Buch, welches im Besitze des british

Museum ist, war bei meiner Anwesenheit dort leider nicht zu finden.

Bei der Entzifferung der Zeichnung Dowland's, in welcher er die

Naraen der Saiten und seine Stimmung, auch die Unisoni und Oktaven
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in der nicht vollst&ndigen Angabe der Griff© bietet, kamen mir zahl-

reiche Kopieen englischer Lautenstticke sehr zu statten, auf Grand

deren ich die folgenden Angaben machen kann.

Vergleichen wir die englische Lautenschrift mit den bekannten

franz5sischen, italienischen und deutschen, so ergiebt sioh: die eng-

lischen Lautenkomponisten gebraachen ftir die Angabe der Griffe das

kleine lateinische Alphabet; nirgendwo flndet sich wie bei den Deutr

schen (man vgl. H. Neusiedler's Ausftthrungen im theoretisehen Teil

seines Lautenbuches) auch die Anwendung grofser Bnchstaben. Wie
bei der franzSs. and italien. Laatentabulatur Ziehen die Engl&nder

6 Linien, die 6 Saiten der»Laute vorstellend, and benatzen die Zwischen-

r&urae so, class der anterste die Griffe aaf der 6. Saite darstellt a. 8. w.

Was die Bezeiehnong der Notenwerte anbelangt, so ist aoch sie ziem-

lieh fe8tetehend and zeigt sich im Prinzipe derjenigen in der deatsehen

Orgeltabulatur gleich. £s steht also die Wertangabe fiber der obersten

Linie, and zwar entweder Noten oder nur die Fahnen: sind mehrere

aufeinander folgende gleiehwertige Noten vorhanden, so wird nor die

erste in ihrem Werte bezeichnet, and zwar aach dann, wenn die

gleichwertigen Noten mehr als einen Takt amfassen. In der Masik

za einem Maskenspiel, welches 1607 for Jacob I. zu White Hall aaf-

geffihrt wurde, finden sich bei zwei gleichlangen Noten „leyterlein",

wie Neasiedler sagt, d. h. 2 senkrechte fiber den zageh5rigen Griff-

zeichen stehende Striche, welche darch Pahnenstriche, als deren

grofste Anzahl 3 erscheinen, verbunden sind. Eine Verbindang von

4 Wertzeichen in der angegebenen Weise flndet sich nicht, ebenfalls

nicht eine solche von ongleichen Werten. Ambros, welcher der eng-

lischen Musik (leider!) keine oder nur geringe selbst&ndige Forschong

widmete and nar Geringftigiges fiber die englischen Lautenisten mit-

teilt, sagt HI, 424: „im 17. Jahrhunderte kam dann die einfache Zahlen-

bezeichnung in Gebraach, deren sich auch die Niederl&nder and die

Engl&nder bedienten". Ich habe die Lautenstticke von Thomas Cam-

pion, Ph. Rosseter, J. Danyel, W. Corkine, Al. Ferrdbosco, John

and Robert Dowland u. s. w., soweit sie gedrackt im britischen Mu-

seum sind, ich glaube sagen zu dfirfen, samt and sonders darch-

gesehen, aber eine andere Notierung in der Zeit dieser Manner nicht

gefunden.

Taktstriche sind durchweg gezogen and meist mit Bfieksicht aaf

die Einheit der Takte; doch fanden sich davon, so am Schlusse der

einzelnen Abs&tze, auch Ausnahmen.

Aaf irgendwelche Wilrdigang der englischen Laatenmasik kam
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es mir hier natttrlich nicht an; ich gedenke aber fiber den Gegen-

stand, fiber die englische Musik im Zeitalter der Elisabeth ttberhaupt

in einer besonderen Schrift za handeln. deren Abschluss ich noch in

diesem Jahre erreichen zu ktanen hoflfe.

For die Kenntnis der Laute in besonderen hat der Traktat nieht

flberm&feigen Wert. Aber will man ihn aneh noch so gering an-

schlagen, die Schrift lehrt wenigstens den grofsen Meister als Schrift-

steller kennen, wenn auch nicht von der vorteilhaftesten Seite. Ge-

sehrieben seheint mir die Abhandlung nur zu sein, um dem Sammel-

werke des Sohnes als eine Art von Einftlhrungsbrief beim Publikum

za dienen. Wenn aber Dowland damals voraossetzte, sein Name (ibe

noch den alten Zauber auf die Engl&nder aus, wie einst, ehe er far

Jahre ins Ausland reiste, so t&uschte er sich: bald genug sollte er

erkennen, dass er „old fashioned
4
* sei. —

In der folgenden Zeichnung gehftrt die Angabe der Stimmang

Dowland; die Griffbezeiehnongen n. s. w. habe ich, wie schon gesagt,

aus den verschiedenen Lantentabulaturen nnschwer zu erschliefsen

gehabt, da die Unison- and Oktavenkl&nge auf den Saiten angegeben

waren. Damit ist, wie ich annehmen darf, auch die englische Lauten-

notierang genflgend kenntlich gemacht.

I. Ratsehlflge fttr die Wahl der Saiten.

Wenn wir es unternehmen, einen Mann auf der Laute zu unter-

richten oder zu belehren, so setzen wir natUrlich voraus, dass er schon

vorher wisse (mOge er niemals so ungebildet sein!), was eine Saite,

Bund,*) Griff und Anschlag ist: daher wftre es far einen Lehrer nicht

angezeigt, bei jeder einzelnen derartigen Kleinigkeit**) stehen zu

bleiben, welche m5glicherweise auf die Eunst des Lautenspieles Bezug

hat, sondern ruhig tiber einzelne Dinge hinwegzugehen, die sich von

selbst veretehen oder sich doch vom Lernenden selbst klar gemacht

werden k6nnen, sei es durch die Natur der Sache, durch das GefQhl,

*) Bund = Fret, Giiff = stop, Anschlag = stroke. Ich war in Verlegen-

heit, wie die beiden letzteren Ausdnicke zu ubersetzen seien. Die Lexica geben
nur die beiden obigen Ansdr&oke, die im Grande ja dasselbe bedeuten; wahr-
scheinlich geht stroke aber hier mehr auf den ausgebildeten, kunstlerischen An-
schlag. Es wird nftmlich auch (cfr. an etymol. diet, of the E. 1. by W. W.
Skeat, Oxford 1882) fret erklart als „a stop on a musical instrument . . . such
as is seen on a guitar, to regulate the fingering, also die Abteilungen, Halte
(stop) der Saite, wie sie durch die frets bezeichnet werden. So bedeutet stop

bei Blasinstrumenten die Klappe, ferner das Register der Orgel.

**) small point and matter.
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die Vernunft oder die Erfahrung: daber wollen wir nur von solchen

Dingen handeln and Erkl&rangen geben, welche in ereter Linie za

wissen ndtig sind; and von diesen ist die Aaswahl der Saiten sieher-

lich nicht die geringste.

Gewohnlich fragen wir bei der Wahl der Lautensaiten darnaeh,

ob sie frisch und erst ktirzlich gemacht sind: dies schliefsen wir aos

der Helligkeit und Festigkeit der Saiten, welche in einer Schachtel

oder in einem Bfindel beisammen liegen. Doch t&uschen wir uns selbst

darch diese Art der Beurteilang sehr, denn die Anwendung yon Ol

wird Saiten stets eine helle Farbe geben, nnd so wird denn von den

Verk&ufern sehr hftufig dieser Kunstgriff bei alten Saiten angewendet.

Weil wir nan die Trebles*) in erster Llnie haben mttssen, so

wahle dieselben von heller and freandlicher, weifser oder asehgraaer

Farbe, and nimm eine der L&ngen in deine Hand, aber lasse sie

nicht za klein sein, denn solche Saiten geben keinen Ton, and aufser-

dem werden sie sich entweder aus Mangel an L&nge ausKJsen oder

ftufserst falsch t5nen.**) Auch 6ffhe die Enden einer Saite des Knotens

and halte sie gegen das Licht and siehe za, class sie rand and glatt

sind; bemerkst da. aber, dass sie gekr&aselt sind wie der Faden der

kraasen Gypris oder wie Pferdehaar (was da sowohl fahlen wie sehen

magst), so weise solche Saiten zurttck, m5gen sie aach beides, klar

und stark sein, da sie n&mlich nicht gat gedreht sind and daher

niemals zuverl&ssig aaf dem Instrument sein werden. Urn die St&rke

dieser Saiten za erproben, setzen einige die Spitze ihres Zeige- oder

Mittelfingers aaf eines der Enden des Knotens, and wenn sie dies hart

finden, so halten sie die Saiten fQr gat; wenn er aber nachgiebt, wie

wir sagen und sich weichlich feucht anftihlt,***) dann sind die Saiten

*) Treble. Skeat erklart : threefold, the highest part in music . . . Why .

.

is not clear; still the fact is so, and the word, in that sense, is the same word
as when it means triple. Indeed, we find triple used by Fairfax in the

musical sense of treble. „The humane voices sung a triple hie" Fairfax, tr. of

Tasso b XVIII st. 24. (hie bedeutet Hast, Flucht, Eile; sollte es hier nicht

etwa gar mit „fugau im alten Sinne (also Canon) identisch sein? Vgl. zu der

Frage nach der weitern Bedeutung von „Treble": Dr. H. Eichborn's Aufsatz

in M. f. M. 1889, pag. 162 ff.

**) Man wird aus der Fassuug des Orig.s nicht klar: chose them (the

strings) of a ... colour, and take one of the knots (!?) in your hand, but let

it (the knot) not be too small, for those (! strings?) give no sound, besides

they (knots?) will be either rotten for lacke of substance, or extreme false

(strings?)

***) bend . . . through a dankish weakenesse.
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nicht stark. Andere wiederum nehmen das Ende der Saite zwischen

ihre Z&hne, reifsen an der Saite, and wenn diese dabei am Ende ge-

fasert bricht, so ist sie stark; bricht sie aber kurz ab, so ist sie

schwach. Diese Kegel gilt auch far den Fall, dass man die Saite

zwischen den H&nden h&lt.

Der beste Weg ist der, eine Saite aufzupflttcken (wenn der Ver-

kftafer dies nftmlich erlaabt und nicht etwa [von vornherein] dir er»

kl&rt, dass solche Saiten, wie er sie dir zeigt, alt oder gemischt sind),

and dann sieh nach der Klarheit nnd den eben erw&hnten Fehlern

der Saite nnd ob sie mit kleinen Haaren fasern. Und wiederum sieh

an den Enden an einer Seite des Enotens, dass die Saite nicht buck-

lig ist, ich meine, ein Stuck dick and das andere dttnn; ziehe alsdann,

am die Starke zu erproben, die Saite straff an zwischen deinen H&nden,

halte sie gegen das Licht and antersuche, ob sie so klar (durchsichtig-

hell) wie bevor ist; ist sie es nicht und sieht trQbe (muddy) wie ein

brauner Faden aus, so wisse, dass es eine alte Saite ist und nur mit

01 abgerieben wurde, urn rein gemacht zu werden. Diese Wahl der

Saiten bezieht sieh nicht allein auf die „Trebles", sondern ebenso auf

die kleinen und grofsen „Meanesu : dickere Saiten sind, wenn sie auch

alt sind , durchaus besser zu gebrauchen , wenn nur die Farbe gut •

ist; sind sie frisch und neu, so werden sie, gegen das Licht gehalten,

klar er8cheinen, auch wenn ihre Farbe schw&rzlich ist.

Es werden nun wiederum einige alte Saiten das Strecken zwi-

schen deinen H&nden gut aushalten, und doch, sobald du sie auf das

Instrument aufziehst, sieh nicht bis in den Halsabsatz (nut) dehnen

(nnd ruckweise weiten) lassen, und dort brechen, selbst noch beim

Stimmen: die beste Httlfe, wenn sieh die Saiten nicht in dieser Weise

dehnen lassen, ist, die kleinen Einschnitte des Absatzes, (in welchen

die Saite gleitet), mit etwas 01, Wachs oder Graphit einzureiben.

Wenn ihr Saiten auszusuchen wQnseht, welche nicht falsch sind,

(wenn der Verfertiger es euch nicht versprechen kann!), so ist da

auch eine Kegel far die Erkennung durch das Auge, nachdem die

Saite ausgezogen ist; doch diese ist so gewfthnlich und allgemein be-

kannt, dass ich es nicht filr angezeigt halte, euch mit ihrer Angabe

zu bel&stigen.

Es giebt auch einzelne farbige Saiten, von diesen suche dir die

hellsten Farben aus: vom Grfln die Seewasserfarbe, vom Rot das Car-

narion, vom Blau das Lichtblaue.

Wie nun diese Saiten aus zwei Sorten, grofsen und kleinen, be-

stehen, so ist jede von beiden Sorten in verschiedener Weise verpackt,
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n&mlich die eine Sorte, die kleineren Saiten, welehe von Bom and

andern Teilen Italiens herkommen, sind zu einigen Dutzenden in BOndel

gebanden; diese sind neu sehr gut; wenn nicht, so giebt ibre Starke

bald nach; die andere Sorte ist in Sebachteln verpaekt und kommt

von Deutechland ; diese Saiten, welehe von „Monnekin" und „MHdorpeu

kommen, sind and bleiben die besten. Dann giebt es noch eine

vollere and diekere Sorte von Saiten, als wie man sie gew5hnlieh

hat (welehe wir Gansars nennen). Diese sind als grofse and kleine

„Meanes" sehr gat, aber als „Trebles" nieht. Noch ist da eine

andere Sorte von kleineren Saiten, welehe in Livornia in Toscana ge-

macht werden: diese sind rand zasammen aufgerollt, als ob sie ein

Btlschel Pferdehaare wftren. Diese sind neu sehr gut, aber es sind

nur halbe Langen.*) Merke dir, dass hier ein Laden ist, weleher

diese Saiten, die erst kQrzlieh hier eingef&hrt sind, hat; sie werden

hier zagerichtet and gehen als ,,ganze L&ngen". Von den gr5fteren

Sorten der Basssaiten sind einige in Nflrnberg, andere in StraTsborg

verfertigt and nar in Knoten, wie andere Saiten aafgebanden. Diese

Saiten sind neu ausgezeichnet; wenn nieht, so lassen sie sich durch-

aus nicht einstimmen. Die besten Saiten dieser Art sind die in dop-
# pelten Knoten zasammengebundenen (die zusammengefligten Doppel-

l&ngen), welehe in Bologna in der Lombardei gemacht und von dort

nach Venedig geschickt werden. Yon dort werden sie nach den Markt-

pl&tzen transportiert and gewfthnlich „Venice Catlines" genannt Die

beste Zeit fQr den Eaafmann sich mit Saiten za versehen ist die

Michaelmesse, denn am diese Zeit bringen die Saitenmacher ihre

besten Saiten, welehe im Sommer gemacht werden, nach den Frank-

furter and Leipziger Messen; za Ostern hingegen bringen sie ihre

nicht so guten, im Winter gemachten Saiten.

II. Wie man die Saiten an ihre rcchten Stellen auf der Laute bringt

Um die Saiten wohl zu ordnen und sie an ihre rechlen Stellen

auf der Laute zu bringen, werden der Gesichts- und der Geftihlssinn

in Anspruch genommen. Daher habe zuerst acht auf die GrtJfse oder

Kleinheit des Instruments, und diesem entsprechend bringe die Saiten

so an, dass du fQr die gr5fsere Laute die dickeren, ftir die kleinere

die dtinneren Saiten aussuchest und zwar:**) zuerst ziehe die Trebles

auf, welcbe weder za straff noch zu schlaff angespannt werden dtirfen,

*) but they are but half knots.

**) which being so thought on und dies bedenkend!
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sondern zu soleh einer verntlnftigen Hfthe anzuspannen sind, dass sie

einen gefalligen Ton geben and auch, wie die Musiker sagen, hin

and her schwingen nach dem Anschlage.*) Zweitens ziebe die Bases

aaf und zwar aaf der Stelle, welche man die 6. Saite oder r ut nennt.

Diese Bases mttssen beide von einer Dieke sein; doch ist es eine

ganz allgemeine Gewohnheit gewesen (obwohl nirgendwo so viel an-

gewendet wie bier in England) eine schmalere und eine dickere Saite

zusammen aufzuziehen, aber erfahrene Musiker haben diese Gewohnheit

aafgegeben als eine den Regeln der Musik widersprechende. Doch zu

unserm Zweck: Diese doppelten Bases mttssen in gleicher Weise

weder zu hart noch zu schwach angespannt werden, sondern so, dass

sie gem&fs deinem Oeftthl beim Anschlag mit dem Daumen und

Finger (!) gleichm&fsig den Trebles das Gleichgewicht halten,**)

(yeelding from them a low or deepe sound) (?!) und von den Trebles

urn ein Intervall, genannt Disdiapason, entfernt sind. Sind nun die

Bases eingeordnet, so gehe an den Tenor, dessen Saiten so viel kttrzer

als die des Basses sein mttssen, dass sie ein Diatessaron hdher, d. h.

eine vierte, oder urn es besser auszudrttcken, vier Noten h5her er-

klingen. Wenn das gethan ist, so schlage den Tenor mit deinem

Daumen an und zugleich den Treble mit deinem Zeigefinger und du

wirst beide in dem Intervall Diapason cum Diapente erklingen hdren.

Wie nun die Tone in der Htihe wachsen, so mttssen die Saiten an

L&nge abnehmen. So ist es auch im umgekehrten Falle flir die fol-

genden, n&mlich die 7., 8. und 9. Saite, wobei wie vorher das Gleich-

gewicht beibehalten wird,***) wie wenn es gleiche Dinge waren,

welche auf einer gewdhnlichen Wage gewogen wttrden.

III. Wie man die Bttnde aaf der Laate anbringt

Obwohl man es voraussetzen dttrfte, so beachten wir doch hier

das Decorum nicht, weil unsere Auseinandersetzung sich n&mlich zuerst

darauf erstreckt, die Bttnde auf der Laute anzubringen, anstatt zuerst

von der Stimmung zu sprechen, wie es sonst fast allgemein ttblich

*) play too and fro after the strokes thereon: die Saiten sollen nur so

wenig hoch angespannt werden, dass die Schwingungen dem Auge noch sicht-

bar bleiben und demnach eine nnr mafsige TonhOhe erzielt wird. Diese Er-

klarung hat viel gegen sich; was aber kann der Satz sonst bedeuten?

**) but that they may . . . counterpoyse the Trebles. Man soil also mit

jedem der beiden Finger ungefahr die gleiche Kraft beim Anschlagen anwenden

mttssen.

***) Likewise by the Contrary, for those accessories, which are the 7th,

8th and 9th string, and keeping the former counterpoyse, as if they were etc.
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ist: doch habe ich, der ich far Schtiler und nicht fttr Meister schreibe

(in der Erkenntnis der Wiehtigkeit beider Gegenst&nde), vorgezogen,

diesen Gegenstand zaerst zu behandeln, in der Hoffhung, dadureh

eine um so leichtere Einftlhrung in die Stimmung der Laote zu ge-

winnen, welcher Gegenstand wohl nicht der geringste ist, und dessen

Erklarung yon den Meisten gewtlnscht wird, weil zwisehen „bebttnden"

und „stimmen" Symphonic darch Antiphonie statthat, das ist zu

sagen: dadureh dass man die Saiten aufwindet und naehl&sst, entsteht

aus einem Discord*) ein Accord, und umgekehrt. So wird eine sttfse

Weise geschaffen, welche in sich geschlossen ist**) und nach einer

bestimmten Art und Weise, unter welcher die Tflne zusammentreffen,

durch ihre ffbereinstimmung jenen Elang hervorrufen, welcher dem

Ohre wohlgefallt. Daher denn der bertlhmte Meister Andreas Orni-

thoparcus im 3. Eap. des 1. Buches seines Micrologus sagt: eine

Stimme ist zusammengesetzt aus „Key" und „Sillable". Ebenso sind

hier die Tdne auf der Laute, (wobei ein Tenor durch Noten aus-

gedrttckt sein mag) zusammengesetzt aus „stoppe" und ,,stroke
<(

;

deren Unterscheidung wird durch Saiten gezeigt, von den Alten

Phtongos genannt, und ebenso durch Frets (?), genannt Nervi. Glar.

lib. I. Dodecha.***) Nun betrug die Zahl der Frets in den letzten

Jahren nur 7, wie Hans Gerle der Lautenist, Burger und Lauten-

macher von Nttrnberg (denn so bezeichnet er sich selbst in seinem

Tabulaturbuche von 1533) bezeugt, und so blieb der 7. Bund (gemftfe

dem Monochord in der diatonischen Ordnung) auf der Diapente stehen.

Gegenwartig jedoch wurde ein 8. Bund hinzugefQgt: ich selbst bin

30 Jahre nach der Drucklegung jenes Gerle'schen Buches geboren,

und alle Lauten, an welche ich mich erinnern kann, hatten 8 Bttnde

und endeten demnach auf dem Semitonium cum Diapente. t)

Aber, wie Plautus sagt, die Natur der Menschen, indem sie nach

Kenntnis dttrstet, wflnscht allzeit mehr zu erfinden. Mr. Mathias

Mason, unser hochbertihmter Landsmann, Lautenist und einer der

Grooms seiner Majest&t hOchst ehrenwerten Privie-Chamber, kam, wie

man mir erzahlte, durch einen geistreichen Einfall darauf, drei weitere

Bttnde zu erfinden, die von Holz gemacht und auf den Lautenbauch

*) between Fretting and Toning there is Simphonie by Antiphonie, that

is to say, through the winding up and letting downe of the strings, an accord

riseth from Discord . .

.

**) which doth concurre.

***) Glarean Dodecachordon, iibers. von P. Bohn, I, pag. 38.

t) Siehe unten.
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geleimt waren; seither warden, es war einige wenige Jahre sp&ter,

doreb die Franzosen die H&lse der Lauten verl&ngert, wodarch Piatz

fdr zwei weitere Bttnde entstand, so dass alle Lauten, welche sebr

verbreitet and beliebt sind, zehnbtindig sind. Urn nan die Bttnde

riehtig anzabringen, wobei wir von den verschiedenen Tdnen, welche

sie verursachen, Gebraueh machen mttssen, so sind da zwei Wege:

der eine ist der g&ttliche Sinn des Gehftrs, welchen diejenigen, welche

damit begabt sind, meist gebraachen; und es ist ja nach der Lehre der

Stoiker eine Verbindung zwischen dem Verstand und dem Geh5r;

nach diesem setzen sie, wenn das Instrument „offen" gestimmt ist,

die Bttnde in ihre Ordnang. Wie aber Galvisins in „de initio et

progressa musices" sagt: der GehBrsinn t&uscht meistens and kann

nicht fiber die Tftne der kleineren Intervalle genaa entscheiden.

Hiermit stimmt Valla Placentins im 3. Kap. des 2. Buches seiner

„Musik", worin er sagt, dass jene Tflne mittels darch die Natar ge-

gebener (!) Instrumente, also darch Scharfsinn und Verstand, und

nicht nach dem GehOr bestimmt and abgewfigt werden mttssten, weil

dessen Urteil unzuverlfcssig sei.

Die Gewissheit hierttber wurde nun zuerst, wie Petrus Co-

mes ter in seiner Historia scholastica erz&hlt, durch Jubal aus-

gefunden, indem er seines Bruders H&mmer wog; aber die meisten

Autoren schreiben dies dem Pythagoras zu, dem Sohn des Mnesar-

chus, eines geborenen Samiers, dem Urheber des Namens „Philoso-

phie
u

, welcher in den Zeiten des Cambyses, des Konigs von Persien

lebte, 70 Jahre, nachdem die Belagerung Babylons endete, als

Tarqainius Superbus, der letzte romische Konig, regierte, mehr als

600 Jahre nach der Zeretflrung Trojas and 500 Jahre vor Christi

Geburt. Und die Veranlassung daza war die folgende. Pythagoras,

welcher an der Feststellung gewisser Intervalle arbeitete, entzog das

Urteil seinem Gehor and richtete sich nach den Begeln des Verstandes:

denn er wollte menschlichen Ohren keinen Glauben schenken, welche

ieils von Natar verschieden sind, teils durch aufsere Eindrttcke be-

einflusst werden. So lasse man z. B. eine Gesellschaft von Laatenisten,

Violisten a. 8. w., welche immerhin in ihrem Fache bewandert sein

m6gen, einen nach dem andern spielen: man achte dann auf jeden,

wenn die Beihe zu spielen an ihn kommt, wie er sein Instrument

nur nach seinem Gehftr stimmt! Aufserdem huldigte Pythagoras

keinem Instrument, unter welchen gewflhnlich viel Verschiedenheit

und wenig Zuverl&ssigkeit zu finden ist, wie auch noch jetzt, wenn

man nur die Saiten betrachtet, welche durch die Luft, welche sie aus-
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trocknet, einen stumpfen Klang bekommen, oder durch einen andern

Zafall ihre vorige Beschaffenheit leicht einbtlfsen. In der Annahme

nan, alle anderen Instrumente seien dem gleichen Einfluss unterworfen,

stadierte Pythagoras, indem er berechnete, dass alle diese Dinge (die

Instrumente) keine v6llige Sicherheit b5ten, eine lange Zeit hindarch,

wie er das richtige and konstante Verh&ltnis der Eonkordanzen be-

rechnen konne.*)

Soweit reichen die Worte des Boetius. Nachdem nun so die

Intervalle nach Gewicht und Anzahl herausgefunden, wollen wir ver-

suchen, sie durch Messung zu bekommen; dabei mag der Unwissende

durch diese ungeteilte Dreieinigkeit wahrnebmen, dass der Finger

Gottes die Musik bildete, als sein Wort die Welt schuf!

Nimm nun also ein dttnnes, flaches Lineal von weifslichem Holz

und mache es**)

*) Hier folgt die lange Erzfthlung davon, wie F. durch Schmiedeh&mmer

auf die Unterscheidung und Bestimmung der Intervalle gefuhrt worden sei.

Vgi. daruber Ambros I, Forkel I etc.

**) Die folgende Darlegung Dowland's ist so unklar und verworren, dass

roan sich nicht darin zurechtfinden kann. Ich folge hier Mr. A. J. Hipkins,

welcher auf Yeranlassung Mr. W. Barclay Squire's die Gute hatte, D.'s Worte

fur mich zu revidieren.

D. sagt: man nehme ein flaches Lineal, dessen eines Ende die bridge be-

deutet (die Befestigungsstelle der Saiten auf dem Corpus). A heifse das andere

Ende des Lineals, die „nut", also die Stelle, in welcher der Lautenhals ein-

knickt: hier sind die kleinen Kerben, in welchen die Saiten gleiten. N heifse

die Mitte. Dann giebt:

Vs der ganzen Lftnge den 7 Bund H (diapente).
a
/n AH „ 1 „ B (Semiton).

VsAH n 2 „ C(Tonus).
41

/a X lk (AB) von B aus gemessen „ 3 . B D (Semiditon).

VfAN n 5 „ F (Diatessaron).

Va T)¥ n 4 „ E (Ditonus).

Va FH n 6 „ a (Semidiapente).

Vs der Lftnge B-bridge „ 8 „ I (Semiton. cum diap.).

V, der Lfage O-bridge 9 „ K (Ton. cum diap.)

(Hexachord maior).

Vs der Lftnge D-bridge „ 10 „ L(semiditon.cumdiap).

Nun ubertrage man diese Mafse genau auf den Lautenhals.

Die Messung D.'s ist also rein pythagorftisch.

Bei die8er Gelegenheit spreche ich den beiden genannten, sowie Herrn
Knecht in Zurich fur seine Auslegung manches mir unklaren Ausdruckes meinen
besten Dank aus.
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IV. Von der Stimmung der Laute.

Ihr Wesen ist Syuophonie durch Antiphonie, welehe erw&chst

durch das Aufwinden and Niederlassen der Saiten, wie es schon oben

gesagt wurde, and darin besteht naoh Plutarch jener eine Zweig der

Weisheit, welcher Musik genannt wird. Ich wflnsche, dass diejenigen,

welehe sich selbst den Namen von Meistern beilegen (indem sie

andere lehren), etliche gute und nfltige Eegeln for das Stimmen der

Laute, nicht allein far ihre eigene Httlfe, sondern ebenso far den

augenblicklichen Nutzen ihrer Schaler aasfindig maehen, weil dies

namlich durchaus notwendig ist. Wiederum, mag auch der Meister

nicht so fleifsig, sorgsam und eingehend sein, so sind doch drei

Dinge zu verlangen und far den Schaler notwendig, namlich natlir-

liche Anlage, Vernunft und Obung, weil die Harmonie hierin von der

Wissenschaft und menschlichen Eunst abhangt, welehe der Verstand

durch die stete Obung in der Musik im Ged&chtnis behalt Daher

kommt es, dass (durch tTbung) in der Musik nicht allein das GefQhl,

sondern auch der Verstand subtiler gemacht werden.

Daher ermahne ich alle Praktiker auf unserm Instrument zur

Erlernung ihrer kOnstlichen Gesftnge, ebenso die Elemente und Prin-

zipien dieser Eenntnis verstehen zu lernen, als ausgezeichnete Heifer

in dieser Wissenschaft, welehe man sich auch bald zu eigen gemacht

hat, wenn nur der Lehrer geschickt genug ist, richtig zu lehren : far

diesen Zweck habe ich kUrzlich das Werk des gelehrten Andreas

Ornithoparcus, namlich seinen Micrologus ins Englische abersetzt.*)

Ebenso ist es Pflicht der Lauten-Lehrer, ihre Schaler die Stim-

mung zu lehren, dass sie dadurch beides, die dauernden Tonabstande,

wie auch jene versteckten Intervalle, welehe zur Stimmung eines In-

strumentes gehSren, unterscheiden lernen. Die Einsicht hierin wird uns

gew5hnlich durch den feinen GehSrsinn zu teil, welcher von so grofsem

Werte ist, dass Plotinus, das Haupt der Platoniker, es der Schftn-

heit der Seele gleich setzt. Aus diesem Grunde haben einige Begeln

aufgestellt, urn die Obereinstimmung von Eonkordanzen durch Unisoni

und Oktaven zu erproben, was sich in der That machen l&sst, sobald

*) Andreas Ornithoparcus His Micrologus, Or Introduction: containing

the Art of Singing. Digested into Foure Bookes. Not onely Profitable, But
also necessary for all that are studious of Musicke. Also the Dimension and

Perfect Vse of the Monochord, according to Guido Aretinus. By J. D. Lutenist,

Lute-player, and Bachelor of Musicke in both the Universities, 1609. London:

Printed for Thomas Adams dwelling in Pauls Church-yard, at the eigne of the

white lion.

HonMab. t Muslkgesoh. Jthrgang XXIII, No. 9. 12

Digitized byGoogle



162 John Douland's Necessarie Observations belonging to Lute-playing.

das Instrument gestimmt ist; aber nach welcber Anordnung die

Saiten auf- and niederzalassen sind, darOber babe ich noch keine er-

kl&rende Auseinandersetzung bei irgend einem gefanden. Daher —
ich spreehe nach meiner eigenen Erfahrnng — lasse den Schiiler

jedes SaitdDpaar zun&chst in den Einklang bringen and wenn das gat

verstanden wird, so lasse ihn seine Bases und einen der Tenors im

Einklang stimmen, drittens lasse ibn die Tone des Bass durch An-

sehlag angeben und dann maehe den Tenor leer tflnen, und zwar zu

dem Ton, welcher im Bass angescblagen war: diese Kegel muss

zwischen Bass and Tenorsaiten befolgt werden, bis der Bass mit dem

Tenor im Buchstaben F im Einklang stebt: and dann stimme beide

Tenorsaiten zusammen, aber vorausgesetzt, da habest deinen Tenor zu

hoch gestimmt, dann wirst da ihn (die richtige Tonh5he) an einigen

der Stellen am F finden, z. B. in G, H etc. Lass ihn daher wieder

bis za F herab. Der n&mliche Weg mass darchweg innegehalten

werden mit alleiniger Aosnahme von Kontratenor and Great Meane,

wobei die gleiche Begel wie oben gilt, dass nftmlieh die Gr. M. im

Einklang mit E*) in dem Kontratenor stehen muss. Wenn nan so

nach dieser Begel die Laute gestimmt ist, so wirst du die Iotervalle

oder Spatien, wie sie in der anten gegebenen Tabelle**) enthalten sind,

b6ren and leicht die Laate nach deinem Gehdr stimmen lernen ohne

anzuschlagen***) (?) und aach die BUnde anbringen nach der allgemeinen

Gewohnheit

Eln Couplet auf den Grafen d'Artois von vor

liundert Jahren.
Mitgeteilt yon Dr. jar. Th. Distel, K. S. Arohivrat.

In Gesandtschaftsberiehten des E. S. Haaptstaatsarchivs (Loeat

2750, XXXVI, Bll. 601 — 604) fand ich ein Couplet, welches, wie

mir aus der Nationalbibliothek za Paris mitgeteilt wurde, in Frank-

reich w&hrend der Beise, die Graf d'Artois (sp&ter Earl X.) im In-

teresse Ladwig's XVI. an mehrere europ&iscbe Hdfe 1791 unternommen

*) d. h. also die Great Meane setzt auf dem vierten Bund (von der leeren

Saite an gerechnet) der Counter - Tenorsaite ein, also auf der grofsen Terz.

„Der namliehe Weg muss durchaus innegehalten werden" (weiter oben) heifst

naturlich: die leeren Saiten sind in reinen Quarten, also so, wie man es far

die ital. und franzOs. Lautentabulatur als Normalstimmung anfstellen darf, ein-

zustimmen. Virdung, Judenkilnig und Gerle beginnen bekanntlich auf A.
**) Hierauf folgt im Original die Tabelle, wie sie oben beschrieben wurde.
***) without stopping.
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hatte, gesungen wnrde. Der Text ist dort sonderbarerweise an-

bekannt, die Melodie (de Nina) stammt vom Komponisten der beiden

Savoyarden Nic. cPAlayrac. Zur Erinnerung an die denkwQrdigen

EoDgresstage (25.-27. August 1791) zu Pillnitz, welchen der Graf

ebenfalls beiwohnte, teile ich im folgenden den Gesang — der Kiirze

wegen ohne Klavierbegleitang — mit

(Air de Nina.) (Von D'Alayrac)

w j 1 1 1 fTrvm m^^
fire - re, tout bon Francais a - lore di - ra: voi-la mon sau-

m feE3^*=£
veur et mon pe re.

tm
Mais je re - gar - de,

j j-
j m r- r

h—p-3=5
je re - gar - de . . . . he" - las, he* - las! Le comte

I£ T~TJ r tTTTTJl£ £ zMr

d'Ar-tois ne vient pas, le

Loais, pardonne & tes sujets,

On a change leur caract&re;

lis ont cess6 d'etre Francais

Puisqu' ils ont m6connu tear p&re;

Mais, mais esp&rel

Ab-ah! ah-ah!

D'Artois les refraneisera.

D'Artois

Poor rfitablir l'ordre et la paix

Leopold, Charles et Gastave

Vont enfin ponir les forfaJts

Des d'Orlfians, Lameth Bamave,

II faut y eroire:

Ah-ah! ah-ah!

Que de Jacobins Ton pendra!

com - te d'Ar-tois ne vient pas.

I/infame et traitre g6n6ral

Qui de son maitre aeerott les peines

Ne sait que lui faire du mal;

Ghaque jour il rive ses chaines.

Mais, mais j'esp&re:

Ah-ah! ah-ah!

D'Artois bientot les brisera.

D'Artois
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Jg4 Mitteilungcn.

Nachtrag zu Mersenne's Druckwerke.

In der Bibliothek des britisehen Museums in London fand ich

folgenden bisber unbekannten Druek Mersenne's:

Traict6 de l'orgve. Abbildang. De rimprimerie de Pierre Ballard.

Hochfol. 102 S. Dedic. an Mr. Pascal, gez. von F. Marin Mersenne

Minime, den 1. Nov. 1635. Preface an lecteur, 3 Bll. S. 1. Liv. 1.

des orgues. Behandelt den Baa der Orgel mit zahlreichen AbbHdun-

gen, darauf wlrd jedes Register der Orgel mit seiner Pfeifenart er-

kl&rt. Urn die Enharmonik herzustellen gebraucht er doppelte Ober-

tasten fttr \? and fttr # and ftigt zugleich die Schmngangszahlen

hinza. Seite 84 befiodet sich eine Tabelle fttr die Diminutions.

Mitteilungen.

* Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis.

Deel HI, 4de Stuk. Amst. 1891, Fr. Mailer & Co., bildet den Sohlassteil des

3. Bandes, der demnach 268 Seiten umfasst. Er enth&lt Arbeiten fiber Christiaan

Haygens, Joban Albert Ban, eine Nachlese zu dem Briefwechsel Constantin

Haygens. Die Beschreibang eines Missale in Arnbem mit Mnsikbeilage. Mit-

teilang einiger alten geistlichen Lieder mit Facsimile, nebst einer Melodie ans

einem Cantionale von 1561.

* Hierbei 1 Beilage des Baseler Kataloges. Bog. 7.

Soeben ist bei Breitkopf & Eaeriel in Leipzig erschienen and durch alle

Bachhandlangen za bezieben:

Quel Ien- and Hilfswerke

beim Stadium der Musikgescbichte.

Zusammengestellt von Rob* Eitner.

gr. 8°, VI u. 55 Seiten. rreia 2 M.

Das Verzeichnis bestebt aas 2 Abteilungen: dem Bucheirerzeicbnis der ein-

schl&gigen neaen Literatur and einem Sacbregister , welches auf alle Fragen Ant-

wort giebt Ein Nacbschlagewerk fur Jeden, der sicb mit Musikgescbichte bescbiftigt

VerantwortUcher Bedaktenr Robert Eitner, Teraplin (Uokermark).

Druok ron Hermann Beyer 6 SOhne in Langentalia.
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fftr

MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

--> der Geselteehaft fttr Musikforsehung.

HEJataint

1891.

Prais des Jahrganges 9 Mk. Monatlich enoheint
elne Nummer Ton 1 bis 8 Bogen. Iniertionigobnhren

fttr die Zeile 80 Pt

KommiisioniTerlftg
Ton Breitkopf 6 H&rtel in Leipzig.

Bestellnngen
nimmt jeda Bnoh- nnd Mniikhandlnng ontgegen.

lo. 10.

Totenliste des Jahres 1890,

die Musik betreffend.

(Karl Lttstner.)

Abkiirzungen fttr die citierten Musikzeitschriften

:

Bock = Neae Berliner Musikztg.

Bah. Gen. = Deutsche Batmen Genossenschaft. Berlin.

Guide = le Guide mus. Bruxelles, Schott.

Lessm. = Allg. Deutsche Musikztg. Charlottenburg.

M^neetrel = le Men. Journal du monde music. Paris, Heugel.

M. Rsch. = MusikaL Rundschau. Wien, Wetzler.

M. Tim = Musical Times. London, Novello.

N. Z. f. M. = Neue Zeitschr. f. Mus. Lpzg., Kahnt,

Ricordi = Gazzetta music di Milano.

Sig. = Signale f. d. mus. Welt. Lpzg., Senff.

Wbl. = Musikal. Wochenblatt. Lpzg., Fritzsch.

£8 wird gebeten falsche Daten der Redaktion gefalligst anzuzeigen.

(Die Uerren Dr. Grandaur in Mtinchen and Dr. Ealiseber in

Berlin haben durcb Zeitungsausschnitte von Todesanzeigen sich am
die Totenliste wesentlich verdient gemacht.)

Adam, Pierre, Solobratschist der grofsen Oper, st. im Juni das., 70 Jahr

alt. Wbl. 345. Lessm. 323. MSnestrel 192.

Adoll, Gustav, Baritonist, st. in Philadelphia. Sig. 1017.

Aguado, Antonio, Konservatoriumsprof., Eomponist von Eirchensachen,

st. im Jan. in Madrid. Lessm. 86. Sig. 250. M6nestrel 40.

Allessaodrial, Pietro Mattioli-, Bassist a. Eomponist einiger Buffo Opern,

st. in Sinagoglio. Sig. 282.

Monatah. f. Musikgeich. Jabrgang XXIII. No. 10. 13
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166 Totenliste des Jahres 1890.

Androet, Cesare, Eomponist geistlicher Musik, st. in Florenz. Wbl. 61.

Sig. 153. Lessm. 72.

Antoine, Theophile, Posaanist am Coventgardentheater in London, st.

das. 28. Febr., 71 Jahr alt. M. Tim. 220.

Arcais, Francesco d\ Marquis, Musikschriftsteller u. Eomponist, st. 15.

Aug. in Castelgandolfo, geb. 15. Dez. 1830 zu Cagliari. Wbl. 453.

Lessm. 410.

Argenteau, siehe Mercy.

Armstrong, Thomas, Pianist, Verfasser einer Geschichte der Tonkunst in

Liverpool, st. im Mai das. Wbl. 309. Lessm. 283.

Avl Lallemant, J. Fr. Th., Elavierlehrer in Hamburg, st. das. 9. Nov.

85 Jahr. Sig. 1047.

Biehtold, J. 6., Kapellmstr. in Schleitheim (Schweiz), st. das. im April,

71 Jahr alt.

Barnett, John (recte Bernhard Beer), Opern- Eomponist, st. 17. April

in Cheltenham, geb. 1. Juli 1802 in Bedford. M. Tim. 285.

Barth, Theodor, Musikalien-Verleger (Firma Sulzbach), st. 10. Mai in

Buckow. Lessm. 240.

Bartsch, Christian, Rektor u. Herausgeber der „Daina balsai", litauische

Volksliedermelodien in 2 Bftnden, st. 10. Jan. in Tilsit (geb. 1832

im Ereise Stallupflnen). Nekrolog in Sangerhalle, Lpz. bei Siegel

p. 103.

Bazzigotti, Raffaele, Eomponist, Pianist u. Gesanglehrer, st. 30. Nov.

in Trient, geb. in Bologna. Sig. 59. Ricordi 804.

Becker, Valentin Ednard, Eomponist zahlreicher M&nnerchOre u. Stadt-

k&mmerer in Wtirzburg, st. das. 24. Jan., geb. das. 20. Nov. 1814,

Wbl. 75. N. Z. f. M. 68. Biogr. in S&ngerhalle, Lpz. 1887.

414 mit Portr.

Beer, Bernhard, siehe Barnett.

Behrens, Joh. Didrich, Begrttnder des Ghorgesanges in Norwegen, st.

Anfang des Jahres in Christiania, 70 Jahr alt. Wbl. 127. Lessm. 97.

Bellardft, Lorenzo, Harmonie-Prof. am Musik-Lyceum in Turin, st. das.

Wbl. 61. Lessm. 72.

Belnzkl, Olga, S&ngerin, st. im Juli in Moskau. Lessm. 379.

Berod, Narcello, Konzertsanger in Paris, st. das. Wbl. 188. Sig. 440.

Bertini, Domenico, Professor, Eomponist u. Eritiker, st. in Florenz 7. Sept.,

geb. 26. Juni 1829 in Lucca. Ricordi 596.

Bianchi, Camillo Guglielml, Orgelbauer, st. in Novi Ligure, geb. zu Lodi

10. Okt. 1821. Sig. 109.

Biletta, Emannele, Opernkomponist, st. im Nov. zu Pallanza (am Lago
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Maggiore), geb. 20. Dez. 1825 zu Casal - Monferrato. Wbl. 649.

Bicordi 772. M6nestrel 375.

Blanch, Bartholonri, Musiklehrer u. Eomponist in Buenos-Ayres, st. das.

27. Juli, geb. 30. Nov. 1816. Wbl. 519. Sig. 838.

Blot, Henry, Eapellmstr. u. Eomponist, st. in Tournai 4. Sept. Lessm. 448.

Borner-Sandrini, Fran Marie, frflheres Mitglied der ital. Oper zu Dresden,

st. 24. Dez. 83 Jahr alt. Wbl. 26. Sig. 59.

Besehi-Boch, Baritonist, st 6. Jan. za Mainz, 71 Jahr alt. Sig. 91.

Bose, von, ehemal. Intendant des Wiesbadener Hoftheaters, st. 3. Nov.

zu Wien. Sig. 999.

Brauin, Leopold, Pianist, st in Eonstantinopel, geb. 28. Mai 1843 in

Strafsburg. Wbl. 188. Lessm. 219.

Bnrkhardt, Julius, Eais. Buss. Eammermusiker, st 12. Juni in Dresden,

geb. 23. April 1823 in Wilsdruff. Btth. Gen. 277.

Butler, John Jarvis, Organist in Tacoma (N. Amerika), st. das. 28 Jahr

alt. Sig. 59.

Bnzelli, Giuseppe, erster Eontrabassist am Teatro communale in Triest,

st. das. 22. Mftrz, 75 Jahr alt Wbl. 226. Lossm. 219. Bi-

cordi 212.

Byrno, Arthur, Sanger u. Gesanglehrer in London, st das. Sig. 264.

Campanella, Franeeseo, Gesanglehr., st in Neapel, 62 Jahr alt Sig. 489.

Canzi-Wallbaeh, Katharina, Opernsftngerin in Stuttgart, st. das. 22. Juli,

87 Jahr alt. Wbl. 404. Lessm. 379.

Carl, Frau Henriette, frQhere Preufe. Eammersftngerin , st in Wien

18. Marz, 80 Jahr alt. Wbl. 203. Lessm. 173.

Carli, Jaeopo, Eomponist, st im Juli in Verona, 70 Jahr alt. Bi-

cordi 484.

Casioli, Luigi, Musiklehrer, st. zu Udine, 71 Jahr alt. Bicordi 820.

Castellan, Andrea, Tenorist, st zu Borgosesia, geb 1813 zu Vicenza.

Wbl. 61. Sig. 153. Lessm. 72.

Cattinari, siehe Fassi.

Chandler, Araand, Vorsitzender der Tonktinstler - Gesellschaft in Ant-

werpen, ein Grofsindustrieller u. Fdrderer der Eunst, st das. 27.

Mai, 60 Jahr. Lessm. 266. Sig. 727. Vossische Ztg. Nr. 244.

Christiauowiteh, Nicolas, Herausgeber von Briefen Chopin's, Schubert's

u. Schumann's, st. im Juni in Poltawa. Wbl. 370. Guide 192.

Coral, Giovanni, Baritonist, st 4. Mai in Monza, geb. 1822 in Verona.

Lessm. 266. Wbl. 287. Bicordi 308 Biogr.

Corlleelll, Enrico, Piano-Prof. a. d. Accademia filarmonica zu Bologna,

st. das. 25. Jan., 64 Jahr alt. Sig. 313. Bicordi 100.

13*
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Curth, Ernst, Eomponist u. Arrangeur, st. zu Dresden. Lessm. 209.

Dameron, Fr&ul. Pauline, Operns&ngerin, Freundin a. Pflegerin Auber's,

st. im Aug., 65 Jahr alt. Wbl. 453. Lessm. 448.

Daniele, Giiseppe, Orchesterdirigent u. Tanzkomponist, st. im Febr. zu

Paris. Wbl. 112.

Deacon, Harry Collings, Pianist, Sehaler Gypr. Potter's, st. 24. Febr. zu

London, geb. das. 1822. M. Tim. 220.

Demiitz, Fritz, erster Elarinettist der Eflnigl. Kapelle zu Dresden, st.

das. 2. April, 47 Jahr alt. Wbl. 237. Lessm. 219.

Deppe, Ludflig. Dirigent der Schles. Musikfeste, Egl. Hofkapellmstr.

a. D. in Berlin, st. 5. Sept. in Pyrmont. Nekr. Lessm. 434.

Dentseh, Emanuel, Bahnentenor, st. 26. Jan. in Berlin, 52 Jahr alt. Sig. 217.

de Yos8, siehe Voss.

Doring, Beinrich, Egl. Eammersfinger am Hoftheater zu Hannover, st.

das. 5. Sept., geb. 30. Aug. 1834 in Schwedenstadt. Bah. Gen. 358.

Dornheckter, Otto, Mnsikdir. n. Gesanglehrer, st. im Nov. zu Stralsond.

Wbl. 649.

Dresel, Otto, Pianist u. Eomponist, st. 26. Juli in Beverly bei Boston,

geb. 1826 zu Andernach. Wbl. 453. Lessm. 448. Nekr. Sig. 721.

Dubcz, Peter, Harfen -Virtuose am Orchester in Pest, st. 22. Okt. in

Budapest, geb. in Schlesien. Wbl. 556. Sig. 935. Lessm. 536.

Dupont, Pierre-Aignste, Prof, am Eonservatorium in Brfissel, Eomponist

u. Pianist, st. das. 17. Dez., geb. 9. Febr. 1827 zu Ensival. Wbl. 26.

Sig. 109. M6nestrel 407.

Ehrlich, Max, ehemaliger Eammermusiker am Theater zu Eassel, st.

das. im M&rz, geb. 6. Nov. 1848 zu Herzberg. Bah. Gen. 171.

Ellis, Dr. Alexander John, (Pseudon. Sharp), Musikschriftsteller, st. 28.

Okt. in Eensington (London), geb. 14. Juni 1814 zu Hoxton bei

London. M. Tim. 732. Lessm. 656.

Engel, Karl, Musiklehrer in Barmbeck bei Hamburg, st. das. 4. M&rz,

40 Jahr alt, Sig. 361.

EDgelmann, Julias, Musikal.-Verleger in Wien, st. das. am 8. Sept, Rund-

schau 5, 179. Am 9. Sept. nach Wbl. 474.

Eseudier, siehe Vandeul.

Espadero, Nicloa Roll, cubanischer Pianist, st in Havannah, 55 Jahr alt

Wbl. 519. Sig. 806. Lessm. 448. Ricordi 724. M6nestrel 343.

Estey, Jakob, Grander einer Pianoforte- u. Harmonium-Fabrik, st. in

New-York, 76 Jahr alt. Lessm. 240.

Enlenstein, Karl, Guitarren- Virtuose in London, st. 15. Jan. in Cilli

(Steiermark), 87 Jahr alt, geb. in Heilbronn. Lessm. 72.
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Fagotti, Ladovico, italieniseher Tenor, st. in Carracas, 28 Jahr alt.

Lessm. 86.

Farkas, Miska, Zigeuner-Primas, Kapellmstr., st. im Febr. in Raab,

6t Jahr alt. Sig. 329. Lessm. 173.

Fassi, Madame Carlotta, geb. Caltinari, italienische Operns&ngerin, st.

zu Paris, 62 Jahre alt. Wbl. 309. Lessm. 283.

Fltzenhagen, Wilhelm, Violoncello -Virtuos, Prof, am Eais. Konserv. za

Moskaa, st. das. 14. Febr., geb. 15. Sept. 1848 za Seesen. Wbl.

140. Lessm. 145. Sig. 264.

Flight, . . ., Englischer Orgelbauer u. Organist, st. 31. Mai in Wands-

worth, 90 Jahr alt. Wbl. 345.

Fogelberg, Gniinar, schwediseher Sanger u. Gesanglehrer, st 9. Dez.

in Trolfttter, geb. das. 16. Sept. 1840. Lessm. 62.

Fontana, Alessandro, Kontrabassist, st. in New-York. Sig. 282.

Formaglio, Laigi, Opernkomp., st. in Monselice. Wbl. 309. Lessm. 283.

MSnestrel 176.

Franek, Clsar-August, Eomponist von Oratorien a. Eammermnsik, st.

8. Nov. in Paris, geb. 10. Dez. 1822 zu Ltlttieh. Wbl. 604.

Lessm. 580. Sig. 1047. Eicordi Biogr. 740.

Frattini, Giuseppe, Organist an der Eathedrale za Parma n. Orgelbauer,

st. das. 23. M&rz, geb. 1822. Sig. 475. Eicordi 212, Biogr.

Frohnert, Karl, Kapellmstr. der Royal-Marines, st. 23. Febr. zn Stone-

house, 60 Jahr alt, geb. in Sachsen. Lessm. 145. Sig. 313.

Gade, Niels Wilhelm, Eomponist, st. 21. Dez, in Eopenhagen, geb. 22.

Febr. 1817 ebenda and nicht den 22. Okt. wie ausnahmslos alio

Lexika berichten. Die Signale von 1887 pag. 406 berichten ein-

gehend fiber die 70jahrige Geburtstagsfeier im Februar. In seinen

eigenen Aufzeichnnngen giebt er aoeh den 22. Febr. an. Wbl. 13.

Lessm. 8. Sig. 42.

Garkiseh, Karl, Orehestermitglied des Leipziger Stadttheaters, st. das.

9. April, geb. 10. Aug. 1846 zu Uittwa. Bah. Gen. 204.

Galles-Torreigioni, Operns&ngerin, st. 7. Nov. in Parma. Sig. 1096.

Gayarre, Julian, spanischer Tenorist, st. 2. Jan. za Madrid, geb. 1848

za Proncal (Prov. Pamplona). Nekr. Lessm. 35. N. Z. f. M. 58.

Wbl. 86. Eicordi 20.

Gelger, siehe Battenstein.

Goepfart, Christian Heinrich, M&nnerchordirigent za Baltimore, st. das.

6. Juni, 52 Jahr alt, geb. in Weimar. Wbl. 370. Lessm. 326.

Goldberg, J. P., Gesangs-Professor an der Boyal Academy of Music.

st. 20. Dez. za Wien, seinem Geburtsorte, 65 Jahr alt. M. Tim. 1891, 27.
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Geltemaaa, Aagwt, Hofpianist in Schwerin, st. das. 2. Nov., 74 Jahr

alt. Sig. 1017.

Grifoir, fidoiard-Georges-Jacws. Eomponist a. Musik-Scbriftsteller, st

28. Juni zu Antwerpen
,

geb. 7. Nov. 1822 zu TornhouL. Guide

200. M6nestrel 216. Wbl. 381. Lessm. 379.

Greilieh, Adolf, Uomkapellmstr. in Breslau, st. das. 20. Juli, geb. 1836

in Schmiedeberg, Schlesien. Wbl. 404. Breslaaer Ztg.

Grevenberg, . . ., ehemals Tenorist, sp&ter Theaterdirektor in Eflln, st.

das. 7. Jan. Wbl. 49. Lessm. 35. Sig. 91.

Griazwril, Herbert, Kais. Hofmusikh&ndler, Chef der Firma Bozsavfilgyi

& Co., st. zu Budapest 25. Mai, 63 Jahr alt. M. Rsch. 142.

Groten, Joseph, Fttrstl. Eonzertmstr. in Qera, st. 16./17. Mai za Leipzig,

geb. za Aachen 25. Jali 1831. Sig. 727. Bah. Gen. 238.

Gam, Joseph, Hofopernsftnger in Stuttgart, st. das. 22. Dez., geb. in

MtLnchen 10. Nov. 1844. Biih. Gen. 8. Wbl. 26.

Giereia, Alfonso, Eomponist u. Gesangs- Professor am Eonservatorium

zu Neapel, st. das. im Juni, geb. 13. Nov. 1831 ebenda. Wbl.

392. Lessm. 379. Sig. 726. Guide 240. M6nestrel 224.

Guilmant, Jean-Baptiste, seit 50 Jahren Organist in Boulogne-sur^Mer,

st. das. im Mai, 97 Jahr alt. Wbl. 287. Lessm. 266.

Hast, Loiis, Professor der Musik in Louisville, st das. im Mftrz, 70

Jahr alt, geb. in Bayern. Lessm. 145. Sig. 361.

HaopUnaan, tasette, geb. Hummel, Witwe des Thomas -Eantors, st.

30. Okt. in Leipzig. Sig. 999.

Haiischild, Karl, Organist in Leisnig u. Eomponist, st. das. 2. Jan.

Wbl. 36. Lessm. 60.

Heeknann, Frau Marie Augnste, geb. Hertwig, Pianistin in Eeln, st. das.

23. Juli, 47 Jahre alt. Wbl. 404. Lessm. 379.

Hecktheuer, F., Musiklehrer in Leipzig, st. das. im Sept Lessm. 448.

Helnore, Thomas, seit 1846 Chormeister an der Egl. Eapelle in London,

Eomponist u. Musikschriftsteller, st. 6. Juli in London, geb. 7. Mai

1811 zu Eidderminster. M. Tim. 489.

Bessdbaeh, Alexander, Heldentenor, st. 1. Juni in Milz (Thflringen).

Wbl. 323. Sig. 697.

Hiebendahl, Rudolf, Kgl. Eammermusiker u. Oberlehrer am Egl.

Eonservatorium zu Dresden, st. das. 14. Juni, 73 Jahr alt Wbl.

323. Sig. 727.

Hollosy, Cornelia Loaevies-, Operns&ngerin in Pest, st in Mako (Ungarn),

Sig. 264. Lessm. 97.

Herasteia, Robert vea, Eomponist u. Lehrer am Eonservatorium, st
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19. Juli in MUnchen, geb. 6. Dez. 1883 in Donauesehingen. Wbl.

404. Sig. 617. Lessm. 379.

Hfille, Wilhelm, Lehrer am Eonservatorium zu E&ln, st das. 18. Dez.

Todesnachrieht der Efllniseh. Ztg.

Bflls, Bernhard, Egl. Musikdirektor a. Dom-Organist in Mflnster in W.,

Kirchenkomponist, st. das. 10. Aug., 80 Jabr alt. Wbl. 427.

Sig. 679. Lessm. 410.

Bunt, John, Pfarrer a. Direktor der Choral-Society zu Gloucester, st.

das. 31. M&rz, 59 Jahr alt. M. Tim. 285.

ImoII, Andrea G., Eomponist, st. im Nov. in Crema, 52 Jahr alt Ri-

cordi 756.

Janssens, Jean Francois, Eomponist u. Orchesterdirigent, st. in seiner

Oeburtsstadt Aotwerpen 6. Mai, 80 Jahr alt. Lessm. 266. Bi-

cordi 324.

Jarvls, W., Pianist, st im Mai in Nottingham, 36 Jahr alt. Wbl. 309.

Sig. 726.

Jehn, Ernst, Stadtmusikdirektor in Halle a. S., st das. 7. Jan., geb.

29. Juli 1823 zu Leipzig. Wbl. 49. Lessm. 35.

Jennski di Ravenna, Aderio, Musiklehrer in Genua, st das. im Okt, 61

Jahr alt. Ricordi 724.

Kaiser, Jnlins, Egl. Eammermusiker in Hannover, jst das. im Mai, geb.

ebenda 12. Febr. 1823. Lessm. 266. Sig. 727.

Raiser Karl, Professor, Begrtinder der Musikschulen in Wien, musik-

p&dagogischer Schriftsteller, st .30. Okt in Wien, 51 Jahr alt

M. Rsch. 202. Lessm. 656.

Karganoff, C, Eomponist st. noch jung in Rostow am Don. Sig. 440.

Kauftnann, Hans, Dirigent der Liedertafel u. Gesanglehrer in Luzern,

st. das. 13. Jan., 45 Jahr alt Lessm. 133. Schweizerische

Musikztg. 18.

Kellemana, Thiie, Ftirstl. Eonzertmstr. n. Elarinett-Virtuos in Sondero-

hausen, st das. 16. Sept,, 79 Jahr alt N. Z. f. M. 430. Lessm.

461. Wbl. 490.

Kllnkhardt, Trangott, Eomponist von M&nnerchOren , st 9. Juni in

Ballenstedt am Harz, 40 Jahr alt. Lessm. 323. Sig. 727.

Kegel, Fran Minna, geb. Bor6e, Altiatin an der Leipziger n. Ham-

burger Btihne, st. 18. Sept in Ganting bei Mfinchen, geb. 8. Dez.

1846 zu Elbingerode. Blih. Gen. 382. Lessm. 475. Wbl. 505.

Keblscbnidt, Erop, Grofshzgl. Hofmnsikus, Elarinettist, Liszt's Klavier-

stimmer, st. 18. Mftrz in Jena, 71 Jahr alt N. Z. f. M. 166.

Lessm. 219.
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Ktaaemaaa, Mileslav, yon 1858 bis April 1890 Kapellmstr. des Kur-

orchesters in Baden-Baden, st. das. 28. Nov., geb. 1826. Todes-

nachricht. Wbl. 649. Sig. 1145.

Kfalg, Hermann, Geigenmacher in New-York, st. das. 16. Mftrz, geb.

1830 zn SchSneck in Saehsen. Lessm. 240.

Kfipper, Adolf, Komponist a. Masiklehrer in Columbia (Ver. Staat),

st. das 12. Aug., 72 Jahr alt, geb. zn Mflnster in Westphalen.

Wbl. 490. Sig. 806.

Efttzsehke, Ednard, Orchestermitglied des Dresdener Hoftheaters, st.

das. 17. Dez. Btth. Gen. 8.

Kraise, Julias, Stadt- Organist in Eisenach, st. das. im Jan., 45 Jahr

alt. Wbl. 75. Sig. 217. Lessm. 72.

Krieg, Hiertniiiiis, ehemal. Basss&nger an der Easseler Oper, st. 88

Jahr alt in Heidelberg Lessm. 145.

Kuhn, Jthana Mathias, Musikdirektor am Lehrerseminar zu Gluny bei

Paris, Komponist von M&nnerchflren , st. das. 30. Okt, geb. in

Saargemflnd. Lessm. 580.

Rwast, Jakob, Organist a. Gesanglehrer in Amsterdam, st das. 26. Jani,

70 Jahr alt. Wbl. 392. Sig. 726.

Lachner, Franz, Generalmusikdirektor u. Komponist, st. 20. Jan. in

Mflnchen. Wbl. 61. Nekr. Sig. 179. Schweiz. Musikztg. 181.

Lajarte, Theodore de, Komponist, Musikschriftsteller u. Archivar der

grofsen Oper in Paris, st. das. 20. Juni, 64 Jahr alt. Guide 200.

MSnestrel 200.

Lallemant, siehe Av6-Lallemant.

Laaoury, Philipp, Violoncellist, st. zu Paris im Jan., 40 Jahr alt

Lessm. 72. Sig. 186.

Lanza di Trakia, Francesco, Komponist, st. im Nov. in Neapel. Bi-

cordi 756.

Laareacht, d'Araond, Graf Ferdinand, Kritiker u. Musikschriftsteller, st.

5. Febr. in Wien, geb. zu Kremsier in M&hren 15. Oktbr. 1819.

Wbl. 112. Lessm. 86. Nekr. M. Bsch. 56.

Le Bean, Organist an der St. Mary's Wesleyan Chapel in Bedford,

st. das. 15. Dez. Wbl. 26.

Lederer-Ubrieh, Frau Aswinde, Opernsftngerin , st 7. Mai in Frank-

furt a. M., geb 29. Sept 1840 zu London. Lessm. 240. Sig.

743.

Lehihardt, Gnstav, Theaterkapellmeister, Komponist yon Possen, st in

Teltow bei Berlin 12. Juli, 40 Jahr alt. Lessm. 379.

Lemalgre, Edmoad, Organist an der Kathedrale zu Clermont-Ferrand,
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Orgelkomponist, st. das. im Juni. Wbl. 356. Lessm. 323. Sig.

726. MSnestrel 200.

Lensehow, Karl, Orchester- a. Gesangvereinsdirigent, st. in Baltimore,

geb. 1820 in Mecklenburg. Lessm. 209.

Leonard, Hubert, Violin-Virtuos a. Komponist, st. 6. Mai in Paris, 71

Jahr alt. Wbl. 260. Lessm. 240. Biogr. MSnestrel 152.

Leonard!, Antonio, Komponist n. Harmonie-Professor an der C&cilien-

Akademie in Bom, st. das. 24. Joli, 38 Jahr alt. Bieordi 516,

Biogr.

Lippert, Wilhelm, Eapellmstr., st. 30. Aug. in Beichenberg in Bohmen.

Wbl. 490.

Lhuillier, Edmond, Ohansonettendichter u. Komponist, st. 9. Febr. in

Paris, geb. 1803 in Mailand. MSnestrel 56.

Loh, Anton, Mitglied der Hofkapelle in Wien, Violinist n. Quartett-

spieler, st. in Gmonden 24. Juli, 45 Jahr alt. Wbl. 415.

Lonovles, siehe Hollosy.

Lotze, Wilhelm, Kgl. Kammermusiker in Berlin, Violoncellist, st. das.

im Aug., geb. 1817. Wbl. 453. Sig. 821.

Louis, Emlle, ehemaliger Ghordirektor am Pariser Theater lyrique, sp&ter

Gesanglehrer in Liverpool, st. im April das. Lessm. 219. Wbl.

226. Sig. 539. M6nestrel 120.

Mae Phee, Franc, Orchesterdirigent, st. 24. Juli zu Fall Biver (Ver.

St.). Sig. 838.

Malehow, Earl, Kgl. Kammermusiker, st. in Berlin 7. Dez. Btih.

Gen. 464.

de Malleville, Madame Tardiev, Komponistin u. Pianistin, st. 29. Mai

in Paris, 60 Jahr alt. Wbl. 323.

Manzoni, Glnlio A., Bedakteur der Bicordi'schen Gazzetta musicale, st.

11. April zu Mailand. Bieordi 244.

MareMon, Job. Jaeob Christ., Tenorbuffo an der Dresdener Hofbflhne,

st. das. 17. Jan., geb. 10. Okt. 1816 zu Hildesheim. Lessm. 60.

Nekr. Sig. 147.

Martin, Paul-Vietor, Lehrer am Konservatorium zu Lille u. Grander der

populfiren Concerto, st. das. 11. Mai, 57 Jahr alt. MSnestrel 160.

Lessm. 266. Wbl. 287.

Matthies, Christian, Orchesterdirigent in Leipzig, st. das. 13. Febr.,

64 Jahr alt. Lessm. 97. Wbl. 172.

MattMsen-Hansen, Hans, Professor, Komponist, Dom-Organist in Bttskilde,

st das. 7. Jan., 83 Jahr alt, geb. in Flensburg. Wbl. 49.

Lessm. 35.
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Mattioll, siehe Allessandrini.

Menegazzi, Giuseppe, ein ,,maestro di musica", st. im Nov. zu Mantua.

Ricordi 724.

Merey-Argenteau, Gr&fin Louisa, Musikschriftstellerin , st im Nov. in

Petersburg, 53 Jahr alt, Wbl. 634. Sig. 1145.

Mesnard, Llonee, Musikschriftsteller u. Eritiker, st. 13. Mai in Grenoble,

geb. 14. Febr. 1826 in Rochefort (Charente-Inf.). Biogr. Guide 159.

Molitor, Ludwig, Oberlandesgerichtsrat in Zweibrficken, Eomponist ka-

tholischer Kirchenmusik , st. 12. Jan. das. u. geb. das. 12. Juli

1817. Todesanzeige. *

Mollenhaner, Henry, Violoncellist, Eomponist n. Eonservatoriumsdirektor

in Brocklin, st. das. 4. Jan., 64 Jahr alt, geb. in Erfurt Wbl. 61.

Lessm. 60.

Monahan, Edward, Violinist, st. im Jan. zu New-York, 52 Jahr alt.

Sig. 379.

Mailer, Karl, Grofshrzgl. Oldenburgischer Hofmusiker, Fl5tist, st 18.

April zu Hannover. Deutsche Musiker-Ztg. 171.

MQller, Karl Edoard, Organist, Violinist u. Musiklehrer, st in Chicago

19. Aug., 74 Jahr alt. Sig. 806.

Muzio, Emanuele, Opernkomponist u. Kapellmeister, Schttler Verdi's,

st. in Paris 27. Nov., geb. 24. Aug. 1825 in Busseto (Parma).

Wbl. 649. Lessm. 656. Biogr. mit Portr. Ricordi 781. M6-

nestrel 383.

Naudin, Emllio, Operntenorist, st. im Mai zu Bologna, geb. 23. Okt

1823 zu Parma. Wbl. 287. Lessm. 266. Ricordi 308.

Nessler, Victor Ernst, Opernkomponist, st. 28. Mai in Strafsburg, 49 Jahr

alt. Wbl. 296. Lessm. 266. Nekr. Sig. 641. Biogr. Guide 176.

Nitzsche, August, Eantor u. Organist in Chemnitz, st. das. 8. Jan.

Sig. 250.

Orsini, Allessandro, Opern- u. Eirchenmusikkomponist, Bibliothekar an

der C&cilien - Akademie zu Rom, st. das. im April, geb. ebenda

24. Jan. 1842. Wbl. 260. Lessm. 240. Sig. 806. MSnestrel 144.

Pahlmann, Enll, Eapellmstr., st. in Abo, 53 Jahr alt. Lessm. 108.

Palmier!, Frau Maria, Operns&ngerin am Scala-Theater in Mailand, st

im Aug. in London. Wbl. 505. Lessm. 475.

Pariettl, Camlllo, Organist an der Eathedrale zu Bergamo, st im

Nov. das., geb. 1812. Ricordi 756.

Pariettl, Luigi, Orgelbauer, st. in Madonna di Tirano (Veltlin). Sig. 73.

Partridge. Frau, Organistin an der Eathedrale in Brixam (Devonshire),

st. das. im Okt Wbl. 586. Lessm. 580. Sig. 1117.
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Partzsch, G. E , Cbordirektor in Braunschweig, st. 30. Aug. das. Sig.

759. N. Z. f. M. 430.

Pedrell, Francis, Komponist von Opera n. geistlicher Musik, Tenorist

u. Orchesterdirigent, st. im Joni in Barcelona, geb. 2. April 1813

zu Palma di Majorka. Wbl. 370. Sig. 726. Ricordi 452.

Pellisov, siehe Schafhftutl.

Perkln, James, Dirigent n. Komponist, st. in Baltimore. Sig. 1017.

Pesehka-Lentner, Frau Minna, Opernsftngerin, st. zu Wiesbaden 12. Jan.,

geb. 25. Okt. 1839 zu Wien. Wbl. 49. Lessm. 35. Sig. 105.

Phillpp, Franz, Milit&rkapellmstr. in Gdrlitz, st. das. 22. Sept. Lessm. 475.

Pichler, Franz, Musikinstituts-Inhaber u. Gesangverein-Dirigent in Wien,

st. das. im Nov. Lessm. 596.

Pontillo, Francesco, Klarinetten-Professor am Eonservatorium in Neapel,

st. das. im Dez. Wbl. 26.

Poppenberg, Frau, Harfenvirtuosin, st. 23. Jan. in Zehlendorf bei Berlin,

82 Jahr alt. Lessm. 72. Sig. 217.

Pfitzsch, Wilhelm, Hofballmusikdirektor u. erster Hornist der Hofkapelle

in Manchen, st. das. 23. Dez. Vossische Ztg. Nr. 605 u. Privat-

nachricbt.

Powel, Wm. Anbrey, Komponist u. Sanger, st. im Jan. in New-York,

52 Jahr alt. Sig. 379.

Pradelle, Joseph, Musik-Kritiker, st. 1. Jan. in Marseille, 49 Jahr alt.

Lessm. 97. Sig. 233. Le Guide 48.

Pritchard, J., Organist in Wrexham, st. das. Wbl. 519. M. Tim. 601.

Pressel, Dr. Gnstav Adolf, schw&bischer Liederkomponist, Schiller Sil-

ver's, st. 30. Juli in Berlin, geb. 11. Juni 1827 in Tttbingen.

Wbl. 427. Sig 679.

Pnffholdt, Moritz Erdtnann, langj&hriger Dirigent des Stadtorchesters in

Dresden, st. das. 20. Jan. Wbl. 75. Lessm. 72. Sig. 135.

Ratnftler, Karl, Violinist der Kgl. Kapelle in Manchen, st. das. 11.

April, 46 Jahr alt. Lessm. 219.

Ransford, William Edwin, Musikverleger, Pianist, Tenorist u. Komponist,

st. 21. Sept. in Carlton-Hill, 65 Jahr alt. Wbl. 519. M. Tim. 601.

Reif, Wilhelm, Herzgl. Hofmusikdirektor zu Meiningen, st. das. 16. Jan.,

57 Jahr alt. Wbl. 88. Sig. 250.

Reinsdorf, Otto, Komponist u. Musikschriftsteller, st 15. April in Berlin,

geb. 28. Mai 1848 in Koselitz (Anhalt). Lessm. 209. Sig. 617,

Rohrdort, Fraulein Henrietta, Goneerts&ngerin, st. 14. Nov. in Zflrich.

67 Jahr alt. Wbl. 18.
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Roneati. Carlo, Direktor a. Komponist, st. 41 Jahr alt im Juli in

Cuneo (Piemonf). Wbl. 427. Sig. 679. Bicordi 484.

Roneoni, Giorgio, Baritonist und sp&ter Direktor des Konservatoriums

in Cordova, st. 8. Jan. in Madrid, geb. 6. Aug. 1810 in Mailand.

Wbl. 90. M. Tim. 91. Lessm. 35.

Ruttenstein, Baronin Constant, Witwe des Prinzen Leopold von Sachsen-

Coburg-Gotha, als Constanze Geiger, seiner Zeit vielgenanntes Wander-

kind auf dem Elavier und in der Eomposition, st. in Dieppe, geb.

15. Okt. 1836 in Wien. Wbl. 474. Lessm. 448. Sig. 759.

Sachs, Christian Frledrich, Musiklehrer, Komponist u. Diligent eines ge-

mischten Gesangvereins in Frankfurt a. M., st. das. 18. Sept., 65

. Jahr alt. Lessm. 475. Sig. 821.

Sainton, Prosper Philippe Catherine, Geiger u. Professor an der Boyal

Academie of Music, st. in London 17. Okt., geb. 5. Juni 1813 in

Toulouse. M. Tim. 665. MGnestrel 343. Lessm. 536. Wbl. 569.

Sala, Alessandro, Organist u. Komponist von Opern u. Kirchenmusik,

st. 7. Febr. in Verona, 74 Jahr alt. Wbl. 140. Sig. 297. Bi-

cordi 116. MSnestrel 24.

Saldoni, Baltasar, Komponist, Organist u. Musikschriftsteller, Verfasser

des Diccionario biograflco de efemerides de musicos espanoles, st.

Anfang de? Jahres in Barcelona, geb. das. 4. Jan. 1807. M. Tim.

107. Wbl. 75. Lessm. 72.

Sandrini, siehe Borner.

Sauret, August, Pianist, Bruder des Geigers, st. in WardVIsland 29.

Sept., 41 Jahr alt. Wbl. 505. Lessm. 491.

Sbrana, Yineenzo (Pseudon. Tartini), Gesanglehrer, st. 7. Jan. in Asti,

geb. in Livorno. Lessm. 72.

Srhafh&utl, Dr. Karl Emil, Ordentlicher Professor der Geognosi-, Berg-

bau- u. Htittenkunde an der Universit&t Mflnchen, Musikhistoriker

und Schrift8teller, schrieb auch unter dem Pseudon. Emil Pellisov,

st. 25. Febr. in Mflnchen, geb. 16. Febr. 1803 zu Ingolstadt.

Lessm. 145. Sig. 410.

Schledmayer, Adolf, Teilhaber der gleichnamigen Pianofortefabrik in

Stuttgart, st. das. 16. Okt., 71 Jahr alt. Lessm. 580.

Schledmayer, Pan), Chef der gleichnamigen Pianofortefabrik, st. 18. Juni

in Kissingen. Lessm. 326. Wbl. 345.

Schneider, Henry, Klavierlehrer in Philadelphia, st. 20. Aug., 59 Jahr

alt in Bedford Springs (Ver. St.), geb. in Mainz. Sig. 806.

Schneider, Jakob, langj&hriger Violoncellist am Stadttheater zu Breslau,

8t.4.Marz,geb.6.Febr. 1817zuSchweinfurt. Deutsche Musiker-Ztg. 106.
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Sehuberth, Fritz, Musikverleger in Hamburg, st. das. 22. Aug., 72 Jahr

alt. Wbl. 439.

Schultz, Albert, Erster Trompeter der Egl. Kapelle in Berlin, st. das.

13, Aug. Wbl. 453.

Sedlmayer, Wilhelm, Operns&nger, st. 8. Jan. in New-York, 46 Jahr

alt, geb. in Olmtttz. Lessm. 60. Sig. 217.

Seenaira, Adolf, Musikdirektor, ehemaliger Soloklarinettist der Hof-

kapelle in Hannover, st. das. 70 Jahr alt. Lessm. 72. Sig. 168.

Seldel, Hugo, Kapellmeister am Stadttheater zu Strafsburg im Elsafs,

st. das. 18. Okt., geb. 4. Sept. 1827 zu Berlin. Lessm. 536.

M6nestrel 352.

Sendelbeck, Friedrlch, pensioniertes Mitglied der Mtinehener Hofkapelle,

Hornist, st. 18. Juni in Planegg bei Munchen, 85 Jahr alt, geb.

in Nlirnberg. Lessm. 323. Wbl. 356. Sig. 759.

Serighelli, Giuseppe, Eirchenkomponist u. Organist, st. im Sept. in

Bergamo. Sig. 887. Bicordi 643.

Sessa, Luigi, Violinist, st. 14. Jan. in Mailand. Biogr. Bicordi mit

Portr. 172.

Sgarci, Kapellmeister der italienischen Oper in Konstantinopel, st. das.

im Juni oder Juli. Lessm. 448. Wbl 439. Bicordi 548.

Anzeigen musikhistorischer Werke.

6. 11 Padre G. B. Martini, musicista-litterato del secolo XVIII.

Notizia raccolta da Leonida Bust. Vol. 1. Bologna 1891 ditta Nicola

Zanichelli (Cesare e Giacomo Zanichelli). gr. 8°. XXVIII u. 523 S.

Von 465 ab der Catalogo della musica composta dal P.re M.ro G.

B. Martini. Pr. 10 lire.

Pater Martini, das Orakel seiner Zeit in Musik - Angelegenheiten, zu

dem sogar ein Leopold Mozart pilgerte, um sich die Genialitat seines

Sohnes attestieren zu lassen, ist so recht geeignet einem gewissenhaften und

historiBch bewanderten Musikgelehrten zum Vorwande zu dienen und ein

Bild der ganzen Zeit zu geben. Herr Busi hat auch in diesem Sinne die

Biographic aufgefasst und giebt nach deutschen Vorbildern eine umfassende

Darstellung der ganzeu Zeit. Er greift sogar noch weiter zuriick und

schuttet sein gauzes Wissen bis zu Palestrina zuriick aus, iiberall nach

bisher unentdeckten Quellen neues Material aufdeckend. Man bewundert

die Grundlichkeit des Verfassers und staunt fiber die Fiille des Quellen-

materials, die er uns bietet. Herr B. versteht es vortrefflich aus Buchtiteln,

Dedikationen, Briefen, theoretischen Werken, aus Dokumenten und Akten-
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stucken das biographische Material zu sammeln and ein zusammeohangen-

des Bild des betreflenden Autors zu entwerfen. Wenn er aucb ofters weit

abschweift und die Anmerkungen den Text weit ubersteigen, so wird der

Historiker begierig nach dem gebotenen Stoffe greifen, denn er ist wert-

voller als alle schonrednerischen Worte. Dem Verfasser stand allerdings

das kostlichste und reichhaltigste Material des Liceo muBicale in Bologna

zur Verfugung, docb ist es immer anerkennenswert, dass er sich der zeit-

raubenden Vorarbeiten mit einem wahren deutschen Fleifse hingegeben hat,

um das gebotene und so lange scbon dort rubende Material nach alien

Seiten hin auszuniitzen. Von vielen Biographien italienischer Autoren bleibt

nun nach F&is Darstellung nicht viel Wabres ubrig. Hoffen wir, dass der

2. Bd. des Werkes dem ersten recbt bald folgt, denn er wird erst recbt

brauchbar werden, wenn ein Register beigegeben ist. Wir empfeblen das

Bucb zum fleiisigen Studium und sagen Herrn Busi im Namen aller Musik-

gelehrten unsern Dank fur das kostliche Gescbenk.

7. Der Ursprang des romischen Kirchengesanges. Musikgeschicht-

liche Studie von Fr. Aug. Oevaert. Dentsch von Dr. Hugo Riemann.

(Vortrag, gehalten in der Sitznng der belgiscben Akademie der Ktinste

am 27. Okt. 1889, vermehrt mit Anmerkungen und einem An-

hange.) Leipzig 1891. Breitkof & Hftrtel. gr.8°. 87 S. Preis2,80M.

Der Herr Verfasser vertieft sich in seinem Vortrage in eins der

schwierigsten Facher der Musikgeschichte und mit glucklicher Beobachtungs-

gabe verbunden mit grundlichen Studien, gelangt er zu einem Resultate,

welches geradezu uberraschend ist. An der Hand der alten katholischen

Choralgesange, geleitet durch Ausspriiche alter Theoretiker, durch Briefe

yon Papsten und sogenannten Heiligen, gelangt er zu der Gewiesheit, dass

der gregorianische Kirchengesang (Choralgesang) keinenfalls auf den Papst

Gregor I. im 6. Jh. zuruckzufuhren ist, sondern seinen Namen nur von

Gregor III., der 741 starb, zu verdanken hat. Einer der vorzuglichsten

Schopfer und Beforderer desselben war Gregor's III. Vorganger, der Papst

Sergius (687—701 Papst). Er war lange Zeit Vorsteher der romischen

Sangerschule, von Papst Adeodat berufen, und gab daselbst den Gesang-

unterricht. (Seite 34 ff.) Gevaert schreibt: Wir stehen nicht an in diesem

Papste den geistigen Urheber der letzten Arbeiten am rdmiscben Gradual

zu erkennen, welche in nichts anderem bestehen konnten als in einer Uber-

arbeitung aller alten Gesange des Messrituals nach einem einheitlichen me-

lodischen Stilprinzip. Nur eine solche Mafsnahme kann erklaren, wie es

kommt, dass die Messen der altesten Kirchenfeste (Oatem, Himmelfahrt,

Pfingsten, Weihnachten, Quatember etc.) Melodieen haben, welche hinsicbt-

lich der musikalischen Faktur durchaus denen der Otfizien abnlich sind,

welche zur Zeit des Papstes Sergius selbst in die Liturgie eingefuhrt

wurden. Wir glauben ferner, dass dieser erlauchte Papst der erste war,

welcher die romischen Sanger in die Kenntnis der vier Kirchentone mit

ihren plagalen (oder der acht sogen. gregorianischen) Tone einfuhrte, eine
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Lehre die wir fur syrohellenisch and von der antiken Tradition unabhangig
halten .... Diese wenigen Zeilen sollen nur auf die Arbeit aufmerksam
macben nnd zu weiteren Untersucbungen anregen. Der Anhang bestebt

aus Verordnungen der Synode von Rom vom 5. Juli 595, aus der Vor-
rede von Amalarius , einem Briefe von 508 von Cassiodor an Boetius, aus

mebreren alten Melodieen, aus einem Verzeicbnis des Officium der Laudes
und der Vesper nacb der Ordensregel der Benediktiner , einem Auszuge
aus Beda Venerabilis, einem Briefe des Papstes Paul I. (757— 767) an
Pipin, Konig von Franken, einem Auszuge aus der Muaica enchiriadis,

falschlich dem Hucbald zugescbrieben und endlicb einer ziemlicb umfang-

reicben Erwiderung auf die Einwurfe der „Revue Benedictine", in der

obiger Vortrag gleicb nacb der Lesung desselben erscbien und zum Teil

sicb gegen die Grande des Verfassers ausspricht, freihch oft mebr vom
Standpunkte des katboliscben Priesters aus, der aucb nicht ein Tippelchen

an dem Ruhme Qregor I. sicb nebmen laasen will, als von dem eines

wissenscbafblicb prufenden Gelebrten. Wir bewundern die Geduld des Herrn
Gevaert, dass er so eingebend solcbe Entgegnungen sicb bemubt zu wider*

legen, glauben aber, daas er wenig damit erreicben wird, denn wo der

Glaube anfangt, bort das Wissen auf.

Die Vierteljahrsscbrift 1891 S. 116 dagegen bringt uber die Arbeit

Gevaert's eine sebr lesenswerte Bearbeitung von P. Ambr. Kierile. Sie

gipfelt in dem Aussprucbe „wir mussen die Arbeit fur gefahrlich balten,

da es einer durcbaus unbaltbaren Tbese den Weg bahnt". Und nun weist

der Verfasser wiasenscbaftlicb nacb, worin sicb Herr Gevaert irrt.

8. Eatalog einer Richard Wagner-Bibliothek nach den vorliegen-

den Originalien systematisch-chronolggisch geordnetes und mit Citaten

and Anmerkungen versehenes authentisches Nachschlagebuch durch

die gesammte Wagner-Litteratur von Nikolaus Oesterlain. Dritter Band.

Mit dem Bildnifs des Verfassers. Abgeschlossen: 13. Februar 1888.

(Nommer 5568 bis 9470.) Leipzig 1891. Breitkopf & Hartel. gr.8°.

XXXII u. 517 S., mit dem Nebentitel: Beschreibendes Verzeichnifs

des Richard Wagner - Museums in Wien. Ein bibliographisehes Ge-

8ammtbild der kulturgeschichtlichen Erscheinung Richard Wagner's

von den Anfangen seines Wirkens bis zu seinem Todestage dem

13. Februar 1883, dargestellt .... Preis 15 M.

Es ist stauDenswert mit welcber Sorgfalt und Gewissenbaftigkeit die

Verehrer Wagner's alles sammeln und verwerten was auf seine Person und

seine Werke bezug bat. Kunftigen Gescblecbtern wird die miihsame Arbeit

der Quellenstudien erspart und der Ncid kdnnte sicb beim Musikbistoriker

regen, dass es nicht einst Manner gegeben bat, die mit gleicber Liebe und

Gewissenhaftigkeit das Material unserer alteren grofsen Meister gesammelt

baben. Das kleinste unscbeinbare Blattcben ist ibnen wert aufbewabrt zu

werden. Das obige Verzeicbnis geht so weit sogar die A utoren anzufuhren
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deren Wagner irgendwo einmal gedenkt und erwahnt Der vorliegende 3.

und letzte Band bildet zugleich ein Register zu den zwei vorhergehenden.

Mitteilungen.

* Prof. Fedcrico Parisini ist am 5. Jan. in Bologna gestorben. Br war
Bibliothekar am Liceo musicale und an der R. Accademia filarmonica. Er gab

seit 1879 den Katalog der Autographen-Sammlung von Masseangelo Masseangeli,

der Akademie vermacht, heraus, doch hatte die Verdffentlichung keinen rechten

Fortgang, denn in den fast 13 Jahren sind erst 15 Bogen in gr. 8° erschienen

and reichen bis zum Worte „Monteverdeu
. Ebenso langsam schleppte sich die

Verdffentlichung des Kataloges des Liceo musicale hin, wovon der 1. Band
schon seit fast 2 Jahren vollendet ist und eine Fortsetzung vergeblich erwartet

wird. An den Geldmitteln kann es nicht liegen, denn die standen zur Ver-

fugung, man kann nur glauben, dass die alleinige Schuld Parisini trug, der

entweder mit Amtspflichten iiberladen, oder ein zu langsamer Arbeiter war.

Es ware sehr zu wunschen, dass beide Posten recht bald mit tuchtigen Kraften

besetzt warden, die sich der beiden begonnenen Aufgaben mit Eifer und Ver-

standnis unterziehen. In betreff des Kataloges der Bibliothek des Liceo musi-

cale m6chten wir noch den Wunsch aussprechen: den 2. und 3. Band in rein

alphabetische Ordnung zu bringen und nicht die Werke eines Mannes, wie

im 1. Bande durch Teilung in Facher geschehen ist, zu zerreifsen.

* In der schweizerischen Musikztg., Zurich 1890, Gebr. Hug, zu Nr. 4

und 7 sind Musikbeilagen verdffentlicht zu dem Artikel „Kuhreihen oder Kfth-

reigen, Jodel und Jodellied in Appenzell", von Alfred Tobkr, welche den Kuh-

reien aus der Bicinia von Georg Rhau 1545, Nr. 84 im Original und in Par-

titur und 6 andere Melodieen aus sp&terer Zeit mitteilen. Auch fiber die Teste

sind Auf8chlu8se und Abdrucke zu finden. Seite 90 u. f. sind eine Anzahl

neuere Jodellieder in Noten und Text mitgeteilt.

* Bekanntmachung. Der am 8. Juli 1891 zu Nurnberg verstorbene

Friedrich Freiherr von Mettingh, langjahriges Mitglied der Gesellschaft fur

Musikforschung, hat derselben ein Legat von 200 M vermacht. Ich habe das-

selbe in Empfang genommen und anf der Kreissparkasse zu Templin nieder-

gelegt. Das VermOgen des Kreises biirgt fur die Sicherheit. Zins auf Zins

Boll stehen bleiben und sich vermehren. Nur in Zeiten der Not sollen die

Zinsen angegriffen werden. Der Name des Gebers soil in jeder Jahresliste der

Mitglieder als Wohlthater verzeichnet und das Legat als von „Mettinghstiftunga

in die Jahresabrechnungen eingetragen werden.

Der Sekretar und Eassirer

Rob. Eitner.

* Hierbei 2 Beilagen. 1. Der Baseler Katalog. Bog. 8. 2. L. P. Schuster's

Liste der Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik in Markneukirchen in S.

Verantwortlictaer Redakteur Robert Eitn«r, Templin (Uckermark).

Druok von Hermann Beyer A SOhne in LangeneeJea.
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Totenliste des Jahres 1890,

die Musik betreffend.

(Karl Lttstner.)

Shaw, John, Professor der Musik, st. 6. Mfcrz in Bilton Junction (Har-

rogate). M. Tim. 220.

Sharp, siehe Ellis.

Siebeek, Julius, lyriseher Tenor, Oesanglehrer, Eomponist o. Violon-

cellist am Stadttbeater zu Coburg, st. das. 5. April hochbetagt.

Lessm. 219. Wbl. 226. Bab. Gen. 168.

8iebenroek, Joseph, Masikkritiker a. Eomponist in Karlsruhe, st. das.

24. Okt., 40 Jahr alt. Lessm. 580. Wbl. 556. Sig. 966.

Sieeke, Charles, Harmonieprofessor und Chormeister am Eaiserl. Eon-

8ervatorium in St. Petersburg, st das. im Juni. Guide 192. Wbl.

356.

Slmei, Karl Enil, Musikalien - H&ndler in Stettin, st. das. 4. Mftrz.

Sig. 379.

8lawitzky, Gnstav, ehemaliger Eaiserl. Bussiscber Professor, Violinist,

st. 1. Febr. in Gleiwitz. 57 Jabr alt. Sig. 329.

Seldane, Antonio, PlStist, st. im Juli in Neapel, 68 Jahr alt Wbl. 474.

Sqnarela, Davlde, italieniscber Bariton, st. in Fano. Wbl. 127. Lessm. 97.

Stevens, Frederlk, Eomponist u. Orcbesterdirigent in Paris, st. im Sept.

in Bois-Colombes bei Paris. Wbl. 542. Lessm. 536.

8traapfer, Frledrieh, ehemaliger Theaterdirektor, st. 8. April in Graz.

Sig. 539.
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8transky, Joseph, langj&hriger erster Violoncellist am Hofoperntheater

zq Wien, st. das. im Nov., 81 Jahr alt. Wbl. 649. Sig. 59.

Sturm, Franz Otto, Liederkomponist, Musikdirektor in Solingen, st. das.

4. Jan. Wbl. 36. Lessm. 60. Sig. 217.

Sulzer, Salomon, Reform ator des jlidischen Kultasgesanges, pensionierter

Oberkantor in Wien, st. das. IS. Jan., geb. 30. M&rz 1804 za

Hohenems in Vorarlberg. Wbl. 75. M6nestrel 32.

Summer, 6. W., Gesangvereinsdirigent, Klavier- n. Orgelspieler, st 41

Jahr alt in Orr's Island (Ver. St). Wbl. 474. Sig. 792.

Tartini, siehe Sbrana.

Terziani, Eugenio, Direktor der musikal. Sektion der Kflnigl. italienischen

Akademie, Opernkomponist, st. in Bom, geb. 1824. Lessm. 448.

TMeme, Bernhard, Solovioloncellist in Baden-Baden, st. das. 12. Okt.,

geb. 11. Juni 1824 in Altenbarg. Wbl. 542. Lessm. 536.

Topffer, Paul, Pianist u. Musiklebrer in Hamburg, st. das. 2. Nov.

Sig. 1017.

Torreigioni, siehe Galles.

Torzon, Francesco, Organist an der Eathedrale in Triest, st. Ende des

Jahres. Bicordi 820.

Tubertinl, Clementine, Violinistin in Bologna, st. das. 36 Jahr alt.

Lessm. 97.

Tuekermann, Dr. Samuel Parkmann, Eirchenkomponist a. ehemaliger Or-

ganist an der St. Pauls -Kirche zu Newport, Bhode Island (Ver.

St), st. 30. Juni, geb. 17. Febr. 1819 in Boston. M. Tim. 489.

Wbl. 392.

Ubrleh, siehe Lederer.

Uhlieh, Fr&ulein Minna, Pianistin, st. 22. Mai in Berlin, 42 Jahr alt.

Lessm. 266.

Yailati, Giovanni, blinder Mandolinen - Virtuos , st. in Nov. in Crema,

geb. 1817 in Santa Maria bei Crema. Bicordi 772.

Valensin, Giorgio, Komponist von Kammermusiksachen, st. in Florenz.

Wbl. 61. Lessm. 72. Sig. 250.

Yalenslse, Miehele, Komponist, st. 13. Nov. in Polistena (Galabrien), geb.

1. Aug. 1822. Biogr. im Bicordi 772.

Valente, Giovanni, Opernkomponist u. Gesanglehrer, st. im Mai in Neapel,

60 Jahr alt. M6nestrel 176.

Valle, Yineenzo, Musiklehrer u. Kritiker, st. in Mailand. Sig. 109.

Vandenl-Escudier, Frau Baronin, Pianistin, st. 44 Jahr alt im Nov. in

Paris. Wbl. 619. Sig. 1096.

Veressal, Ostap, kleinrussischer Geigenbauer, dem man die Erhaltung
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a. VerbreituDg einer Unzahl kleinrussischer Legenden a. Lieder

verdankt, st. 83 Jahr alt in St. Petersburg. Wbl. 309. Lessm. 283.

Sig. 726.

Vincent!, 6. B., Trompeten-Virtuos, st. im Sept., 83 Jahr alt in Verona.

Sig. 887. Ricordi 643.

Vineenzo, Giuseppe Gapitani di, Komponist, st. 26. April in Turin. Ri-

cordi 292.

Vogt, Bombard T., Violinspieler u. Lehrer, st. 23. Juli in Indianopolis

(Ver. St.) Sig. 743.

Volt, Paulas, durch 40 Jahre Organist an der Kathedrale zu Clifton,

st. das. 64 Jahr alt, geb. in Ungarn. Wbl. 214. Lessm. 219.

de Vo88, Edouard, Professor am Genter Konsemtorium u. Leiter der

8oci6t6 royale des Ghoeurs, st. 57 Jahr alt 24. Juli in Gent.

Lessm. 448. Wbl. 439. Sig. 648.

Walbaeb, siehe Canzi.
'

Wallenstein, Michael, Orchestermitglied in Frankfurt a. M., st. das.

14. Febr., geb. 1814. Sig. 282. Lessm. 97.

Watson, Emmons Hamlin, Klavier-, Harfen- u. Guitarrenlehrer in New-

York, st. das. im Jan. Sig. 379.

Weber, Adam, Orchesterdirigent u. Organist, st. in Asheville (N. Am.).

Sig. 59.

Wehrle, Ernst, Baritonist der Earlsruher Hofbtthne, st. das. 20. Febr.

Lessm. 108.

Welfswasser-Ddrfler, Joseph, Operns&nger u. sp&ter Theaterdirektor, st. in

Karlsbad im Aug. Lessm. 436. Sign. 792.

Wendt, Eduard, frttherer Kapellmeister am Stadttheater in Magdeburg,

st. das. 23. Dez., geb. 1807 in Berlin. Wbl. 26. Sig. 109.

Wenlgmann, Fritz, Konzertmeister in Aachen, st. das. 4. Nov. Wbl. 619.

Westphal, Dr. Gostav, Pianist, st. in Berlin 33 Jahr alt. Lessm. 266.

Wbl. 260.

Whitley, 8. ¥., Organist in Brooklyn, st. das. 45 Jahr alt. Sig. 59.

Wiechert,- Wilhelm, Musiklehrer in Berlin, st. das. 18. Febr., 84 Jahr

alt. Lessm. 108.

Williams, F. Osborne, Pianist u. Musiklehrer, st. 16. Nov. in London.

M. Tim. 732.

Wlikelhaus, Max, Konzertmeister in Aachen, st 14. Jan. das., 49 Jahr

alt. Wbl. 75. Lessm. 60. Sig. 217.

WlnkelmanD, Otto, Inhaber der Hofpianofortefabrik Winkelmann & Zeitter

in Braunschweig, st das. 11. Dez. Wbl. 26.

Winter, Edmund, Operntenor, st. 23. April in Hamburg. Sig. 648.

14*
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184 Totenliste des Jahres 1890.

Wipf, Komponist u. Gesanglehrer in Mallheim (Thurgaa), 71 Jahr

alt. Lessm. 266.

Witt, Julius, M&nnerchorkomponist , st. 8. Nov. in KSnigsberg in

Preufsen, geb. das. 14. Jan. 1819. Wbl. 586. Lessm. 580.

Sig. 1047.

Wittieh, Ednard, Violinist a. P&dagog fflr sein Instrument, st. im Aug.

in Prag, 71 Jahr alt. Wbl. 439.

Wood, Joseph, Tenorist u. Gesanglehrer in Haddersfield, st. 8. Sept. in

Harrogate, 91 Jahr alt. M. Tim. 601. Wbl. 490.

Wylde, Dr. Henry, Professor der Musik u. Musiksehriftsteller, st. 13.

M&rz in London, geb. 1822 in Herfordshire. Wbl: 188. Lessm.

173. M. Tim. 219.

Zlegeiibalg, F. W., Pianist n. Klavierlehrer in Leipzig, st. das. 24. Okt.

Lessm. 580.

Zottmayer, Frau Euphrosine, Operns&ngerin am Stadttheater zu Hamburg,

st. das. 4. Okt., geb. 28. Juni 1831 in Landshut. Lessm. 536.

Wbl. 542.

Zuylen de Myvelt, Baron de, niederl&ndischer Minister-Resident in Paris,

Eomponist, st. im Nov. im Haag. Lessm. 596. Wbl. 649.

Sig. 1145.

Verzeichnis der Eantoren
an der St. Bartholomaus- (jetzigen Dom-) Kirche in Frankfort a/M.

nach der Frankfurter (a/M.) Chronik 1. Teil.

(Mitgeteilt von Edmund Frieae, Musikdirektor.)

Anno 1326 Ludovicns Weys v. Limburg.

„ 1336 Friedrich.

1347 Henrich von Calbach.

„ 1366 Johan" Bodenlaa.

„ 1388 Johannes v. Butzbach.

1491 Nicolaus Strflbe.

1504 Jodocns Frist.

1521 Hieronimi Hilderici; gest. 5 mart: 1549.

1550 Johannes Neuhoffer.

155? Joh. Pistorius; gest. 26 Decb. 1562.

1584 Johannes Budinger; gest. 1590.
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Anno 1591 Johann Agricola; gest. 1605.

„ 1606 Jodocus Asler.

„ 1614 Philipp Haydt.

,, 1615 Cornelias Gertmann.

„ 1618 Thomas Raupp; gest. 1622.

„ 1623 Nieolaus Delphinus.

„ 1625 Henricus Hohberg.

„ 1633 Johanes Bodenback.

„ 1636 Leonardos Schapplet.

„ 1658 Michael Stock.

„ 1674 Balthasar Ebenios.

„ 1680 Heinr. Philipp Haberkorn.

„ 1682 Joh. Jacob Haon., Canon, capital, an Set Leonardom.

Die Cantorei am Dome warde bereits 1255 von Gerhard, da-

maligen Probst, angeordnet; ebenso die Scholasteria. Dabei moss

ich erw&hnen, dass die erste Orgel im Dome zu Frankfort a/M. be-

reits: „anno 1340 angefangen zu bawen and in drey Jahren vollen-

det
u

wurde. In einem der frflheren Jahrg&nge onserer M. f. M.-G.

wird erwahnt, dass die ersten Orgeln 1356 (?) nach Deutschland ge-

langt w&ren. Also 16 Jahre sp&ter wie die in Frankfort. Das Dom-
archiv, sowie die Mosikalien warden, in Folge der gewaltsamen Ein-

ftthrong der Reformation and mannigfachen Zerwflrfnissen mit dem
Bat der Stadt, im 16. Jahrhondert bei Seite geschafft; wie es heifst

nach Mainz, da das hiesige Domcapitel der Erzdiftcese Mainz onter-

stand. Es bedurfte s. Z. des Machtwortes des heil. r6m. Kaisers

Ferdinand I., dass die Sanct Bartholomai-Kirche (da in derselben die

deotschen Kaiser gewahlt und gekrSnt warden) ttberhaupt den Katho-

liken erhalten blieb. So findet sich in Frankfort das sonderbare Bei-

spiel, dass die Dom-Kirche katholisch, der Torm mit den Glocken

evangelisch, d. h. der evangelischen Stadt gehdrt, daher das Gelftote

bis zom heotigen Tage von der Stadt bezahlt wird.

Ich komme nun aof die Barfihfserkirche (jetzige Paolskirche)

zo sprechen. — Im Jahre 1586, am 30. Juli wird ein ^Andreas

Krau8, posaunista" erwahnt, dass derselbe sich erbeten hat, die

„musicam instramentalem" in den Kirchen einzurichten. Bats-

fa eschlofs: „Soll man ihme willfahren.
u —

13 Jahre zuvor haben die „praeceptores et discipali des Gymna-

8ii
u

(anno 1573, martii 22) zum erstenmale „die Figoral - Mosic
(<

in

dfcr Barfttfserkirchen angefangen, so zuvor an diesem Ort nicht

brauchlich gewesen." Ich bemerke hierzo, dass (aufser dem Dom)
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186 Verzeichnie derKantoren an der St. Bartholomaos-Kirche zu Frankfurt a/M.

bier stets nor die evangelischen Kirchen gemeint sind. In erster

Linie die Barfttfser- und sp&ter die Eatharinen- and Peterskirche.

Am 29. Januar 1578 werden zum erstenmale die „litaniam" in

der Barftifserkirche gesungen.

Anno 1604, Dienstag den 17. Joli beschliefst der Bat, dass man

dem Valentin Hausmann, Eomponist far seine dem hoben Bat der

freien Stadt Frankfort dedizierten: „Cantiones eine Gegenrecbnung

widerfahren lassen soil.**

Anno 1618, den 16. Juni. Als Joh. Daniel Mylius, medieinae

Ganditatus, Burger allhier und Lauteniste, sich mit seiner Lauten,

Sont&glich unter (mit) der Orgel gebrauehen zu lassen, erbeten, soil

man ihme j&hrlicb 16 Gulden reichen.

Zum Organisten und Director, music: an der Barffifserkirche

wird (laut Batsbescbluss vom Dienstag den 23 Deebr 1623) Herr

Matthias Sagittarius angestellt. Ich begegne bier den Namen Mattb.

S. nicht zum erstenmale; ein Band: „Geistl. Eirchenlieder" habe ich

vor 18 Jahren in London durcbgeseben u. mir s. Z. den Titel sowie

Inhalt notiert. Leider vermochte ich bis heute noch nicht diese Notiz

unter meinen BeisetagebQchern aufzufinden! Nachfolger von Matthias 8.

war Andreas Herbst. In erw&hnter Eirche (der evangelischen Haupt-

kirche Frankfurts) wurde 1599 eine neue Orgel zu bauen angefangen

und 1604 vollendet. 1m Jahre 1650 wird „die Eirchenmusik" (ohne

Zweifel ist hierunter die Instrumentalmusik zu versteben) in erw&bnter

Eirche eingeftthrt.

Anno 1620, Sontag den 25. Juli. „Nach dem Seegen singet

man der Psalmen einen, nach der Ordnung, welche nach dem Gebet

zu singen angezeichnet. Anfangs bestund die Einteilung der Ges&nge

in zwei Woehen und sein solche noch bis dato die zwey ersten

Wocben; bey den meifsten Liedern waren die Melodien oder Noten

beygedruckt.**

Anno 1712, den 12. Aug. wird der Anfang gemacbt, mit

Scblagung der Orgel des ganzen Gesanges durch, vom Anfang bis

Ende, weilen durch das ofte Einhalten des Orgelschlagens bei einem

und anderem ausgesungenen Vers einige Unordnung entstanden.

Digitized byGoogle



Benedetto Marcello. J87

Benedetto Marcello.
(Bob. Eitner.)

Nur wenigen K(instiern ist es beschieden schon zar Lebenszeit

eine allgemeine Anerkennung za finden, deren Nachhaltigkeit bis weit

liber den Tod hinaus reicht. Marcello war einer der Glflcklichen and

da er die Musik nicht als Broterwerb betrieb, wie er sich selbst nar

ale Dilettant bezeichnet, so war ihra neben der Anerkennung, die er

bei seinen Zeitgenossen fand, auch noch die ganze bittere Skala er-

8part, die ein Musiklehrer oder Kapellmeister durchzukosten bat.

Marcello's Leistungen als Komponist erinnern mich stets an PhUipp

Emanuel Bach. Beiden war nor eine sehr mftfsige Erfindungsgabe

von der Natur beschieden and doch verstanden sie es dieselbe

in einer Weise auszubilden and za verwerten, dass sie zum

Master ftir ihre Zeit warden and eine Anerkennung schon bei den

Zeitgenossen fanden, die unseren grofsen Heroen in der Kanst nie za

Teil geworden ist. Das Geheimnis liegt offen auf der Hand: sie thaten

ihrer Zeit genug und gaben ihr was sie verlangte and vertragen konnte,

w&hrend ansere grofsen Meister fiber ihre Zeit weit hinaus gingen,

so dass ibnen von den Zeitgenossen nar wenige Aaserw&hlte folgen

konnten. Em. Bach gesteht in seiner Selbstbiograpbie selbst ein,

dass er nar wenige Arbeiten aas innerem Drange geschaffen babe

and sagt: „Unter alien mein9n Arbeiten, besonders ftkrs Clavier, sind

bios einige Trios, Solos und Concerte, welche ieh mit aller Freyheit

und za meinem eigenen Gebrauch geinacht habe." Alies andere war

demnach den Wtinschen des musikliebenden Publikums angepasst.

Von Marcello kennen wir kein solches Selbstbekenntnis and vom

leiehtlebigen Italiener ist es auch kaum zu erwarten, dass er absicht-

lich eine ernstere Auffassung der Kanst verleugnete, um mit seinen

Werken Gesch&fte zu machen.

MarceUtis Lebenslauf ist so bekannt, dass wenige Ztlge gentkgen

um ihn jedem Leser ins Ged&chtnis zu rufen. Er war am 24. Juli

1686 zu Venedig aos edler Familie geboren, wie er nie vergisst hin-

zuzuffigen, und starb an seinem Geburtstage 1739 in Brescia, war

also 53 Jahr alt geworden und ein Zeitgenosse Seb. Bach's und

Handel's. In Italien selbst lebte ein Alessandro Scarlatti (1659—1725)

und ein Lotti (1667—1740), Komponisten von genialer Bedeutung,

an deren Genie das Talentchen Marcello's kaum heranreichte; und

doch konnte er es wagen sich ihnen gleich zu stellen, getragen von

der Gunst des „kun8t$innigen" Publikums. M. erhielt eine sorgsame
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188 Benedetto Marcello.

and seinem Stande angemessene Erziehong. Urn in den Staatsdienst

eintreten zu k&nnen, der hflchste Wunsch eines jeden edlen Vene-

tianers, denn selbst die Wflrde eines Dogens war ibm zogftnglieh,

(wie bereits ein Vorfahr M's., Nicolo M. f 1473 dieses hohe Amt be-

kleidete) studierte er Jara. Bei Franc. Oasparini Kompositionslebre,

und Violine hatte er schon bei seinem Yater in frflher Jagend mQssen

fleifsig ezercieren. Yon strengen Stadien war er kein Freund and was

sieb ihm nicht leicht einpr&gte, liefs er sorglos am Wege liegen.

Trotz seiner Yorliebe ftir Musik waren ihm dennoeh die trockenen

Yorstndien sehr nnbequem und nor die Begierde als Komponist ao#*

zotreten bewog ihn den Kursas darchzamachen. Nach vollendeten

Universit&testudien wurde er Advokat, schloss sich einem Yereine

Schdngeister an, die ein „Casino de nobili" gebildet hatten and bier

trat er als Dichter und Komponist auf and erntete die ersten Lor-

beeren. Urn 1711 warde er in den Bat der Yierzige gewfthlt and

bekleidete 14 Jahre lang diese Stellung; von hier aas warde er als

Provveditore, d. h. als Lieferant ftir Lebensmittel, nach Pola geschickt,

wo die schlechte Luft seine Gesandheit dermafsen antergrub, dass

ihn 1738 die Yersetzung als K&mmerer nach dem ges&nderen Orte

Brescia nicht mebr retten konnte. Schon nach wenigen Monaten

anterlag er. Als Mitglied der Akademie der Arkadier hiefs er Eterio

Stinfalico, aafserdem war er Mitglied der Filarmonica in Bologna.

Verzeichnis seiner Werke.

AbkOrzangen von 5fter vorkommenden Offentl. Bibliotheken

:

B. B. = Kgl. Bibl. in Berlin.

B. M. = Kgl. Staatsbibl. in Mttnchen.

Bologna = Liceo musicale.

Brtissel = Kgl. Bibl. in Brttssel.

Brussel Cons. = Bibl. des Conservatoire in Brfissel.

C. P. = Conservatoire de mas. in Paris.

Dread. Mas. = Kgl. Musikalien-Sammlg. in Dresden.

Florenz = Bibl. national,

B. Wagener = Privatbibl. des Geh. Rats R. Wagener in Marburg.

1. Sehriften fiber Masik:

1. Lettera famigliare d'an Accademico filarmonieo, et Arcade,

Discorgiva sopra an libro di Duetti, Terzetti, e Madrigali a pib voci,

stampato in Venezia da Ant. Bortoli Tanno 1705. Ohne Aotor. 1st

die bekannle Kritik der Lottfschen Eompositionen. [Bologna im Ms.

Eopie 60 3. in fol.
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Antonio Tonelli korrigierte dann wieder Marcello's Korrektoren.

Ms. in Bologna, Kat. 1, p. 99.

Ober Marcello'8 Kritik siehe ChUesotti: Sulla letters -critica di

B. M. contro Antonio Lotti. Note ed osservazioni. Bassano 1885

Upogr. Sante Pozzato. kl. 8°. 54 S.

2. U teatro alia moda f o sia metodo sicuro, e facile per ben

comporre, e eseqaire l'opere italiane in musica air aso moderno.

(Ohne Aator.) Slampato ne
1

Borghi di Belisania per Aldiviva Lieante.

8°. 72 S. Muss vor dem 2. April 1721 erschienen sein, denn Zeno

erw&hnt es in einem Briefe an A. Fr. Marmi aus Wien unter obigem

Datum. Eine Satire auf die italienische Oper. [Brttssel. — Bologna.

— B. M.]

— a. Ausg. ib. kl. 8°. 64 S. [Bologna. — B. M. — B. Wa-

goner. — Florenz.]

— a. Ausg. Napoli 1761. Vine. Manfredi. 8°. 60 S. [Bo-

logna. — B. B.]

— Neoe Ausg. „riordinata da S. L. 6. E. Audin, con aggiunta

d'una canzone bolognese in lode delta Malibran. Firenze 1841 G.

Patti. 8°. [Brttssel. — B. B. — Florenz.]

— a. Ausg. Parnaso; all
1

insegna dei Gapuleti e de' Monteccbi.

8°. 77 S. Ausg. in Neapel von 1850. [Bologna.]

— II teatro al moda, o sia metodo sicuro e facile per ban com-

porre etc. 1883. Milano, Ricordi. 8°. [Bologna.]

— II teatro alia moda. Scrittura satirica di B. M. con illustrazioni

ed annotazioni e la Biografia. Ven. 1887 dell' Ancora. 8°. [Bologna.]

3. Lettera scritta per Venezia dal Sig. Carlo Antonio Benati alia

Signora Vittoria Tesi. Composizione a voce sola con B. Ms. , alte

Eopie. 6 Bll. in qu. fol. [Bologna GG. 146.]

4. Trattato dell
1

arte armonica. Ms. Bologna. Beschrieben von

Busi in der Biographie B. Marcello's S. 108. Diese Abhandlung schrieb

er mit 21 Jabren und bildet zugleich einen Beweis seiner Studien

bei Gasparini. — Die Marcus -Bibl. in Venedig besitzt eine Abhand-

lung yon ihm im Ms. mit fchnlichem Titel, vielleicht ist es eine

Eopie: „Trattato delle consonanze armoniche."

2. Geltfllche loaposltloiiei:

5. II trionfo della poesia, e della musica, nel celebrarsi la morte,

la esaltazione e la incoronazione di Maria sempre vergine assunta in

cielo; Oratorio sagro & 6 voci, musica di . .. Ms. 1 vol. in qu. 4°.

[Brttssel 2172/3.]
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6. Mmsa in do maggiore a 4 voci, tutta in canons, di . . . com*

posta l'anno 1711 per la capella di Papa Clemente XL Ms. qui fol.

17 BU. [Bologna in 2 Kopien. — B. B., M& 18522 in K. in P.]

— Neue Ausg.: Missa inedita Papae dementis XI. 4 voc. Part.

Mediolani 1878. Ricordi. kl. 4°, 41 pp. [B. Wagener. — Bologna.]

7. Missa©. Dresd. Mas. besitzt im Ms. und P. 5 Messen, 3 za

4 St. a capella, 1 za 3 St. a. 1 za 8 St.

Die B. B. besitzt im Ms. a. Part. Nr. 13530. Missa 8 voc. Dd.

Nr. 13531. Requiem 4 voc c. Be. Dm.

In B. Proske in Regensborg 1 Messe za 4 St. m. Orgel, P. im

Ms. in Bd. 8.

Begensburger Dombibl. 1 Messe zu 4 St P. a. Stb.

8. Meteltt. B. B., LI 60, 6 Motetti it 2, 3 e 4 voci. Nr. 6 fflr

4 M&nnerst. lib.
, t

bone Jesu" (wird neaerdings mebrfach anter

Palestrina's Namen gedrockt). — L211, In omnem terrain, Canon 6

voc. Ms. P.

9. Miserere mei Deus. In B. Proske in Begensbarg Bd. 8, Mss.

in P. 3 Miserere, 2 zu 3 St. u. 1 za 4 St.

B. B. in Ms. T201. 2 Mis. k 3, col B. in P. — Ms. 164 als

Psalm 50.

B. M. 2 Mis. a 2 T. 1 B. c. org. Ms. P. — 1 Mis. in Ms. [C. P.]

Dresd. Mus.: Miserere ... tratto dai salmi volgarizzati, e scritto

Tacc. per Pfte. da G. A. Perotti. Ms. P. (Autogr. Perotti's.)

Psalnl.

10. Estro
|
Poetico- Armonico.

|
Parafrasi

|
Sopra li primi | Ven-

ticinqae Salmi. | Poesia |
di

|
Girolamo Ascanio Giustiniani, |

Musica
|

di |
Benedetto M.

|
Patrizj Veneti.

|
Tomo Primo. |

Wappen. | Venezia

MDCOXXiy.
|
gr. fol. Band 1—4. Vorwort 34 S. vom Komponisten

am 31. 1723 gezeichnet. Yerleger am Ende: Dom. Lovisa.

[B. B. — Dresd. Mus. — Bologna. — Darmstadt, Hofb. — B.

GSttingen. — B. Proske. — Dresden.]

— Estro . . . sopra i secondi 25 Salmi. 4 Tomi, ib. 1726/27.

fol. [ebd.]

— Ausg. Roma 1739 Rossi : Parafrasi sopra cinqaanta ... [B.

B. — Bibl. Jocbimsthal zu Berlin im Ms.]

— The first fifty Psalms . . . adapted to the engtisb version by

John Garth. London (1757) Welcker. 8 Bde. hoch fol. [B.

Joachiinsthal in Berlin. — B. B. — brit. Museam in London.]

— Ven. (1776) Dom. Pompeati, als 2. ed. gez. [B. B.]

— Estro poetico .., Poesia di Girolamo Ascanio Giustiniani.
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Ven. 1808. Sob. Valle. 8 Bde. in fol. mil der Biogr. Mareello's.

[B. B. — Graue Kloster in Berlin. — B. M. — Bologna. — Brdssel

q. vialen anderen BibL]

Im Klavieraoszuge, reap, ausgesetziem Generalbass:

a) Oinquanta Salmi di Davide posti in masica dal eelebre . .

.

eon ace. di pfte. (rivisti da Cherubini). Udine, L. Berletti. 12 Bde.

in fol. [Bologna.]

b) Salmi di Davide e. ace. di Pfte. della eomposizione di Fr.

Mirecki. Parigi, Oarli. 4 Bflcher. in fol. [Darmstadt, Hofbib. —
B. Dresd. in einer Ausg. „Firenze, G. Lorenzi. 8 Thl. feblt 1 o. 4.]

c) Neue Aosg. 1843: Solo n. Chorges&nge aus M.'s Psalmen ...

ins Deutsche Ubertragen von Dr. 0* GrQneisen, bearb. n. instram. von

P. Lindpaintner. Part u. Kl.-Ausz. Stnttgart, G. A. Zumsteeg. fol.

12 Nrn. 95 S. [B. B. — B. Wagener.]

Einzelne Psalmen im Neodrock nnd im Ms. auf Sffentliehen

Bibliotheken sind aufserdem noch sehr zahlreicb vorhanden. Da es

sich aber stets nm dieeelben Eompositionen handelt, so stehe ieh von

einer Einzelanffihrung ab.

S. WelUIehe Geslnge:

11. L'Orazio Curiazio, Dramma per musica rappresentato nel

Teatro delle Dame nel Garnevale 1736. 3 voll. (Glasse IV. Codici

254—56.) [B. San Marco in Venedig.]

12a. Fnrberia e pontiglio, Oper in 1 Akt. [G. P.]

12b. La finta Galatea, Oper in 2 Akt. [G. P.]

13. Arianna, Intreccio soenico mnsicale. (Chor, Solo n. Orcb.)

[Aatogr. im Besitze des Signor L. Arrigoni za Mailand. Ausg. im

KL-Ausz. v. Chilesotti: Milano, Bieordi 1885.]

14. Arianna abbandonata. Gantata a voce sola c. Be. Ms. P.

[B. M.]
Fraglich ob dies ein anderes Werk als das vorhergehende ist

15. Intermezzi e Gori per la Tragedia di L. Gommodo. 1719.

Ms. [B. S. Marco in Venedig.]

16. Serenaia a 3 voc. P. Antogr. 54 S. in kl. fol. [ib.]

17. Gara amorosa, Serenata a 3 voc. Ms. P. [B. M.]

CaataUn.

18. Andromaea, G. a voce sola c. Be P. [B. M.]

19. Burla ad istanza dei musici in Venezia: No che la so ne

cori almi, per 1 Sopr. 2 T. 2 B. P. (Ist eine Verhfthnung der

Castraten.) [B. B., Ms. 13180. — B. M. — Darmst. Hofb. — B.

Joachimsthal. — Hofbibl. in Wien.]
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20. Caro labro papilla, Cantata a voce sola c. Be. Ms. Autogr.

P. a. sein Portr. [B. B.]

21. Cassandra, C. a voce sola (Alto) c. Be. [B. B. — B. M.
— B. Wagener. — Dresd. Mas. — S. Marco Ven. — B. Proske.]

22. Chiuse in placida, C. a. v. sola c. Be. [B. Wagener.]

23. Clori e Daliso, C. per C. ed Alto. P. [Dresd. Mas.]

24. Da voi parto, C. per C. e B. Ms. 13545, Nr. 1. [B. B.]

25. Didone, Cantata a voce sola c. Be. [B. M]
26. Gran tiranno e l'araore, C. per B. solo c. strom. P. [Dresd.

Mas.]

27. II bassa generosa, C. [Dresd. Mas.]

28. II Timoteo overo gli effetti della Mosica. Cantata a 2 voci.

(1726.) Part 28 Bll. [B. M. — Dresd. Mas.]

29. La Cassandra del nobile oomo, C. h Canto e Basso. [S.

Marco 7en. — B. B. 83.]

30. L'Amore e la Mosica, C. [Dresd. Mus.]

31. Libero sin ch'k il passo eorre C. p. Sopr. c. Be. Ms. 11483,

Bl. 117. [B. B.]

32. Nel chiuso centro ove, Cantata precedata da reeitativo, p.

Sopr. c. Viol, P. Ms. qu. fol. 13 Bll. [Bologna GG152.]

33. No che la sa ne cori, siebe Barla.

34. Nutria gia il. C. 1 voc c. B. [B. M.]

35. Onda d'amoro pianto, Cant. p. Sopr. c. Be. [Bologna GG143.

59 S. P.]

36. Ora che voi partite, C. 1 voc. c. B. [B. M.]

37. Pecorelle che pascere, C. per Sopr. [B. Wagener.]

38. Porto negli occhi on mare, Madrig. 2 voc. c. Be. P. [B.

M. — B. B., Ms. 85.]

39. Quant' 6 eh'io piango, p. C. e B. Ms. 13545, Nr. 7.

[B. B.]

40. Rosa pompa, C. a v. sola c. Be. [B. Wagener.]

41. Se i mesti miei sospiri, p. Sopr. c. Be. [B. B. 9065.]

42. Stravaganze d'Amore. Cantata. Text: Senza gran pena, f.

Sopr. solo u. Be. 15 S. Ms. 447 a. 560. B. Joach. — B. B. 13551.

43. Sti (Tun colle fiorito, C. 1 voc. c. B. [B. M.]

44. Ti sento amor, p. C. e B. Ms. 13545, Nr. 2. [B. B.]

45. 12 Cantate a voce sola c. Be [Bologna GG144 a. 145.]

46. 20 Cantat. a voce sola c. Be. Ms. 74 Bll. B. Wagener.

47. 12 Cant, a voce sola c. Be. Mss. P. British Museum in

London. Ms. Nr. 353. 358. 360 a. 363 laufende Nr. im Kat
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AlleHei (toiige:

48. Aria: Nel vato mar d'amore a 9 p. Sopr. 2 V. 2 Ob.

2 Cor. Va. e B. Ms. Stb. [Wolfenb.]

49. Canzoni madrigalesche et Arie per camera a 2, 3, 4 voci.

Op.
#
4. Bologna 1707, Gius. Ant. Silvani. fol. 103 pp. Enth. 6 Canz.,

6 Arie zn 2 St., 4 Canz. zu 3 a. 2 Canz. zu 4 St. [B. Wagener.

— Dresd. Mas. — Bologna, auch ira Ms. kl. qu. fol. — B. B. — Brflssel.]

50. Canzoni in Ms. DD58. Bologna.

51. Capriccio, siebe Barla unter Cantale.

52. 12 Doetti da camera a varie voci c. Be. Kopie von Santini.

qu. fol. 12 Bll. [Bologna. Ebendort im Ms. GG145: 17 Duetti.]

53. 3 Doetti da camera, Ms. P. [B. M.]

54. 10 Doetti. Ms. P, 19 Bll. [B. Wagener.]

55. Italieniscbe Scene. Ms. [C. P.]

56. 14 Madrig. a 2 voci. Ms. L158. P. [B. B.]

57. 2 Madr. a 4. Ms. qo. fol. 128 S. [Bologna, GG144.]

58. Madrigale a 5 toc. Ms. P. fol. [Dresd. Mas.]

59. 2 Madr. scherzosi (5 v.). Ms. 13540 in K. P. [B. B.]

60. 2 Madr. 1. In quel sol che, p. Sopr. ed A. c. Be —
2. Dove hai tu nido, dito, aas op. 4a, 1717. Ms. P. 35. [B. B.]

61. 3 Terzetti h S. A. B. Ms. T103. P. [B. B.]

62. Canone enigmatico di S. E" il sig. Benetto (?) Marcello

Nobile Veneto. Contrapanto fagato a 3 et ft 4 voci cavato sopra a

delto Canone dal Bicieri (Gio. Antonio.) Ms. Aotogr. von Riccieri auf

einem gro&en Blatte. [Bologna.]

63. Ms. B. B. Landsbg. 211, Nr. 13: Canon 6 voc.

Instrumentalwerke:

64. Concerto, accomod6 an Clavessin de J. S. Bach Ms. [Darmst.

Hofbibl.]

65. Ms. B. Upsala: Concerto a 5 D#: Viol, concert. 2 V.

Viola e Be. fol.

66. 2 Concerti, a 4, Ad. (2 V. A. Vd. ed Org.) u. a 5, Fd.

(V. princip. 2 Viole, Vcl. ed Org.) Ms. Stb. [B. B., 13548. — B.

Wagener.]

67. 1 Sonate per il Violino e Cembalo, Ms. 13549 in E. [B. B.]

68. Suonata per il cemb. con il titolo di Ciacona del ... Ms.

qo. fol. 8 Bll. [Bologna. GG148.]

69. Sonata per cemb. o per organo in sol niinore (Gmoll.) Ms.

qu. fol. 4 Bll. [Bologna, GG149.]
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70. Sonata per il eemb. in sol maggiore (Gd.) alte Kopie. 5 BU.

[Bologna. G6151 n. 1 Sonate in GG145 Sammelbd.]

71. 2 Sonate per il cembalo a. 3 Sonates poor clavecin. Ms*
[Brtlss. Cons.]

72. Sonate (3) per Cembalo. Ms. [Darmst. Hofb.]

73. 4 Sonaten in P295, 18 Sonaten in Ms. 13550. [B. B.]

74. Sonaten in nenen Ausg. In Pauer, Alte Meister, 3. Bd. 9

Nr. 45. Lpz., Br. & H. — In Ricordi's Antologia, Jbg. 5, 1846. —
In Fairenc's Le Trfoor, Bd. 9, Nr. 2, Vier Klavierpiecen.

75. Snonate per flanto solo con il sqo basso continno per Vio-

loncello o Cembalo di . . . nobile yeneto dilettante di contrappdnto e

Accademico filarmonico et Arcade. Op. 2. Ven. 1712 G. Sale. qo.

fol. [Bologna.]

— XII Suonate | A Flanto Solo
|
Con il fuo Basso Continno per

Violoncello 6 Cembalo, | Di | Benedetto Marcello |
Nobile Veneto,

|

Dilettante di Contrapnnto, e Accademico | Filarmonico, et Arcade
|

Opera Seconda | A Amsterdam
| Chez

|
Estienne Roger Marchand

Libraire. | Nr. 368. 1 vol. in kl. fol. 37 S. [B. B.]

76. 12 Solos for a germ. fl. or V. with a Th. B. op. 1. Lond.

foK [Brit. Mas.]

77. Six Solos for a Violoncello with a Th. Bass for the Harpsich.

Op. 2. Lond., J. Walsh, fol. 25 pp. [B. Wagener. — Brit. Museum.
- C. R]

— Nene Ansgabe: Due Sonate per il Vcl. con aoc. di Piano di

Alfredo Piatti. Berlin (1875) N. Simrock. 2 Stb.

78. Toccata p. Clar. in Dupont's Ecole de Pfte. liv. 2. [B. B.]

79. Lettere e prefazioni anteposte ai Salmi stampatL Ms. in 8°.

[Bologna.]

80. Briefe an G. A. Perti. [Bologna, Eat 1, 152.]

Biographien Ober Marceiio.

2?U9i, Leonida: Sua vita e sue opere. Bolog. 1884, Zanichelli. 16°.

127 S.

Caffi, Franc: Delia vita e del comporre ... Ven. 1830, Picotti. 8°.

Crevel de Charlemange, Napol6on: Sommaire de la vie et dee ouvrages

. . . Paris 1841, Duverger. 8°. (Schfcw folgt)
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Mitteilungen.

* Zur Getchichte einiger Werke Richard Wagner's. Ktirzlieh kam mir
eine Rechnung der Dresdner Firma Furstenau & Co., deren Inhaber Friedrich

Ferdinand Funtenaa war, fur den Kapellmeister Richard Wagner in Dresden,

Ostraallle 6, 2 vom 27. April 1846 zu Gesicht, in welcher unterm 25. Jnli 1844

25 Exempl. der ganzen Oper „Rienziu und ebenso viele der Ouverture dazu,

unterm 10. August desselben Jahres 150 ExempL „Liederu Willkommen fur

Konig Friedrich August II. zu Sachsen, unterm 15. Januar 1845 30 Exempl.

Partituren der Oper „der fliegende Hollanderu und unterm 24. April darauf

100 Exempl. dergleichen der Oper „der Tannhauser" erscheinen. Insgesamt

belief sich die Rechnung (429. — 5, 10. — 280, 28. — 524. 16, 5.) auf

1239 Thlr. 24 gr. 5 pf., worauf unterm 14. Aug. 1844, 2. und 6. April 1845

insgesamt 400 Thlr. abgezahlt worden waren. 1m Januar 1846 ersuchte die

genannte Firma ihren Schuldner um Bezahlung des Restes und erhielt im

Februar zwar eine Zahlungszusicherung, doch — kein Geld. Am 6. Mftrz gen.

Js. erfolgte eine neue ernstere Mahnung, worauf Wagner also schrieb *) : „Auf
Ihren, in mehr als beleidigenden Ausdrficken abgefassten Brief, der in meinen

Augen und zu meinem aufrichtigen Bedauem mich gewaltsam fast aller freund-

scJoaftlichen Verbindlichkeiten entledigt, zu denen ich mich verpfliohtet fOhlte,

kann ich Ihnen in Kurze nur Folgendes mitteilen: Binnen hier und Ostein

spatestens (sic!) werden Sie nicht nur zu Heller und Pfennig bezahlt sein,**)

sondern auch die von Ihnen angegebene Entschadigung erhalten haben.***) Wenn
dies im Monat Februar nicht bereits geschehen ist, so kommt dies daher, weil

mir ebensogut wie Ihnen Geld versprochen war, dessen Eintreibung sich bisher

verzogert hat. Weitere Entschuldigungsgrunde habe ich Ihnen nicht zu geben,

da Sie sie im Voraus fur „leere" Redereien halten. Mein Honorar habe ich

noch nicht bekommen; aus denselben Grunden, aus denen ich es bisher aber

nicht gefordert habe, stelle ich jedoch auch keine Anweisung darauf aus.t)

Haben Sie die Uberzeugung, dass ich Sie nicht bezahlen will, so bereiten Sie

die „Unannehmlichkeiten", von denen Sie schreiben, glauben Sie aber, dass

ich Sie heute und morgen nicht bezahlen kann, so wurden Sie unverstandig

handeln, wenn Sie die angedeuteten Schritte thftten. Jedenfalls schliefsen Sie

durch den Eindruck, den Ihr heutiger Brief auf mich gemacht hat, ob ich mir

es nicht angelegen sein lassen werde, mir einen ahnlichen Arger nicht noch-

mals zuzuziehen, Dresden ... . Hochachtungsvoll und ergebenst .... Ein

weiteres Schreiben W.'stt) ohne Adresse und ohne Anrede an die Glaubigerin,

d. d. 15. April friih 7 Uhr (1846), liegt mir vor, in welchem der Termin

*) Das Original mit Adresse und der Oblate auf silbernem Grunde mit

R..W. liegt mir ebenfalls vor.

**) Dies war nicht der Fall, wie die Einreichung der Klage vom 2 Mai
genannten Jahres, also nach Ostern, lehrt.

***) Wegen Verzogerung der Zahlung hatte die Firma ihren Schaden auf

uber 40 Thlr. jahrlich angegeben.

t) Die Firma hatte eine Anweisung auf die Theaterkasse gefordert.

tt) In demselben flpielt der Musikalienhandler Moser eine vermittelnde

RoUe.
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„Osterna als Termin „0sterme88ea erklftrt wird. In demselben erbietet sich

der Schuldner „ganz wie es sich von selber versteht zum Ersatz der aus dieser

Verzdgerung entspringenden Kosten". — Die Sache dflrfte jedooh schliefslioh

noch geordnet worden aein, wenigstens bittet der Rechteanwalt der Klagerin

unterm 6. Mai jenes Jahres das Gericht „mit Ausfertigung der Elage noch An-

stand zn nehmen." (Nach Nr. 521 der 1891 vom Amtsgericht Dresden ab-

gegebenen Akten des K. S. Hauptstaatsarchivs.)

Dr. Theodor Di$tel, & S Archivrat

* Herr Dr. Alfr. Chr. Kalischer hat in der Vossischen Zeitung, Sonntags-

beilage 1891, Nr. 30/31, einen sehr leaenawerten Artikel fiber Beethoven's „un-

Bterbliche Geliebte" veroffentlicht, in dem er besonders gegen die Schriftstellerin

Maria Tenger anftritt and mit Sch&rfe nachweist, dass nicht die Grafin

Therese yon Branswick, sondern nor die Grafin Giulietta Gnicciardi

damit gemeint sei.

* Der Dresdner TonkUnstler-Verein hat seinen Jahresberioht far 1890/91

verftffentlicht; derselbe giebt abermals Kunde yon dem Gedeihen desselben.

Sowohl die Mitgliederliste als die Ankftufe fur die Bibliothek weisen eine erfreu-

liche Vermehrung auf.

* Mitteilangen der Masikalienhandlang Breitkopf <fe H&rtd in Leipzig,

Brussel, London, New-York. Aufser dem weiteren Fortschreiten der begonnenen

Gesamtaasgaben ftlterer Meister and den Yerlagsartikeln neaer Werke, ist Rob.

Schumann's 4. Sinfonie in ihrer ersten Form in Partitur and Stimm., heraus-

gegeben von Frz. Wfillner, erschienen. Das Autograph besitzt Dr. Joh. Brahms.

* Die Antiquariathandlung der Herren Kirchhoff & Wigand in Leipzig

hat im September einen reeht wertvollen Musik-Katalog verdffentlicht, den wir

zur Kenntnisnahme empfehlen.

* Leo Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin W. Charlottenstr. 63. Cata-

log 89. Enthalt 550 Nrn. einer sehr wertvollen Samlg. Kammermusik aus dem
18. Jh. Eine derartige Samlg. kommt so selten vor, dass die dffentliohen

Bibliotheken ihren Geldbeutel einmal ordentlich Ofifnen sollten. Wir sprechen

aufserdem Herrn Liepmannssohn unsere Anerkennung fiber den vorzfiglich ab-

gefassten Katalog aus. •

* List <fc Franke in Leipzig, Universitatsstr. 13. Katalog Nr. 230 ent-

h&lt eine reichhaltige Musik-Samlg. aller Art, auch ftltere Werke; leider immer
noch in der veralteten Weise katalogisiert and in zahlreiehe Fftcher eingeteilt,

die aber voller Widersprfiche sind und die Werke eines Aators an alle Orte

zerstreuen, teilweise sogar in falsche Facher einfugen.

* In Wien bereitet man ffir nfichstes Jahr eine internationale Aosstellong

fur Musik und Theaterwesen vor. Die Musikgeschichte soil dabei besonders

vertreten sein und wird daher ein jeder ersncht, der im Besitze seltener alter

Drucke, Manuskripte, Abbildungen, Instrumenten u. a. ist, dieselben bis spfttestens

15. Nov. 1891 der Ausstellungs-Commission, Wien 1., Eschenbachgasse 11 an-

zumelden. Unkosten bereitet es dem Ausbteller nicht, aufser dem Porto ffir

die Sendung. Neben der historischen findet auch eine gewerbliche Special-

Ausstellung statt und hier ist eine Platzmiete zu zahlen.

* Hierbei 1 Beilage: Baseler Katalog. Bog. 9.

Verantwortlicher BecUktcur Robert Bitner, Templla (Uokermark).

Dmok ron Hermann Beyer A 80hne in Lengentelie,
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nimmt jede Bach- and Musikhandlang entgegen.

No. 12.

Benedetto Marcello.

(Rob. Eitner.)

(Scbhun.)

Fontana, Padre Franc: Vita di B. M. Ven. 1803 in der Psalmen-

Ausg. von 1803.

OaUi
% Amintore: Biographie in der Ztsehrft. La musica popolare,

Milano. Jhg. 1, Nr. 28, p. 109,

Mattei, 8a?erio: Vita di ... Ven. 1788. 8°.

Mazziicchelli, Giov. Maria: Notizia salla vita e le opere di . . . In

„Memorie per servire all istoria letteraria. Ven. 1757, Pietro Val-

vasene." Bd. 10, S. 149-158.
Perino, Marcel lo: Biogr. in Nouvelle m6thode de chant Paris 1839,

Ebrard. 8°. [Brflssel 6130.]

Perotti, Gio. Agost.: Sogli stadi e salle opere di . . . In Bieordi's

Gazzetta Milano. 1843, 125—132.

Sacchi, P. Don Giovenale : Vita di . . . con l'agginnta delle risposte

alle censure del Sig. Sav. Mattei ... Ven. 1788, Zatta e figli. 8°.

108 8. Diese Biogr. war von Fontana lateinisch geschrieben a.

von Sacchi italien. Obersatzt. [Bologna.]

Wenn das eben mitgeteilte Verzeichnis seiner Werke ein voll-

st&odiges w&re — ich habe nor verzeichnet was ich auf Offentl.

Bibliotheken mit Einschloss der Bibliothek des Herrn geh. Bats

MontUh. t Mutikgeioh. Janrgaag XXHI. No. It.
' 15

Digitized byGoogle



198 Benedetto Marcello.

Wagener in Marburg fand — so muss man M. sehon zugestehen,

dass er ein fleifeiger Mann gewesen ist und seine amtsfreie Zeit der

Eunst ausschliefelich gewidmet haben muss. Selbst wenn ihm das

Eomponieren recht leicht geworden ist — und diesen Eindruck

empf&ngt man beim Stadium seiner Werke — so war das Nieder-

schreiben sehon eine ttichtige Arbeit. M. stand eine nie in Verlegen-

heit kommende Erfindungsgabe zu Gebote. Seine Motive sind zwar

klein und meist unbedeutend, dennoch besafs er die Eunst aus dem

Motiv heraus eine Melodie zu entwickeln und dies giebt seinen Eom-

positionen einen einheitlichen Stil. Eleine S&tze gelingen ihm meist

besser als gr&fsere, da der kleine Ideenkreis in dem er sich bewegt

bei einem ausgedehnteren Satze nicht geeignet ist ibn genflgend aus-

zuftillen und daher die vielfachen Wiederholungen ohne jegliche Ab-

wechselung in der Behandlung eine langweilige Wirkung hervorrufen.

Ebenso ist sein Eontrapunkt von der einfachsten Art und daher auch

nicht im Stande die Wirkung seiner Miniaturmotive zu erbfthen. Trotz-

dem sich M. ganz besonders mit dem Studium des Gesanges be-

sch&ftigt haben soil, so ist er dennoch mehr Instrumentist als Gesangs-

kttnstler, sowohl was die Eomposition betrifft als die Verwendung

der Singstimme, die sehr oft alles Gesanglichen entbehrt. Man ver-

gleiche z. B. iolgende Singstimme einer Bass-Arie aus der Arianna,

S. 47 der neuen Ausgabe von Ghilesotli:

afrtrfr l
frr TfTfTJi £

E quel le - gno ch'io tad - di - to, ch'io t'ad - di - to qual

SS S-V-^e& 3=?

qaesto li - to trat - to a for - za

mn£±-m^^^^m4«: «t
dal tuo sde - gno qui ri - tor - ni nau - fra-

gar,

\&=t£*&MJf Sf|(! J' t fc l
r I II

qui ri - tor - ni a nau - fra - gar etc.
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Benedetto Marceilo. 199

Auch im vierstimmigen Gesangsatze vermisst man eine gesang-

liche Behandlang der Mittelstimmen. Wie sorglos oft M. arbeitet,

geben gerade seine Chore mehrfache Beweise. Ganz abgesehen von

der sehr fragliehen Vierstimmigkeit in der Sopran - Tenor and Alt-

Bass in Terzen unisono gehen, gebraacbt er auch in der Arianna und

in den Psalmen folgende haarstraubende Stimmenftihrang:

(Psalm 10, Schlnss-Satz:)

Disc
,

AUeg^

£ ^=£=£ ^^ s
E di giu-

Ten. J. J1
. J*

T

J j> 2
sti - zi - a

£ C t T
pro - tet - tor TA1-

rr

J i>IT aM
tis - si - mo

«5= 1=*;
-g—i=g s^=?

Bass.

$ I e£ ^^1RiTTr
ed e con • for - to al po - veso in - no - cen - te,

Ten. und Bass wie Disc, and Alt. Bass f f

mriTm^mm
*r *gh pro - pi - zi di ri - vol - ger de - gna - si

j» j> f j>
. i-i

bo - pra delF e — qui — ta guar - do cle - men - te.

Immer Tenor and Bass lustig im unisono mit Discant and Alt,

ohne weitere instramentale Begleitong aufser dem Generalbass, der

natQrlich mit dem Singbass marschiert. Wenn sich M. „Dilettanle"

auf seinen Drucktiteln nennt, so that er sehr Beeht daran, denn dieser

Schild schtttzt vor jedem Angriffe, wenn aber Herr Dr. ChUesotti

in Bassano Veneto Marceilo im Vorworte zur Arianna den „Michel-

angelo in der Masik" nennt, so beweist er dam it wie gedanken- and

kritiklos er die Masikgeschichte betreibt. Michelangelo, der Inbegriff

alles grofsartigen and erhabenen ktinstlerischen Schaffens and Marceilo,

15*
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200 Benedetto Marcello.

der leicht begabte mit Miniatormotivehen arbeitende ,.Dilettante"

!

Der Abstand kann nicht grdfser gedaeht sein. Ganz abgesehen von

dem haarstr&ubenden Gebrauche der vier Singstimmen, ist denn der

b&nkels&ngeriseh bommelige Ton des Chores ein passender Schluss

zum 10. Psalmen? Schl&gt er nicht jedes ktinstlerisch &sthetische

Geftthl mit Fftusten ins Gesicht?

M. h&tte bei grllndlicheren Studien wohl Besseres leisten kSnnen,

das beweist manehe tlberraschend gelungene Stelle in seinen Kompo-

sitionen, wo man glaubt ein anderer Geist spricht aus ihm. Ich

ftihre als Beweis eine Stelle eines Recitativs ans der Arianna, Seene 4,

S. 38 an, welche folgende treffliche Modulation enthalt:

Ef^^m tktt* ntr-ps-g-pHE^^E 3E£-*--?

forse al legno. Dov* e Te-se-o? ah! ge-lo-si - a co-me fuor del do-

&F *E
i|i [«i Hi |]>

Qrtt
3s?E

*$=£ Et S
ye - re e a mio di- spet-to ten - ti d'entrarmi in pet -to! etc.

:|E2z^3 £Wt
[J

tfberhaupt sind seine Recitative voll tiberraschender Momente and

zeigen ein weit geschickteres Gestaltnngstalent als seine langausgespon-

nenen und oft recht langweiligen Arien mit den endlosen Wieder-

holongen ganz unbedeatender Phrasen.

Seine 50 Psalmenbearbeitnngen werden ftir sein bedeatendstes

Werk gehalten. Allerdings linden sich einige stimmungsvolle ge-

diegene Satzchen darin, doch lange dauert die eroste Stimmnng nicht

and der Schlendrian bricht sich nur zu bald Bahn. Man erinnere sich
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an den oben mitgeteilten Chorsatz. Diesem letzteren gehen zwei ernste

and getragene S&tzchen voran and als Schlasssatz folgt dann diese

Ausgeburt von Bnmmelei. Ich teile noch aos Psalm 21 einen Satz

mit, der mit zo den beaten gehdrt and zogleich ein treffendes Beispiel

seiner kontraponktisehen Fertigkeit im gfinstigsten Lichte giebt, sowie

den Beweis wie fest er an dem einmal gew&hlten Motive h&lt:

2 Violette,

Violon. »oU>

3^te
te—y-L& M-

:fe—.*!». ^rn ;&£m *& ^{J*-^^
solo tutti

m £5

S3 PSW^ il*=
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gfl
<prflm -#—**

Wv*t fi-p-g-g gMi 4* * t^JF*
l • j^i x : Ji _ a.: • _• a* • ^* f

vol - gi un de* tuoi guar-di e ti piac cia-ti piaccia mi-

S *£ m*=*

s ^pS£S
* h -^Vnr£=£ * S=s? £^ Li * u-tr-*—i-V V

rar da quali, e qaan-te mi - se - ra - bili an-gn-stie

I^^T^T 3E
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&43M3-
203

Ift^SS i i Til
^sj

E g M M *"

do-no

fe
deh mio Dio vol - gi vol - gi an de' taoi

£**=* 3E*2

*=& =&j=a
i

n.

T
|

7 ; ^—

g

< i g c£^T *

fcqr=^ 1*=3*kh

T~gg

5P=^ £=£33 ? K Vw ¥ ¥
¥=9-
guardi, deh per-

H=fet

che, deh per- che co - si mi

n^ft? £*=
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£y rj r »fr

^- tmigOMO

-*
I
i r^N£
^

H=fr—ttf-g
i * )i

tf^-

K ^ g g s- ^
la - 8ci in ab-ban - do - no, in abban-

S * *=R
tutH

Be

M
fcivjl/dfrw

BP ^
tf=g=fr

no?
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Der Gesamteindruck der Psalmen wirft aaf die ftsthetische Bil-

dung des Yerfassers kein gOnstiges Licht. Es ist im allgemeinen

eine gedankenlose schablonenhafte Musik. Die einzelnen wertvolleren

S&tze lassen die flbrigen erst recht im trQben Lichte erscheinen. Han
bl&ttert von Satz zu Satz and die Gemeinpl&tze nehmen den grflfsten

Raam ein. S&tzcben wie das folgende begegnet man nor allzuoft:

Au8 Psalm I.

3. Satz.

Text: Egli sarfc
'

qnal arbore

pre8SO piantato

0^£*=&
AUo.

9faB

^e£ j^-g-g-g^FFg^?*$&£$*

Basso cont.

^^0^^,
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Als Menoettensatz einer Sonate w&re er gar nicht (ibel far dies©

Zeit, aber als Psalmensatz verr&t er eine grenzenlose Abgeschmaekt-

beit and einen Mangel an jeglichem ftsthetisehen GefQhle.

Sehon oben wurde gesagt, dass M. fQr den Instrnmentalsatz weit

mehr veranlagt sei als fQr den Gesangsatz. Obiger Psalmensatz fQhrt

uns zn den 12 Sonaten op. 2 fQr PlSte oder Violine mit Violoncello

oder Elavier, wie es auf dem Titel heifst. Sie ersebienen im Jah re

1712 als M. ein Alter von 26 Jahren erreicht halts. Sie zeigen uns

den Eomponisten in seiner vollen frischen and freadigen leiebten Er-

findungskraft. Die S&tze sind karz, formell von grofser Abrandang,

einheitlich in den Motiven and mit Geschmack zasammengestellt, korz

es sind kleine reizende kecke Kinder, entsprangen aas einem sehein-

bar anerschdpflichen Brannen. Die Verwandtschaft mit obigem zuletzt

mitgeteilten Psalmensatze ist onverkennbar and beweist, wie M.'s Ver-

anlagang sieh weit mehr zam Heiteren als zam Ernsten neigte.

Worte kftnnen Musik nie ersetzen, daher teile ich eine Sonate, aufser

dem 1. kurzen Largo vollstandig mit. Sie wird raein Urteil best&tigen

and beweisen, dass ich nicht za viel gesagt habe.

Sonata X.

2. Satz.

Allegro, p. 29.

£=£*=££

tjrm\ r g I ttfg

^TfT i
j^4M^^

f=£

W- 1^ 2=t £=fr

i

^B^=
,JiJ ^ w& ^m

Digitized byGoogle



^^
Benedetto Marcello.

-•-*-

207

Lfle^&rtft
4-f£f=i=f^R

§§3=1

^
n

fc4fe=E:13E Hf j i rr^ £

^nrf^a^g^ is^p^
i

'
\ j

^^^ ?=* =ss
1 1 g

^trtf
I

.jfciU^^^i^J^
^ ( h- itm=± *=t^ a*- -#r-

^ nrf , r fjtfrt^^if m ^

SB f . lllf fete zt,
t /g •

:(
_3

gft-ftjgE
^fr^ £fett&ffrj-sfrfrtTTtdliEj

fl ^^ fei^9?
! | £

Digitized byGoogle



208 Benedetto Maruello.
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210 Benedetto Marcelio.
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210 Benedetto Marcello.
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212 Rechnungslegung. — Mitteflungen.

Bechnungslegung
fiber die

Monatshefte fur Musikgeschichte
fiir das Jahr 1890.

Einnahme 1253,60 M
Ausgabe 1222,60 M

Spezialisierung:

a) Einnahme: Mitgliederbeitrage. Darunter an Extrabeitragen

von den Herren Dr. Eichborn 50 M u. S. A. E. Hagen
4 M, nebst 60,10 M tfbersehuss aus 1889 948,10 M

Durch die Breitkopf & Hartel'sche Musikalienhandlung . . 305,50 M
b) Ausgabe: Buchdruck der Monatshefte 665,95 M

Papier 155,00 M
Feuerversicherung, Post, Zeichnung, Verwaltung u. a.. . . 401,65 M

c) Oberschuss 31,00 M
d) von Mettingh-Stiftung (tiehe Monatsh. S. 180) 200,00 M
Templin (U./M.), im Nov. 1891.

Robert Eitaer.

Mitteilungen.

* Emil Krause: Johannes Brahms in seinen Werken. Eine Studie von . .

.

Mit. Verzeichni8sen samtlicher Instrumental- und Vokal - Kompositionen des

Meisters. Hamburg 1892 (sic?). Lucas Grafe & Sillem. 8°. 107 a Preis

1,80 M. Ein mit unbegrenzter Verehrung geschriebenes Loblied auf Brahms,

welches jedes einzelne Werk mit einigen lobpreisenden Worten erwahnt. Damit

wird nicht jedermann einverstanden sein. Brahms' Grubelei und Suchen nach

einem ungewtthnlicben Ausdrucke, seine schlechte Stimmfuhrung-in seinen mehr-

stimmigen Gesangen, sind Eigenschafben, die ein unparteiischer Beurteiler nicht

flbersehen darf. Welcher grofse Meister hat kein schwaches Werk geschrieben?

Ein jeder muss seinen Zoll der irdischen Onvollkommenheit entrichten; ist

Brahms davon ausgeschlossen ? Eeineswegs. Er als Nachbildner der Klassiker

ist einem Zuviel oder Zuwenig weit mehr ausgesetzt als jeder andere, der

ohne Vorbild seinem eigenen Genius folgt.

* Carl Stichl: Musikgeschichte der Stadt Ltibeck nebst einem Anhange Ge-

schichte der Musik im Fftrstenthum Lfibeck, von . . . Ltibeck 1891, Lflbcke &
Hartmann. 8°. 116 S. u. Reg. Fande sich in jeder alteren bedeutenden Stadt,

die eine Vorgeschichte besitzt, ein so fleilsiger Mann, wie Herr Musikdirektor

Stiehl far Lubeck, so besafsen wir das kostbarste musikgeschichtliche Material.

Herr Stiehl hat bisber einzeln bearbeitet : 1. Zur Geschichte der Instrumental-

musik, 2. Geschichte des Kirchengesanges und des Kirchenchors, 3. Geschichte

des Konzertwesens in Ltibeck, 4. Die Organisten an der Marienkirche zu L.

und die Abendmusiken, 5. LtibeckiBches Tonkunstlerlexikon. Sein neuestes Werk
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Mitteilungen. 213

fiber Lubeck fasst die obigen Spezialarbeiten zusammen and bringt sie fur einen

grofeeren Leserkreis in ein schmuckeres Gewand. Neu ist der Nachtrag fiber

die Geschichte des Furstentums Lubeck (S. 96 bis Scbluss), welcher die bischdf-

liche Hofhaltung in Eutin umfasst Die Quellen fliefsen hier sehr sparsam

and erst vom 17. Jb. ab lasst sich fortlaafend eine Pflege der Masik verfolgen.

Die Darstellung des Herrn Verfassers ist knapp and aktenmafsig, entbebrt dabei

aber, soweit dies moglich ist, nicbt des aufceren Schmackes.

* Extracted from proceedings of the Musical association (London, 17. Session

1890— 91) entbalt von T. L. Southgate : 1. On a pair of ancient Egyptian

double-flutes. Mit A bbildungen und Notenbeispielen. 2. Communication on the

ancient Egyptian Scale. (Wer sich hierfur besonders interessiert stehen die

Abhandlungen zur Disposition. E.)

* Catalogue of english Song Books forming a portion of the library of

Sir John Stainer, with Appendices of foreign Song Books, collections of Carols,

books on bells, &c. Printed for private circulation by Novello, Ewer & Co.

London 1891. 4°. 107 S. in feiner Herstellung. Der Besitzer dieser kostbaren

Sammlung von etwa 900 Werken, manche in mehreren Ausgaben, wohnt in

Oxford und ist President der Musical Association. Es ist der erste englische

gedrackte Musik-Katalog, welcher einen bibhographischen Wert hat. Die Titel

sind mit Sorgfalt ganz genau wiedergegeben , auch das Format und meistens

auch die Seitenzahl verzeicbnet, hin und wieder auch die Anzahl der Gesange,

manchmal giebt der Verfasser eine eingebende Beschreibung des Buches. Man
bedauert, dass nach Liebhaberei und nicht nach einem festen Plane verfahren ist,

doch ist der Katalog gegen die anderen englischen Musikkatologe ein bedeu-

tender Fortschritt und giebt Eunde von dem Interesse, welches der Besitzer

der Sammlung widmet Die meisten Werke sind Sammelwerke und wenn auch

bei vielen die Angabe der Komponisten fehlen mag, so sind doch eine ganze

Anzahl dabei, wo sie verzeiohnet sind und der Verfasser des Kataloges leider

davon keine Kenntnis nimmt. Ich nenne z. B. das von Henry Roberts 1758

gedruckte Sammelwerk „Clio & Euterpe", den von John Walsh herausgejjebenen

„Catch Club" und viele andere, wo die Autoren genau verzeichnet sind. Der

Herr Verfasser hatte hier Gelegenheit gehabt der Quellenforschung in der Muaik-

ge8chicbte einen grofsen Dienst zu lei8ten und wir ersuchen ihn diese Versaum-

nis recht bald nachzuholen. Erst dadurch wurde er seinem Kataloge einen

grofsen bibliographischen Wert verleihen. — Die Anordnung der Werke ist

alphabetisch nach dem Stichworte des Titels and nach dem Autor, sobald nur

einer genannt ist, geschehen. Eine Einrichtung die bei der Art der Werke
sich al8 sehr praktisch erweist und ein Register erspart- Die Werke gehoren

dem 18. and 19. Jh. an, nur einige wenige dem Ende des 17. (Playfords Drucke)

und wo die Jahreszahl auf dem Drucke fehlt, ist sie, soweit des Verfassers

Kenntnisse reichen, in Klammer hinzugeffigt. Sie umfassen Volkslieder, Opern-

gesange, Gesellschaftslieder, Catches, Glees, Couplets (d. h. komische Gesange),

aber auch einige Sammlungen geistliche Gesange, wie die „Harmonia sacra"

von Playford und der ^Thesaurus Musicus" von Simpson. Der Appendix I.

enthalt allerlei geistliche und weltliche Lieder aus aller Herren Lander und eine

reiche Sammlung englische Country Dances aus dem 18. Jh., selbst Vir-

dung's Musica getutscht in neuer Reproduktion. Appendix II. „ Bells & Ringing",

40 Druckwerke aus der neuesten Zeit.

Monfttsh. f. Musikgescb. Jahxgang XXIU. No. 18. 16
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214 Mitteilungen.

* Die auf S. 196 der Monatsh. erwfthnte Abhandlung fiber die „unsterb~

liche Goliebte" Beethoven's von Dr. Kaliscber ist in Buohform bei Rich. Bert-

ling in Dresden ertchienen (Pr. 1 M) und sind dem Anfsatze sowohl frfihere

Arbeiten fiber denselben Gegenstand des Verfassers beigefugt, als die 3 firiefe

Beethoven's unter nochmaliger stronger Prfifang des Originals.

* Am Liceo mosicale in Bologna ist an Stelle des verstorbenen Pederico

Parisini Herr Luigi Torcki, frfiher am Liceo Rossini in Pesaro angestellt, zum
Bibliothekar ernannt. Derselbe teilt mir mit, dass er im Laofe des Jahres noch

den 2. Band des Kataloges zn verflffentlichen gederikt und den dritten dann

bald darauf folgen lassen will. Herr Torchi ist einer der wenigen Itattener,

welche dentsch sprechen and schreiben kdnnen (resp. mit lateinischen Lettern,

die wir Deutschen bei der Eorrespondenz mit dem Anslande anch stets ver-

'wenden mfissten).

* Mit diesem Hefte schtiefet der 23. Jahrgang der Monatshefte and ist der

neae Jahrgang bei buchhandlerisch bezogenen Exemplaren von neuem zn be.

stellen. Der Jahresbeitrag fur die Mitglieder betrftgt 6 M und ist im Laofe

des Januar 1892 an den unterzeichneten Sekretftr und Kassierer der Gesell-

schaft einzusenden. Restierende werden durchPostauftrag eingezogen.
Der 20. Jahrg. der Publikation ist am 2. Jan. zur Versendung gekommen und

besteht aus dem Schluss der Oper von Scbfirmann und dem 1. Akt von Reinh.

Reiser's Jodelet. Die Fortsetzung der letzteren komischen Oper folgt im n&chsten

Jahrgange. Die Oper von Schfirmann ist jetzt einzeln zum Preise von 15 M
zu beziehen. Wer der Publikation als Subskribent beizutreten wfinscht, melde

sich beim Unterzeichneten.
Rob. Eitner.

* Hierbei 2 Beilagen: Titel zum 23. Jahrgange der Monatshefte und das

Namen- und Sachregister.

(Juellen- und Hllfswerke

beim Stadiam der Musikgeschichte.

ZaBammengestellt von Reb. Eitner.

Leipzig, bei Breitkopf & Hartel.

gr. 8°, VI h. 55 Seiten. Treis 2 M.

Das Verzeichnis besteht aus 2 Abteilungen: dem Bacherrerzeichnis der ein-

schl&gigen neuen Literatur und eioem Sachregister, welches auf alle Fragen Ant-

wort giebt Ein Nachschlagewerk ffir Jeden, der sich mit Musikgeschichte beschaftigt

VerantwortHcher Bedakteur Robert Eitner, Tomplhi (Uokermark).

Druok von Hermann Beyer A Sonne in Langenealsa.
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Namen- und Sach-Register.

Abran, Tant voub alto 26.

Accentaatio 56.

Accentus 115.

Adam, Pierre f 165.

Adminiculate 56. 57.

Adolfi, Gustav f 165.

Aegyptische DoppelflOte 213.

Agricola, Joh. f 1605. 185.

Agricola, Mart., Melodiae scholasticae

1578, neue Ausg. 30.

Aguado, Antonio f 165.

Alessandrini, Pietro Mattioli f 165.

Algermann, Franz, jun. 1598 Org. 127.

Androet, Cesare t 166.

Antoine, Theophile t 166.

Anzeige der Drnckwerke der G. f. M. 19.

Arbillium, Jao., Verleger 26. 27.

Arcais, Francesco d' f 166.

Argentean, siehe Mercy,

Armstrong, Thomas f 166.

AvS-Lallemant, J. Fr. Th. t 166.

Asler, Jodocus 1606. 185.

Bacilly's Remarcqnes onrieoses 1679.

112 ff.

Bachtold, J. G. f 166.

Barnett, John f 166.

Barra, Hottinet: Niiptie facte sunt 142.

Barre, Sieur de la 66.

Barth, Theodor f 166.

Bartsch, Christian f 166.

Battista aus Bom 2.

Bazzigotti, Eaffaele f 166.

Becker, Valentin Eduard f 166.

Beer, Bemhard, siehe Barnett

Beethoven u. Grillparzer 34.

Beethoven's Gebnrtstag 35.

— nnsterbliche Geliebte 196. 214.

Behrens, Joh. Didrich f 166t

Bellardi, Lorenzo 166.

Belle, Jan, Int groene 25. — Laet ons

nn 25.

Bellman, Joh. Arndt 5.

Beluzki, Olga f 166.

Benevoli, Orazio, 1 Mot. 22.

Bernabei, Brcole, 1 Mot. 22.

Bernhardus N. 1573 Org. in Wolfen-

battel 127.

Berod, Maroello f 166.

Bertini, Domenico f 166.

Besardus, Joan. Bapt 145. 147.

Bibliothek Wolfenbuttel. Anzge. 143.

— Universit. zu Basel. Beilage.

Bianchi, Camillo Gnglielmi f 166.

Biletta, Emanuele f 166.

Blanch, Bartholome* f 167.

Blot, Henry f 167.

Bohme, £. E. H. Gesch. d. Mnsik. An-

zeige 27.

BOrner-Sandrini, Fran Marie f 167.

Boesset, 2 Airs 65.

Boesset, Ant, mehrst Gesge. 67.

Bogenhaltung 43.

Boschi-Boch f 167.

Bosco, Simon a, Verleger 27.

Jfose, von f 167.

Bovicelli, Gio. Batt, Fassaggi di mu-
sica 1594. 113. Beisp. daraos 119 ff.

Brahms von Em. Krauae 212.

Brassin, Leopold f 167.

British Museum 68.

16*
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216 Bruckmann — Figuralmusik.

Bruckmann, Bruno: Leitfaden z. Stud.

der Musikgesch. 144.

Buchner, Johann, Fundamentum 71 ff.

Budinger, Joh. f 1590. 184.

Burck, Joach. a, Crepundia sacra,

neue Ausg. 30.

— 20 Odae sacrae, lib. 1. 2. 1597,

neue Ausg. 30.

Burkhardt, Julius f 167.

Busi, Leonida, Biogr. Martini's. Anzge.

177.

Butler, John Jarvis f 167.

Butabacb, Johann von 1388. 184.

Buzelli, Giuseppe t 167.

Byrd, William, Pastoral for 5 v. 68.

Byrno, Arthur f 167.

Caccini,Erfinder des stilo recitativo 116.

Caifabri,G.B.: Scelta de'Mot. 1665. 22.

Camillo aus Parma 1.

Campanella, Francesco f 167.

Oantorei am Dome in Frkft. a/M. 1256.

185.

Cantoren an St. Bartbolomaus in Frkft.

a/M. 184.

Canzi-Wallbacb, Katharina f 167.

Carissimi, Giac., 2 Mot. 22.

Carl, Frau Henriette t 167.

Carli, Jacopo t 167.

Casioli, Luigi t 167.

Castellan, Andrea f 167.

Cattinari, siehe Fassi.

Cavallotti, Francesco: Scelta de' Mot.

1665. 22.

Chaudier, Armand f 167.

Chilesotti's Kritik uber Marcello 189.

Ghristianowitch, Nicolas f 167.

Collebsudi, Familienname Jacbet's 33.

Confluentia 56.

Contrabaaso — Violen 55,

Corsi, Gios. 2 Motett 22.

Corsi, Giovanni f 167.

Corticelli, Enrico f 167.

Couplet auf den Grafen d'Artois 162.

Cousu, Sieur de, 4et. Fantasie 65.

Crocker, Johann, Hochzeitslied 1604. 52.

Curth, Ernst f 168.

D'Alayrac: Quand le Comte 163.

Dameron, Fraul. Pauline f 168.

Daniele, Giuseppe t 168.

Deacon, Harry Collings t 168.

Delphinus, Nicolaus 1623. 185.

Demnitz, Fritz f 168. •

Deppe, Ludwig f 168.

Deutsch, Emanuel f 168.

De Voss, siehe Voss.

Dienel, O. Die moderne Orgel. Anzge. 35.

Diminutio 57.

Disjunctio 57.

D6ring, Heinrich f 168.

Dornheckter, Otto t 168.

Douland, John, Necessarie observations

belonging to Lute playing 145.

Douland, Robert: Varietie of Lute-

lessons 1610. 145.

Dresel, Otto f 168.

Dubez, Peter f 168.

Dupont, Pierre-Auguste f 168.

Ebenius, Balthasar 1674. 185.

Eccard, Joh., Crepundia sacra, neue

Ausg. 30.

Ehrlich, Max f 168.

Eitner, Rob. Mass. Trojano als Flucht-

ling 1.

— Bibliographische Mitteilung 16. 21.

— Die Druckwerke P. Marin Mersenne

uber Musik 60.

— Unbekannte Sammelwerke 141.

— Quellen- u. Hilfswerke beim Stud,

der Musikgesch Anzge. 144.

— Benedetto Marcello, Biogr. 187.

Ellis, Dr. Alexander John f 168.

Engel, Karl f 168.

Engelmann, Julius f 168.

Episcopus, Lupus, Ick seg adieu 24.

Escudier, siehe Vandeul.

Espadero. Nicola Ruiz f 168.

Estey, Jakob f 168.

Eulenstein, Earl f 168.

Exclamatio 56.

Fagotti, Ludovico f 169.

Farkas, Miska f 169.

Fassi, Mad. Carlotta f 169.

Festa, Sebastian, 3 Motetten 142.

Fevre, Jac. le, siehe Le Fevre und

Smidts.

Figuralmusik in Frkft, a/M. 1573. 185.
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Fitzenhagen — Jarvis. 217

Fitzenhagen, Wilhehn f 169.

Flight, . . ., f 169.

Flote, siehe Find.

Flud, Robert, Theorie 62.

Fogelberg, Gnnnar f 169.

Foggia, Franc, 1 Mot. 22.

Fontana, Alessandro f 169.

Formaglio, Lnigi f 169.

Franck, C&ar-Auguste t 169.

Frattini, Giuseppe f 169.

Friese, Edmund, Verzeichnis der Kan-

toren in Frkft a,M. 184.

Frist, Jodocus 1504. 184.

Frflhnert, Karl f 169.

Gabucci, Giulio Cesare. Magnificat,

passeggierter Cantns 119.

Gade, Niels Wilhelm f 169.

Galles-Torreigioni f 169.

Garkisch, Karl f 169.

Gascogne, Missa sup. benedictus 141.

— Rex autem David, Mot 142.

Gayarre, Julian f 169.

Geige (Discant) Preis 20Thlr. 20Gr. 34.

Geiger, siehe Ruttenstein.

Gertmann, Cornelius- 1615. 185.

Gesius, fiarth., Melodiae scholasticae

1609. Neue Ausg. 30.

Gevaert, Fr. Aug. Der Ursprung des

rdm. Kirchengesanges. Anzge. 178.

Goepfart, Christian Heinrich f 169.

Goldberg, J. P. f 169.

Goldschmidt, Dr. Hugo. Die italien.

Gesangsmethode d. 17. Jh. 1890. 17.

— Verzierungen, Veranderangen u.

Passaggien im 16./17. Jh. Anzge. 111.

— Verzierungen u. Passaggien beim
Gesge. im 17. Jh. Ill ff.

Goltermann, August f 170.

Gorgius, Joh. 1584 Org. 127.

Graff, Joh. Dietrich Christn., Org. 127.

Gratiani, fionif., 2 Mot 22.

Gregoir, Ed.-Georges-Jacques f 170.

Greulich, Adolf f 170.

Grevenberg, . . . t 170.

Grinzweil, Norbert f 170.

Groten, Joseph f 170.

Guercia, Alfonso f 170.

Guilmant, Jean-Baptiste f 170.

Gum, Joseph f 170.

Haberkorn, Heinrich Philipp 1680. 185.

Haberl's kirchenmusikal. Jahrbuch f.

1891. Anzge. 32.

Habert, Abb<* de Cerise\ Psalm' 146. 64.

— Henri Louis, de Montmor 67. (frag-

lich ob derselbe wie der Abbe\)

Hanike, Sylvester, 1637 Org. 127.

Handel, Georg, Vater des Komponisten,

Bestallung als Hausarzt 1688. 109.

Hans von Constanz 72 ff.

Hast, Louis f 170.

Haun, Joh. Jakob 1682. 185.

Hauptmann, Susette f 170.

Hausehild, Karl f 170.

Hausmann, Valentin 1604. 186.

Haydt Philipp 1614. 185.

Heckmann, Frau Marie Auguste f 170.

Hecktheuer, F. t 170.

Hellinck, Lupus, Janne moye 25.

Helmboldi Crepundia sacra 1596, neue

Ausg. 30.

Helmore, Thomas t 170.

Henrich von Calbach 1347, 184.

Herbst, Andreas, in Frkft. a/M. 186.

Hermann, Joh., Crepundia sacra, neue

Ausg. 30.

Hesselbach, Alexander f 170.

Hiebendahl, Rudolf f 170.

Hilderici, Hieronimus f 1549. 184.

Hohberg, Henricus 1625. 185.

Hollosy, Cornelia Lonovios- f 170.

Hornstein, Robert von f 170.

Hiille, Wilhelm f 171.

Huls, Bernhard f 171.

Hunt, John f 171.

Incursio 57.

Instrumentenkunde nach einem Frag-

ment 33.

Involutio 56.

Inzoli, Andrea G. t 171.

Jachet da Mantua, Biirgerbrief von

1534. 33.

— Beata quoque 4 v. 16.

— Magnificat 21.

— Nuncius celso 4/5 v. 17.

Janssens, Jean Francois f 171.

Jarvis, W, f 171.
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218 Jenuski — Maroello.

Jenuski di Ravenna, Aderio f 171.

Jodel and Jodellied von Tobler 180.

John, Ernst f 171.

Joaquin, siehe Pres. >

Kaiser, Julias f 171.

Kaiser, Karl f 171.

Kalischer, Dr. Die unsterbliche Ge-

liebte Beethoven's 196. 214.

Karganoff, G. f 171.

Kaufmann, Hans f 171.

Keiser, Reinhard, Tanzstucke in neuer

Ausg. 18.

Kellermann, Thilo *f 171.

Kirchengesang, romisch, Ursprung 178.

Klinkhardt, Traugott f 171.

Kftgel, Frau Minna f 171.

Kttnig, Hermann f 172.

Kdnnemann. Miloslav f 172.

K6pper, Adolf f 172

Ktttzschke, Eduard f 172.

Kohlschmidt, Erop f 171.

Kraus, Andreas, Posaunist 1586. 185.

Krause, Emil: Entsteh. a. Entwickel. d.

Op. Anz. 143. — Brahm's Werke 212.

Krause, Julius f 172.

Krieg, Hieronimus t 172.

Kuhn, Johann Mathias f 172.

Kwast, Jakob f 172.

Lachner, Franz f 172.

La Page, Jo. de, 3 Motetten 142.

Lajarte, Theodore de f 172.

Lallemant, siehe Ave-Lallemant.

Lamoury, Philipp f 172.

Lanza di Trabia, Francesco f 172.

Lasso, Regina, Tochter Orlanjas and
Frau desMaler von Ach's. 68. 110.

Lassus, Ferdinand, Kapellmstr. f 1608.

32, verbessert S. 110.

Lassus, Ferdinand, Kapellmstr., Sohn
des Ferdinand und Enkel Orlandus.

82, verbessert S. 110.

Lassus, Orl. de, Briefe, 33.

Laurencin, d'Armond, Graf Ferdinand

t 172.

Lautenbezug u. a. 152 ff.

Lautenstimmung 5.

Lautentabulatur in England 151 ff.

Le Beau f 172.

Lederer-Ubrich, Prau Aswinde t 172.

Le Fevre, Jac., Vrouken lief 26.

Lehnhardt, Gustav f 172.

Le Jeune, Henry, 6st Fantasie 65.

Lemaigre, Edmond f 172.

Lensohow, Karl f 173.

Leonard, Hubert f 173.

Leonardi, Antonio f 173.

Lhuillier, Edmond f 173.

Liedertexte, geistl. 130.

Liliencron, R. von: Eine handschriftl.

Samlg. von Gesgen. aus dem 17. Jh.

129. .

Lippert, Wilhelm t 173.

Lob, Anton t 173.

London's british Museum 68.

Lonovics, siehe Hollosy.

Lotze, Wilhelm f 173.

Louis XUI, Tu crois 6 beau soleil 66.

Louis, Emile f 173.

Ltibeck's Musikgesch. von Stiebl 212.

Lustner, Karl, Totenliste 165.

Lulli'sche Tanze aufzufuhren 42. 46.

55. 59

Mace's Lautenstimmung 6.

Mac Phee, Franc, t 173.

Malchow, Karl f 173.

Malleville, Mad. Tardieu de f 173.

Mancinus, Thomas, in Wolfenb. 127.

Manzoni, Giulio A. f 173.

Marcel lo, Benedetto, Biogr., Bibliogr.

u. Beurteilung 187.

— Abdruckvon Choren,Soli mitBegltg.

und 1 Sonate fur FlOte u. Bass 199 ff.

— Andromaca 191.

— Arianna, Intreccio. 191.

— Arianna, abbandonata, Cantate 191.

— Arie 193 (48).

— Beurteilung seiner Werke 197 ff.

— Biographien 194. 197.

— Briefe an Perti 194 (80).

— Burla ad istanza 191.

-- Canon 6 voc. 193 (63).

— Ganone enigmatico 193 (62).

— Cantate 191/92.

— Canzoni madrigalesche 1707. 193

(49).

— Capriccio 193 (51).

Digitized byGoogle



Marcello — Mersenne, 219

Marcello, Benedetto, Caro labro pa-

pilla 192.

— Cassandra 192.

— Chiuse in placida 192.

— Clori e Daliso 192.

— Concerti 193.

— Da voi parte 192.

— Didone 192.

— Dnetti 193.

— Estro poetico, siehe Psalmi.

— Finta (la) Galatea 191.

— Purberia e pontiglio 191.

— Gara amora 191.

— Gran tiranno 192.

— II bassa generosa 192.

— 11 Timoteo 192.

— Intermezzi e cori 1719. 191.

— Italienische Scene 193 (55).

— La Cassandra del nobile 192.

— L'Amore e la musica 192.

— Lettera famigliare 1705, 188.

— Lettera scritta p. Venez. 189.

— Lettere e prefazioni 194 (79).

— Libero sin ch*a 192.

— Madrigali 193.

— Miserere 190.

— Missae 190.

— Motetti 190.

— Nel chiuso centro 192.

— No cbe la sn ne 191.

— Nutria gia il 192.

— Onda d'amoro 192.

— Opera 191.

— Ora che voi partite 192.

— Orazio curiazio 1736. 191.

— Pecorelle che pascere 192.

— Porto negli occhi 192.

— Psalmi : Estro poetico - armonico

1724. 190. — Ven. 1726. — Roma
1739. — London 1767. - Ven. 1776.

— Ven. 1803. 190/191. — Im Kla-

yieranszug. Udine. 191. — von Mi-

recki 191. — von Lindpaintner 191.

— Quant' e ch'io piango 192.

— Rosa pompa 192.

— Se i mesti miei sospiri 192.

— Serenata 191.

— Solo for Vcl. 194 (76).

Marcello, Benedetto, Solos for Fl. 194

(76).

— Sonaten fur Klav. mit u. ohne Be-

gltg. 193/4.

— Stravaganze d'amore 192.

— Su d'un colle 192.

— Teatro (il) alia moda (1721) 189. —
Ausg. 8. a.— Napoli 1761. — Pirenze

1841. — Napoli 1850. — Milano 1883.

— Venetia 1887. 189.

— Terzetti 193.

— Ti sents amor 192.

— Toccata 194 (78).

— Trattato dell'arte armon. 189.

— Trionfo (il) della poesia 189.

Marchion, Job. Jakob Christ, f 173.

Martin, Paul-Victor f 173.

Martini, Padre Giov. Batt, Biogr. von

Busi. Anzge. 177.

Martini,- Thomas: Con gaudentes 142

Mason, Mathiaa, Lautenist 158.

Matthies, Christian f 173.

Matthison-Hansen, Hans f 173.

Mattioli, siehe Alessandrini f 174.

Mauduit, Jacques, Portrait u. Biogr. 66.

Menegazzi, Giuseppe f 174.

Mercy-Argenteau, Grftfin Louisa f 174.

Mersenne's Druckwerke 60.

— Cogitata phisico-matbematica 1644.

66.

— De la nature des sons, s. a. 63.

— Harmonie univereelle 1636. 63.

— Harmonicorum libri 1635. 63.

— Harmonicorum libri XH 1648. 67.

— 1652. 67.

— Les preludes de rharmonie univer-

selle 1634. 62.

— Quaestiones celeberrimae in Genesim

1623. 61.

— Questions harmoniques 1634. 62.

— Questions inouyes on recreation 1684,

62.

— Traitez des Consonances 64.

— Traitederharmonie univereelle 1627.

61.

— Traite* des instruments 65.

— Traite de mechanique 64.

— Traite de la nature des sons 64.
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220 Mersenne — Rohrdorf.

Mersenne Traicte de Forgue 1635. 164.

— Traitez de la voix 64.

Mesnard, Leonoce f 174.

Messaus, Guil., Een bier 24. — Een
meisken 24. — Geuare hoe 24.

Michaelis, Alfred, 1888 Org. 127.

Modulorum I. — VII. apud Jac. Ar-

billiam et Mich. Sylvius, 8. a. 26.

27.

Molitor, Ladwig f 174.

Mollenhauer, Henry f 174.

Monahan, Edward f 174.

Monteverdi, Claudio, Biogr. von Ro-

berti 18.

Moralis Hispani Magnificat 1542. 21.

Motetten, ohne Titel, unbekannt Drnck
142.

Moulinie\ 2 Airs 65.

Mouton's Lautenbuch mit Facs. 4. 8.

Mouton, Joan., Missa s. nom: 14 1. —
Missa sup. verbnm bonum 141. — 9

Motetten 141. 142.

Mozart's „Ein M&dchen oderWeibchen"

51.

Mailer, Karl f 174.

Muller, Karl Eduard t 174.

Mailer, Selmar, 1851 Org. 127.

Muffat, Georg. Eine theoret. Abhdlg.

1698. 37.

— Angenehmerer Instrumental -Tanz-

mnsik 2. Samlg. 37.

Muzio, Emanuele f 174.

Mylius, Joh. Daniel, Lautenist 1618.

186.

Nagel, Dr. Wilibald, Fundamentum
authore Joh. Buchnero 71.

— John Douland's Necessarie observat.

belonging to Lute-playing 145.

Nanino, Gio. Mar., Bio- u. Bibliogra-

phic von Haberl 32.

Naudin, Emilio f 174.

Nessler, Victor Ernst f 174.

Neuhoffer, Johannes 1550. 184.

Nitzeche, August f 174.

Oesterlein, Nikol., Wagner- Bibliothek

179. ;

Orgel in Frkft. a/M. 1340. 185.

Orsini, Alessandro f 174.

Pagliardi, G. Maria 1 Mot 22.

Pahlmann, Emil f 174.

Palmieri, Frau Maria f 174.

Papst, Joh. Bened. 1678 Org. 127.

Papst, Zachar. Bened. 1720 Org. 127.

Parietti, Camillo f 174.

Parietti, Luigi f 174.

PariBini in Bologna 180.

Partridge, Frau t 174.

Partzsch, C. E. f 175.

Passaggien im 17. Jh. 11 Iff.
,

Pedell, Joh., 1578 Org. 127.

Pedrell, Francis f 175.

PeHisov, siehc Schafhautl.

Perkin, James f 175.

Peschka-Leutner, Frau Minna t 175.

Phalese's Septiesme livre de chansons

in seinen Aufiagen u Inhalt 22.

Philipp, Franz f 175.

Pichler, Franz f 175.

Pieton, Loiset, Magnif. 21.

Pistorius, Joh. f 1562. 184

Pontillo, Francesco f 175.

Poppenberg, Frau f 175.

PStzsch, Wilhelm t 175.

Powel
t Wm. Aubrey t 175.

Pradelle, Joseph f 175.

Praeoccupatio 56.

Pres, Josquin des, 9 Motetten 141/2.

Pressel, Dr. Gustav Adolf f 175.

Pritchard, J. f 175.

Prufer, Dr. Arthur, Untersuchungen u.

d. aufserkirchl. Kunstgesang des 16.

Jhs. Anzge. 30.

Puffhoidt, Moritz Erdmann f 175.

Quand le Comte d'Artois 163.

Ramftler, Karl f 175.

Ransford, Wm. Edwin f 175.

Raupp, Thomas f 1622. 185.

Reif, Wilhelm f 175.

Reinsdorf, Otto f 175.

Richafort: Emendemus in melius 142.

— Magnificat 21.

Robinson, Thomas 1603. 150.

Rodenback, Johannes 1633. 185.

Rodenlau, Johann 1366, 184.

Rdmer, Joh. Georg, Org. 127.

Rohrdorf, Fraul. Henriette f 175.
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Eoncati Tobler. 221

Roncati, Carlo f 176.

Ronconi, Giorgio f 176.

Rore, Cyprian, Madrig. Ancor che col

mit passeggiertem Cantos 121.

Ruttenstein, Baronin Constanze f 176.

Sachs, Christian Friedrich t 176.

Sagittarius, Matthias 1623. 186.

Sainton, Prosper Philippe Catherine t

176.

Sala, Alessandro f 176.

Saldoni, Baltasar t 176.

Sammelwerke von 1542 Magnificat Mo-

ralis. — 1665 Scelta de'Motetti. —
1560 bis 1636 Septiesme livre de

chansons. S. 21 ff.

— Mis8arum lib. 1. Fragm. 141.

— Missarum diversor. auth. lib. 2.

Fragm. 141.

— Motetti lib. 1. Fragm. 141.

— Motetti lib. 4. Fragm. 142.

Sandrini, siehe Bdrner f 176.

Sauret, August t 176.

Sbrana, Vincenzo t 176.

Scaligerus, Jos , Sophoclis Aiax Lora-

rius 1587, neue Ausg. 30.

Scelta de'Motetti, Samlwk. 1665. 22.

Schafhautl, Dr. Karl Emil von f 176.

Schapplet, Leonardus 1636. 185.

Schiedmayer & Sdhne, Pianofortefabrik

52.

Schiedmayer, Adolf f 176.

Schiedmayer, Paul t 176.

Schild, Ludolph 1626 u. 1632 Org. 127.

Schild, Melchior 1623 Org. 127. 128.

Schneider, Henry f 176.

Schneider, Jakob f 176.

Schuberth, Fritz f 177.

Schurmann's Oper Ludwig der Fromme
i. neuer Ausg. 19.

Schultz, Albert f 177.

Schwarz, Joh.GeorgAbraham, Org.127.

Sedlmayer, Wilhelm t 177.

Seemann, Adolf f 177.

Seidel
y
Hugo t 177.

Selle, Christoph, 1603 Org. 127.

Semitremulus oder perstrictio 56. 57.

Sendelbeck, Friedrich t 177.

Septiesme livre de chansons 1560. 1562.

1570. 1673. 1589. 1597. 1636 n.s.a.

mit Jnhaltsangabe 23.

Serighelli, Giuseppe t 177.

Sessa, Luigi t 177.

Sgarci, . . . t 177.

Shaw, John t 181.

Sharp, siehe Ellis.

Siebeck, Julius f 181.

Siebenrock, Joseph f 181.

Siecke, Charles f 181.

Simon, Karl Emil t 181.

Slawitzky, Gustav t 181.

Smidts, Jac, gleich Le Fevre : Vrouken

lief 26.

Soldano, Antonio, f 181.

Sologesang im 17. Jh. 116.

Southgate il. die agypt. Doppelfl. 213.

Squareia, Davide f 181.

Stainer's (John) Katalog seiner Musik-

bibl. 213.

Stamegna. Nic, 2 Mot. 22.

Stevens, Frederik t 181.

Stiehl, Karl: Musikgesch. der Stadt

Lubeck Anzge. 212.

Stock, Michael 1658. 185.

Strampfer, Friedrich t 181.

Stransky, Joseph f 182.

Strube, Christ. Heinrich, Org. 127.

Strube, Nicolaus 1491. 184.

Strunck, Delphin 1630 Org. 127.

Strungk, N. A. Bio- u. Bibliogr. nebst

Satzen aus Opern 128.

Stuck(ius), Joh. Wilh., Biogr. 71.

Sturm, Franz Otto f 182.

Subcrepitatio 57.

Sulzer, Salomon f 182.

Summer, G. W. t 182.

Sweelinck, D. J. Maek vrenght 25. —
Soo droegk kleopatra 26.

Sweelinck, J. P. Beatus qui 24.

Sylva, Andreas de, Missa s. nom. 141.

Sylvius, Michael, Verleger 27.

Tartini, siehe Sbrana,

Terziani, Eugenio f 182.

Theile, Joh., Bio- u. Bibliogr. nebst

Satzen aus seiner Passion 128.

Thieme, Bernhard t 182.

Tobler, Alfred, Jodel u. Jodellied 180.
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222 Topffer — Zuylen.

Topffer, Paul f 182.

Tonelli, Antonio, Ms. in Bologna 189.

Torchi, Luigi, fiibliothekar am Liceo

mnsicale in Bologna 214.

Torreigioni, siehe Ualles.

Torzon, Francesco t 182.

Trebles 154.

Tremulus 57.

Triller 56.

Trillo, Tremolo 116.

Trojano, Massimo, als Fluchtling 1.

Tubertini, Clementine t 182.

Tuckermann, Dr. Samuel Parkmann f

182.

Tugdual, Magnificat 21.

Ubrich, siehe Lederer.

Uhlich, Fraulein Minna f 182.

Vailati, Giovanni f 182

Valensin, Giorgio t 182.

Valensise, Michele f 182

Valente, Giovanni t 182.

Valle, Vincenzo f 182.

Vandeul-Escudier, Fran Baronin f 182.

Veressax, Ostap f 182.

Verzierungen um 1698. 56.

Vincenti, Giov., 1 Mot. 22.

Vincenti, G. B. t 183.

Vincenzo, Giuseppe f 183.

Violetta = Hautecontre 55.

Violincino oder franzos. Bass 55.

Vogel, Dr. Emil: Die Hds. nebst den
alteren Druckwerken der Bibl. zu

Wolfenbuttel. Anzge. 143.

Vogt, Bernhard T. f 183.

Voit, Paulus f 183.

Volkslieder in Niederhessen 18.

Voss, Edouard de f 183.

Wagner, Rich., Katalog einer B. W.-
Bibl. v. Oesterlein. 8. Bd. Anzge. 179.

— u. sein Verleger Furstenan 195.

Wallbach, siehe Ganzi.

Wallenstein, Michael f 183.

Walter, K.: Weber's Beziehungen zu

Wiesbaden 139.

Watson, Emmons Hamlin f 183.

Weber, Adam f 183.

Weber's (Karl Maria von) Beziehungen

zu Wiesbaden 139.

Wehrle, Ernst t 183.

Weifswasser-Dorfler, Joseph f 183.

Wendt, Eduard t 183.

Wenigmann, Fritz f 183.

Westphal, Dr. Gustav f 183.

Weys, Ludovicus 1826, 184.

Whitley, S. V. t 183.

Wiechert, Wilhelm t 188.

Willaert, Adrian: Hymnorum mnsica

Williams, F. Osborne 1 183. [1542. 16.

Winkelhaus, Max f 183.

Winkelmann, Otto t 188.

Winter, Edmund t 183.

Wipf, ... t 184.

Witt, Julius t 184.

Wittich, Eduard f 184.

Wolff, Leonhard, das musikal. Motiv.

Anzge. 29.

Wolfram, Ph., Die Entstehung u. erste

Entwickelung des deutsoh. evang.

Kirchenliedes. Anzge. 48.

Wood, Joseph f 184.

Wylde, Dr. Henry f 184.

Ziegenbalg, F. W. f 184.

Zottmayer, Frau Euphrosine f 184.

Zuylen de Nyvelt, Baron de f 184.

FehlerrerbesseroBg.
8. 80, E. 8 t. n. lfes Onpnndia sacra.
8. 62, Z. 21 t. a. lies lnoayei itatt inoryee.
8. 170 Hornit ein war nie Lehrer am Konierratorium in MOnohan (Dr. G*attAa«r),

Digitized byGoogle



Katalog

der

3VI iisik-Sa,iiiiiilriiig
der

Kgl. Offentlichen BiMiothek

zu

Dresden
(im japanischen Palais).

Bearbeitet

von

Eitner una Eade.

Beiiaie za ilea Moaatsbeftea fflr Nasi kfesobiobte.

Leipzig 1890.

Breitkopf & Hart el.

Digitized byGoogle



Inhaltsverzeichnis.

8«it«

1. Moaikhandschriften bis ror Neuzeit Mus.-Mfla. B 1—70
Mss. A. Dc. G. J. K. M 71—79

2. Die Notendrucke bis 1700 80—110
Nachtr&ge 110—113

3. Bftcher ttber Musik bis 1700 114—128
4. Register 129—150
5. FehJerverbesserung 150

Herr Bibliothekar Richter hat sich am die Korrektar and dareh

mannigfache Zasfttze den Dank der Heraasgeber erworben.

Digitized byGoogle



MAY 21 1889

Musik-Handschriften dor Kgl. Sffentlichen Bibliothek

zu Dresden.

Mus.-Mss. B.

7. Hs. von 1811. Partiiur nach der Auffuhrung in Bom angefertigt

1 Bd. in gr. qu. 4°.

Salmo L.: Miserere mei Dens, a. nove voci eomposto da Ore-

gorio AUegri.

14. C. P. E. Bach: Chor fttr S. A. T. B. mit Orchester. „Leite

mich nach deinem Willen." Part. qu. Pol.

G. H. StoUel: Missa canonica (Kyrie and Gloria) far 13 reelle

Stimmen. 8 Singst., 3 Viol., 2 Bratseh. a. Bass. Part qu. Fol.

24. J. 8. Bach: Missa hmoll. Part. Fol.

26. — Matthaeuspassion. Part. Fol.

28. L. van Beethoven: Missa solemnis. Part. Fol.

32. B. Borghi: Pater noster fttr Sopr.-Solo mit Klav. qu. Fol.

B. Czernohorsky: Motette k 4. Part. qu. Fol.

H. Oraun: Te deum. Klav.-Ausz. qu. Fol.

34. 1 Vol. von 41 Bll. in qu. Fol. Part, von moderner Hand.

1. CcUdara (Ant.): Stabat mater a 4 eoneertato (eon Organo).

2. Lotti (Ant.): Spirto di Dio (Madrig. per il Bucentaaro). 4 voc.

3. — Miserere mei Deus. 4 voc.

4. Leo (Leon.). Miserere mei Deus. 8 voc. c. Bas. conk Disc.

2b vorgez. : ddd.chccho.bab. (Abgedr. z. T. in

Beichardt'8 Kunstmagazin, Stttck 4.)

36. 1 Vol. von 6 Bll. in qu. Fol. Part, von moderner Hand.

1. Caldara (Ant): Besponsorio sacro per la settimana santa.

Text: Tenebrae factae sunt, 4 voc.

2. Bastretti: Adoramus te, 4 voc. Bl. 4 v.

48. Ein Vol. von 142 Bll. in boch Fol. Ghorbuch aus dem 16. Jahrh.

1. Bl. der Titel in sauberer Herstellung. Die 2 letzten Bll.

weifs; innere Seite des Einbands die Buchstaben M. M. G.

Kgl. Bibl. Dresden. 1
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t Mus.-Mss. B. 48—110.

Francisci Fabri Flandri Missarum Decern ( Liber Primus. | Dar-

unter der Index.)

1. (Missa super) De beata virgine. 4 voc. Fol. 2.

2. (Missa super) Amoroseito fiore. 4 voc. Fol. 13.

3. (Missa super) Par ton Regard. 4 voc. Fol. 25.

4. (Missa super) Par ton seul bien. 4 voc. Fol. 36.

5. (Missa super) Las que crains tu amy. 4 voc, Fol. 48.

6. (Missa super) Descendit angelus. 4 voc. Fol. 56.

7. Missa Sine Pausiq, 4 vpc, Fol. 68.

8. (Missa super) Homo quidam. 5 voc. Fol. 77.

9. (Missa super) Isti sunt sancti. 5 voc. Fol. 100.

10. (Missa super) Hors Enuieulx. 5 voc. Fol. 123.

50. K. Fasch: Missa h 16 in 4 Ch5ren. Fol. Part.

58. — der 119. Psalm k 8. Part.

54. — a) 12 ChoriUe. Part.

b) Inclina domine k 6.
]

c) Requiem k 7.
|

Part Fol.

d) Tr&uermotetten a 4. t

e) Davidiana aus den Pealmen nach Luther's Ober-

setzung. Part Fol.

58. Joh. Frdr. Finke: der 21. Psalm k 4 u. 6 mit Orcbest Part Fol.

60. Leop. Schefer: Vater unser. Doppeloanon zu 4 Chttren. Part.

66. C. H. Oraun: Tod Jesu. Part. qu. Fol.

74. G. F. flandel: a) 8 Arien aus dem Messias. Part qu. Fol.

b) 1 Arie aus Jud. Maccab. Part qu. Fol.

o) 1 Arie aus der Ode auf den Cftc-Tag. qu. Fol.

J. A. Ha8se: Offertorium in Bdur. Part. qu. Fol.

J. Micluiel Haydn: In ooena domini ad Missam. Introitus &

4 col Basso. Part qu. Fol.

80. G. F. Handel: Samson, bearb. von J. F. Mosel. Part. qu. Fol.

81. <7. A. Hasse: Requiem in Gdur. Part. qu. Fol.

86. — Te deum in Ddur. Fol. Part.

88. — Te deum (Klavierausz.). qu. Fol. (Das Andante fehlt)

90. — La conversione di Agostino. Oratorio. Part. qu. Fol.

91 — I pellegrini. Orator. Klavierausz. qu. Fol.91-U cantico de tre Fanoiulli. Orat. Part Fol. Ital. u. deutsoh.

98. J. A. Hitter: Sanctus a 4 con strom. Part. Fol.

— 2 Agnus dei a 4 con strom. Part. Fol.

110. 1 Vol. in qu. Fol. Sammelbd. in Pappe von Druckeu and Hand-

schr. Ein „Kyrieu und zwei „Agnus dei" sollen von J. A.
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Mug-Mas. S. 110-123. 8

Hitter sein, dafauf folgen von demselben 4 geistl. Ch&re mit

Instrum. Dann ans der Bibl. v. Miltitz:

1. -Zio^i (Ant.): Laudato pueri, T. B. B. c.

2. — Vefre languores nostros, 2 T., B.

Darauf folgt ein t)ruckwerk vdn C. H. Samann.

8. Sbar^itAlessOrTuesfcetruset super. 8Voe.etB.c.(6BH.).

Daraaf wieder Druckwcrkc and schliefslich

4. 2 Autographen von Jos. Schuster : a) Kyrie a 4**° concert,

b) Miserere in Omoll. c) Salve regina a 8 etincertati.

Part. Am Ende die Jahreszahl 1777. Der Vermerk: „Avto-

gfaphon Adtoris" rtihrt von dnbekannter Hand Iter.

114. 1 Vol. von 51 Bl. in qa. Fol. Part, von moderner Hirid.

Josquin des Pr$s, Eilf mehrstimmige Gtis&nge:

1. Detw in nomine tao. 4 voc. Bl. 2;

2. p. Volantarie sacriflcabo.

2. Benedioite omnia. 4 voc. Bl. 8.

3. Domine ne in furore tao. 4 voc. Bl. 9.

2. p. ltorbatus est a fdrcrre.

4. Goeli enarntnt gloriam. 4 voc. Bl. 12.

2. p. Lex Domini imtnafculati.

3. p. Delicta quis intelligit

5. Ave Gbriste immolate. 4 voc. Bl. 18.

2. p. Salve lux mnndi.

6. Domine, dominus noster. 5 voc. Bl. 21.

7. Beati, quordnt remissae suit. 5 voc. Bl. 26.

2. p. Verum tamen in diluvio . .

.

3. p. In camo et froeno.

8. Miserere mei Dens. 5 voc. (Disc. : b.hhhhhcb, ahc
dcahgaho.) Bl. 82.

2. p. Auditdi meo dabis.

3. p. Domine, labia mea aperies.

9. Gantate Domino canticnm novum. 5 voc. Bl. 43.

2. p. Tollite bostias tit mtroite.

10. Sk dens dilexlt mundnm. 6 voc. Bl. 49.

11. Christus mortuds est. 6 vote. Bl. 51.

123. 1 Vol. von 183 Sehen. Sammelband in qu. Fol. Part, vom
Chordirektor Fischer geschrieben.

1. Lassus (Orl. de): Audi benigne conditof. 5 voc. S. 3.

— 2. p. Maltotn qmdeito peccavimaft.

2. Pro defunctis. Domine qaando vefieffa. 5 toe S. 8.
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4 MU8.-M88. B. 123—124.

3. Lassies: In monte oliveti. 6 voc. S. 11.

4. — quam suavis est Dne. 6 voc. S. 16.

5. — mors quam amara est. 6 voc. S. 21.

— 2. p. more bonam est. 6 voc. S. 23.

6. — Te decet hymnas Deus. 4 voc. S. 27.

7. (o. Namen, ist aber von Lassus) Dixit Joseph ondecim. 6 voc

S. 34.

2. p. Nuntiaverant Jacob dicentes.

8. — Timor et tremor venerunt. 6 voc S. 41.

— 2. p. Exaudi Deus deprecationem. 6 voc. S. 43.

9. — Estote ergo misericordes. 7 voc 8. 46.

10. — In convertendo Dominus. 8 voc. S. 50.

11. — Jam lucis orto sidere. 8 voc. S. 63.

— 2 p. Qui ponit aquam. 8 voc S. 70.

12. — Confitebor tibi, Ps. 137. 8 voc S. 75.

13. Pitoni (Gins. Ottavio): Dies irae, dies ilia, 6 voci coneer-

tata. 8. 89.

14. — Adoramus te Christe. 4 voc S. 101.

15. Handl-Qattus (Jac): Adoramus te. 6 voc 8. 103.

16. Clemens non Papa: Vox clamantis in deserto. 5 v. S. 105.

— 2. p. Vox dicentis clama.

17. — Angelas domini ad pastores. 5 voc. S. 112.

18. Parvulus filias. 5 voc. S. 117. (Disc: d.becdgab.)
19. Clemens non Papa: Deus in adjutorium. 6 voc S. 121.

— 2 p. Ecce in tenebris. 6 voc

20. — Pastores qaidnam vidistis. 5 voc. 8. 129.

— 2. p. Natum vidimus.

21. — Jerusalem surge. 5 voc. S. 137.

2. p. Leva in circuitu.

22. — Super ripam Jordanis. 5 voc. S. 148.

— 2. p. Vox de coelo sonuit.

23. — Venit vox de coelo. 5 voc S. 157.

— 2 p. Bespondit miles.

24. — Mane nobiscum Domine. 5 voc. S. 167.

— 2 p. Et intravit cum eis.

25. — Qui consolabatur me. 5 voc S. 179.

124. 1 Vol. in qu. Fol. Starker Band ohne Blattz&hlung. Partitur

von moderner Hand.

Lotti (Antonio) : Bequiem. 5 voc (2 Ob., Tromba, Pag., 2 Viol.,

2 Viole, Organo e Basso).
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Mus-Mss. B. 128-184. 5

128. B. MarceUo: Estro poetieo armonico. Parafrasi etc. Part.

4 Bde. Abschrift der Aosgabe von 1724.

130. F. Mayer: Cantata. Part. 1821. Autograph, qu. Fol.

132. 1 Vol. Orche8terpart. Kopistenhd. des 18. Jahrh. qo. 4°. Messa

de Morti k 4° voci del Sign. Maestro Antonio Mazzoni.

134. 1 Vol. in qu. 4°. Partit. von einer Hd. des 18. Jahrh. Te deum

laudamus k quatro dal Sign. Antonio Mazzoni.

144. C. B.v. Miltitz: Die Prauen am Grabe des Heilandes. Ora-

torium. Part. 1816. qu. Fol.

dasselbe in Klav.-Ausz. qu. Fol.

Missa k 4. 1815. Part. Autograph.

Missa k 4. 1829. Part. Autograph.

Missa k 4. 1833. Part. Autograph.

Missa pro defunctis requiem. 1834. qu. Fol.

Ave Maria k 3. qu. Fol.

Litaniae Lauretanae k 4 con strom. qu. Fol.

Psalm 118 k 4.

Hymnus k 5. Part

Salve regina k 4. in Bdur, m. obi. Violon-

cello u. Basso solo. Part qu. Fol.

Salve regina in Adur k 4 c. orch. qu. Fol.

Fuga in Esdur. Quis est homo k 4. Part.

Stabat mater k 4. Part. qu. Fol.

1 Fuga k 4 k capella : Vater in deine h&nde,

k 3. Part. qu. Fol.

3 Graduate k 4. Part. qu. Fol.

Sanctus k 4 mit Pianof. (nur Bass als Begleit).

Part. u. Stimmen. qu. Fol.

Agnus dei k 4 mit Pianof. Part u. St. qu. Fol.

Ave Maria k 4 mit Pianof. Part. u. St. qu. Fol.

Salve regina k 4 mit Corni, Clarinetti, Fagotti

etc. Part. u. Stimmen. qu. Fol.

174. — Veni sancte spiritus mit Pianof. Part. u. St

qu. Fol.

176. — Trauercantate k 4 mit Pianof. Part.

180 Mozart: Davide penitente. Part. qu. Fol.

188. A, Naumann; I pellegrini. Oratorium (5 Nrn. daraus). qu. Fol.

182. — Arie flir Sopr., aus d. Vater unser. Part, qu, Fol.

183. — Messe. Part. Autogr. 1791. Fol.

184. — Der 111. Psalm k 4 voc col Basso, qu. Fol.

146. —
148. —
150. —
152. —
154. —
156. —
158. -

160. a) —
b) •—

c) —

d) —
e) —

—
g)

—

h) A. Morgenroth:

166. —

168. —
170. —
172. —
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6 Mus.-Msb. B. 192—225,6.

192. 1 Vol. von 189 Selten in h. Pol. Partit. von moderner Hand.

(Dieselbe Hand wie Nr. 183!)

Palestrina, Vier Messen:

1. Missa 5 voc. (Disc. : def.edcdgc).
2. Missa 5 voc. (Disc: aad,dfdffe). Das Agnus dei

zu 6 St.

3. Mi8sa4 voe. (Disc: ddd e . dcffe.ddcd). Das Agnus
dei za 5 St.

4. Missa 4 voc. (Disc: gagefgagfg). Das Agnus dei

za 5 St.

194. 1 Vol. von 29 Bll. in qu. Fol. Part von der Hand wie Nr. 188.

a) Palestrina (Giov< Pier Luigi): Messa di Papa Marctillo

& 6 voci.

b) O. B. Pergolese : Salve reg. A. c. 4 instr. Part qu. Fol.

196. B. Pwgolese : Stabat mater h Canto et Alto con strom. qo. Fol.

MO. Daeselbe „Stabat mater
44

in 5 Sib.

202. 1 Vol. von 25 Bll. in hoch Fol Part von der Hand wie Nr. 188.

Pitoni (Josepho Octavio) : Missa pro defunctis. 4 voc. Auctdre . .

.

(ROcks. dee Titelblattes mit biogr. Notizen and Anmerknngen

verseben.)

2*4. 1 Vol. von 119 Seiten in qa. Fol. Part, von moderner Hand.

Porpora (N.): Miserere in Gmoll h piti Voci dell Sign

(2 Sopr., 2 A., % Viol., Violette con Be.) qu. Fol.

t#6 1 Vol. von 66 Seiten in qu. Fol. Part, von moderner Hand.

Porpora (Nicolo): Miserere in Emoll h 4 voci (2 Disc, 2 Alt)

dell Sign.... (Mit 2 Viol., Viola und Be.) qu. Fol.

208. 1 Vol. von 19 Bll. in qu. Fol. Part von moderner Hand. Tftef:

Porpora: Magnificat sonis musieis espressum dal Sig 4 voc.,

2 Conti, 2 Oboi, 2 Viol., Viola et fondamenta. qu. Fol.

til C. J. Reissiger: Fragment aus den Psalmen Davids fQr Soto,

Chor und Orchest. Part. Fol.

216. O. A. Bistori: Credo h 4 con strom. Part. qu. Fol.

224. Sdhickt: Missa h dtie Chori. Part. qu. Fol.

225. a) Schndbel: Belig. Gesang fQr 4 M&nnerst Part. Fol.

b) C. «/, Beissiger: Dr. Martin Luther's Loblied auf die Frau Mvh

sica fQr 2ch6r. Mftnnerchor. Part. Fol.

e) (Wfthler?): Refigtoser Gesang f. 4 M&nnerst. in Adtrr. Part Fol.

d) J. C< Lowe: Die eheme Schlartge. Vofealoratorium f. Mftnner-

stimmen. Part Fo).

e) Sehnabel: Psalm fflr 4 M&nnerst Part Fol.

Digitized byGoogle



Mus,-Ms8. B. 225, f— 361, 2. 7

f) Witschel u. Schicht; Te deum fUr 4 Mannerst Part.

g) C. Blum : Grafs dam Vaterlaude. Notturno ftir 4 Mannerst

q. Chor, Part. Fol.

h) Schnabel: Choral ftir 3 M&nnerch6re. Part, Fol.

i) Wohler: Relig. Gesang far 4 Mannerst in Fdur. Part. Fol.

k) C. Kreuteer: 4 Ges&Dge ftir 4 Mannerst. Part. Fol.

1) C. Blum: Lied fUr 4 Mannerst. u. Chor. Part. Fol.

m) C. Kreuteer: Frtihlingsnahen ftir 4 Mannerst Part Fol.

n) 0. Kreuteer: Frtihlingsandacht ftir 4 Mat.*). Part Fol.

o) C. Beissiger: Frende am Dasein fUr 4 Mst Part. Fol.

p) Jfo8'arf:Qavertarez.Zaaberfl5tef,4Mstarrangiert. Part Fol.

q) Mendelssohn: der frohe Wandersmann u. a. ftir 4 Mst Fol.

234. J. Schuster: Missa Nr.13 Adur a 4 con strom. Part Kyrio

a. Gloria, qq. Fol.

286. — Missa Esdqr a 4. con strom. Part qq. Fol.

238. — Salve regina h 4. con strom. Part. qu. Fol.

240. — Pange lingna f. 2 Sopr. con strom. Part qu, Fol,

242. — Tantum ergo f. Alt, con strom. Part qq. Fol

244- — Offertoriam k 4. c. Pianof. Part. qu. Fol.

246. L. Spohr: Die letzten Dinge. Orat Part. qu. Fol.

C. F< H. Ubw: Cantate zur Vorfeier der 50jahr. Regierung

S. M. das K5nig8 von Sachsen am 19. Sept.

1818 in der Frauenkirche zu Dresden, f.

S., A., T., B. m. Orch. Fol.

D. Zelenka: Missa Gdur h, 4. con strom. 1712. Dresden.

Part. Fol.

260, 4. K. P. E. Bach: Heilig mit 2 Chttren und einer Arietta zur

Einleitung, Part. Fol.

260, 6. J. SL Bach: Ein feste Burg. Cantate a 4. con strom. Part

qu. Fol.

260, 15 a. Chertdrini: Motetten: Iste die. — Ave verum. — sacrum

convivium f. Chor, 3 Sopransolo u. Orcb. —
Part. Fol.

260, 16 a. DiabeUi: Messe in D ftir Mst. Part qu. Fol., 8 Stimmen. Fol.

260, 23. W. Fischer jun.: Figural-Messe fiir grofsen Chor mit Orgel.

Part qu. Fol. u. Stimmen in 4.

261, 2. 4 Hefte Papier in qu. Fol. Part, von der Hand wie Nr. 183.

Titel : Geistliche Gesange von Andrea Gabrieli.

*) =» M&nnerstimmen.
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8 Mus.-Mss. B. 261 ,
2— 262, 1.

1. Benedicts qui venit, 12 voc. in 3 Ch5ren.

2. Magnificat, 12 voc. in 3 Chor. (Disc. I:dddddhccch).
3. Anerio (Felice): Ave regina coelorum. 8 voc. con org.

4. Pataestrina: Tribalarer si nescirem. 6 voc.

5. — Sicut erat in principio. 6 voc.

6. — Laos, honor, virtus, gloria. 6 voc

7. Oabrieli (Giov.): Miserere mei Deus. 6 voc.

8. — Beata es virgo Maria. 6 voc.

261, 3. F. J. Oossec: salutaris k 3. Part o. St. Fol.

261, 7. C Qraun : Tod Jesu, Orat. Arie. Havierauszug. FoL

261, 8 f. Handel: Jadas Maccabaeus, Duett u. Arie. Part. qu. Fol.

261, 8m. — Josua, ein Chor, Rec. u. Arie. Part qu. FoL

261, 11. A. Haeser: Missa. Chorstimmen. Fol.

261, 13. J. Hasse: Te deum. Klavierausz. (Andante fehlt.) qu. Fol.

261, 20. J. Haydn: Aus dem Danklied zu Gott, von Gellert, far

4 St. u. Pft. Part. u. St Fol.

261, 20m. — Jahreszeiten. Part u. St

261, 21. A. HiUer: Herr, Herr... S. u. A. mit Orchst Fol.

261, 2la. — Das Wort ward fleisch. Sing-u. Orchst Fol.

Autogr.

261, 21b. — Agnus dei. f. S., A., T. B. u. Orch. Stimm.

Autogr. Fol.

261, 21c — Agnus dei. f. S., A., T., B. u. Orch. Stimm.

Fol. Autogr.

261, 21 d. — Kyrie. f. S., A., T., B. u. Orch. Stimm. Fol.

Autogr.

— Sanctus. f. S., A., T., B.u. Orch. St Fol. Autogr.

Martini: Canone k 3. Part qu. Fol.

A. Mazzoni: Requiem k 4. Part. qu. Fol.

Gonvolut: „Musik nach der Predigt." Chor, Recit. u. Duett,

St. f. Solo, Chor u. Orch., ohne Autor, 18. Jahrh.

Neukomm: Die Nacht Cantate. 4 St. Fol.

1 Vol. in hoch Fol. 8 Bll. Part, von moderner Hd. Titel:

Palestrina: Stabat mater. Far den Vortrag bearbeitet von

Richard Wagner. (Die Bearbeitung in die-

sem Exemplar besteht in Yortragszeichen, die

mit roter Tinte eingezeichnet sind. Wahr-

scheinlich das Direktionscxemplar zur Auf-

'fahrung des „Stabat
u

bei dem 300j&hrigen

Stiftungsfeste der Eapelle.) 2chftr.

261, 21 e.

261, 31.

261, 31m.

261, 42.

261, 44.

262, 1.
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262, 11.

262, 31.

362, 83 c.

262, 33 f.

262, 33 m.

262, 36.

262, 40.

262, 44.

262, 47.

262, 48.

262, 50.

262, 52.

263, 2.

263, 4.

263, 6

263, 8.

263, 10.

Mus-Mss. B. 262, 5— 263, 36. 9

J. A. Perii: Fuga di A. Perti: Et vitam venturi. 1 Bog.

Part. Fol. Hs. des 18. Jahrh.

A. Beicha: Fuga fdr 2 ChOre. Part. qu. Fol.

8chicht:> 2ch6rige Missa in C, 8 St. Fol.

27. Schiite: Vaterunser. Stimmen f. 2 Chore, Violinen, Bass

o. Orgel. Fol.

J. A. P. Schulz: Motette, 4 St. ftir grofse Chflre. qu.Fol.

Jos. Schuster: Et incarnatus est. Part.

L. Spohr : Vater unser f. 2 M&nnerchflre u. Orcb. Part Fol.

M. Stadier: Ecce sacerdos k 4. Fol.

17 Bl. in hoch Fol. Part, von moderner Hand. Titel:

Suriano (Francesco Romano) : Missa super Voces musicales.

6 voc.

Witnmer: Missa k 4 in dis. St. f. Chor n. Orch. Fol.

2>. Zelenka: Missa a 4. con strom. Part. Fol.

K. Zelter: Beatns qui timet. T. u. B. m. Pfte. Part. Fol.

A. Zezi: Ave Maria fdr Ges. u. Clav. qu. Fol.

Agnus in Bdur: h 5 aus Axel u. Walburg. Part. u. St. Fol.

in Fdur a 4. Orch.-Part. qu. Fol. i Koraponist
|
Agnus 1

in A moll & 3. Orch.-Part. J unbekannt.

Cantate in Ddur zu einerTrauung: k4 u. Solo. Part. qu.Fol.

Haydn: Abendlied zu Gott, von Gellert, ftir gem. Chor und

Klav. in Edur. Fol.

263, 12. Gesang zur Schulprftfiing in Friedrichstadt (Dresden) in

Gmoll. Orgel und Chorpart. qu. Fol.

263, 14. Jesus himmlische Liebe, fur 3 Sopr. u. Klav. in Cdur. qu. Fol.

263, 16. Klopstock's ernsthafte Besch&ftigungen auf dem Lande. Lied

far Sopr. u. Klav. in Esdur. qu. Fol.

263, 18. In Manus tuas. Adagio in A moll h 4 c. Violini, Viola e B.,

Fuga a 2 soggetti in Cdur, und Adagio k 4 v.

concertanti in Edur. Part. qu. Fol. 1807.

263, 20. Miserere b, 12 v., c. str. ed. Org., Stimmen. Fol.

263, 22. Morgenlied in Bdur a 4. Part. Fol. 1833.

263, 24. Oratorienfragment, 8 S&tze, Soli m. Orch., liber „Ein' feste

Burgu . qu. Fol.

263, 26. Passionscantate. Tl. I. Orgelst. mit Text. Fol.

263, 30. Requiem in Cmoll. Part. qu. Fol.

263, 32. Surrexit f. 2 S. u. 2 A. m. Orgel in Gdur. qu. Fol.

263, 34. Tantum ergo in Bdur. 6 St. Fol.

263, 36. Weinet nicht. Quartett. Part. 1. Bl. qu. Fol.

Kgl. Bibl. Dresden. 2
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10 Mus.-Mss. B. 264—265.

204. Codex in hoch Fol., Ghorbuch des 16. Jahrh. von 157 (unnume-

rierten) Bl&ttern. Das 1. Bl. enth&lt von neuerer Hd. Bemerkungen

iibcr den Inhalt. Auf dem 2. resp. 3. Bl. rote Initialen. Titel

mit roten zollgrofsen Buchstaben, Introi
|
tus | enm integral

Seqventia | In Nativita | te Christi.
|
Qvinqve Vocvm. |

*)

1. Puer natus est nobis. (Disc, gdedddchoeh.) 5 voc.

2. Quia mirabilia fecit. 5 voc.

3. Alleluja. (Disc, gahcao.hc.) 5 voc.

4. Dies sanctificatus illuxit. (Disc, ach.agffef.) 5 voc

5. Grates nunc omnes. (Disc, fgaagfedef.) 5 voc.

6. Hnic oportet ut canamus. 5 voc.

7. Missa sex vocam; Kyrie, Gloria et Sanctus. (Disc. df.

gafeageg.)
8. Missa quinque vocam; Eyrie, Gloria et Sanctus. (Disc,

cgaggce.ddchc.)
9. Missa sex vocum. (OhneAgnusdai; Disc.gddedc.hagaga.)

10. Missa sex vocum ; Kyrie et Gloria. (Disc, a a d , d c f d.)

265. 5 Stb. in kl. hoch. Fol. Hds. des 16. Jahrh. Disc. 81 B1L;

Alt 76 Bll.; Ten. 77 Bll. ; B. 76 Bll.; Quinta V. 17 BI1.

Das Work war so verheftet, dass es in dieser Verfassung ganzlich unbrauch-

bar war. Auf meine Veranlassung and nach meinen Angaben wurden die Lagen

heraasgeschnitten und neu geordnet und gebunden, so dass nun das fruher

unvollst&ndig geglaubte Werk keinen Fehler mehr aufweist Hinter dem Satz

Nr. 54 „Nu bitten wir den beil. g." steht im C. und Ten. „2. Okt 1571".

Doch ist das Werk nicht im ganzen um diese Zeit entstanden. Einige Schreiber-

hande darin sind entschieden jtinger. Ab und zu leere Bll. Es ist ein Can-

tionale mit Hymnen, Motetten, Introiten, Officien, Choralen, Sequenzen, zum
Teil von Isaac, Walther, Resinarius, Joaquin u. a. Wo nicht 5 Stimmen an-

gegeben sind, ist der Satz 4stimmig.

A. 1. De adventu domini Introilus: Animam meam.

%. Motetta: Hora est. k 5.

3. a) Sanctus.

b) „ II. (Dies Sanctus vielleicht k 5, wenn das

Sanctum auf S. 8 der Quinta Vox dazu

gehdrt.)

4. Gloria; Et cum spiritu tuo, Habemus ad dominum.

5. Orates nunc omnes, k 5.

6. Huic oportet, a 5.

7. Orlandus: Inter natos mulierum, a 5.

8. Walther'B Responsorium : Plenum gratia.

*) Prof. Kade besitzt ein thematisches Verzeichnis der Hds.

Digitized byGoogle



Mu8.-Mas. B. 265. U
B. 9. De natali Domini introitos (Isaac): Puer natas

est nobis. Et filios. (Vgl. Rhaw officia 1545, abgedr.

in Ambros V. S. 345).

10. Quia mirabilia fecit.

11. Eyrie magnae deos potentiae.

12. Christe summi vera hostia.

13. Eyrie coins natas.

14. Gratias agimns.

15. Domine fili nnigenite.

16. Qni tollis peccata.

17. Qnoniam to solos sanctos.

18. Prosa et seqoentia de natali domini : Dies sanctificatos.

19. Alleluia (Isaac; vgl. Rhaw a. a. 0.).

20. Grates none omnes.

21. Hoic oportet.

22. Moteta 4 vocum de natali Domini : Hodie Christns.

2. p. magnnm mysteriom.

23. Moteta 5 vocum admirabile commerciom.

24. Moteta: Nesciens mater (vgl. Lothercodex Nr. 53).

25. Magnificat 5. toni. 5 voc.

26. Com indooerent poerom.

27. Quia viderunt oculi.

28. Ex legis observantia (6 Strophen).

29. Responsorinm in Natali domini: Plenum gratia.

30. In principio erat.

31. Vom Himmel hocb da kom ich her.

32. Venite et videte regem (mit deutschem Text onter-

mischt).

33. Gaude et Laetare.

34. In natali domine.

35. Virga Jessae floruit.

36. Mich. Praetorius: Singt nnd klingt Jesu Gottes Eind.

G. 37. De cireumcisione Domini Introitus: a) Yoltom toom.

b) Eroctavit cor meom.'

38. Prosa: post partom virgo; Alleloja.

D. 39. In Epiphania domini introitus: a) Ecee advenit domi-

nator. b) Deus judicium, c) Et justitiam tuam.

40. Prosa: Vidimus stellam (Isaac; vgl. Rhaw a. a. 0.).

E. 41. Die porificationis Mariae introitos. a) Soscepimos deua.

b) Magnas deos. o) In eivilate dei.
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12 MuB.-Mss. B. 265.

F. 42. Die annunciationis introitus. a) Ecce concipies. b) Spiri-

tu8 sanctus. c) Et virtas.

G. 43. Introitus in die Palmarum : a) Domine ne longe faeias.

b) Deus, deus. c) Quare me.

H. 44. In die pentecostes introitus : a) Spiritus domini. b) Be-

plevit orbem. c) Confirma hoc. d) A templo. e) Alle-

luja. f) Veni sancte spiritos.

45. Prosa: Veni pater pauperum, a 5.

46. In labore requies, a 5.

47. lax beati88ima
t
a 5.

48. Lava quod est sordidum, a 5.

I. 49. Introitus de sancta trinitate. a) Sancta trinitas. b) Patrem.

c) Benedictus. d) Alleluja. e) Pater filius. Non tre8.

g) Majestas. h) Fremont, i) Laudat. k) Eia. 1) Vene-

randa. m) Certe sumus. n) Te Adoramus. o) Zacharia.

p) Et super sal utera . q) (Josquin: Hie mores exui

malos.) r) Cam sancto spirita.

*) 50. Jesas Christus anser Heiland. 2 VIII bris 1571.

51. Christe qui lux es et dies.

52. Prosa in die Palmarum: a) gloria laus et honor tibi.

b) Israel es. e) Coetus in excelsis. d) Gum palmis

obvia venit. e) Hi tibi passuro. f) Hi placuere tibi.

53. Rex Christe factor (steht im Tenor unter Nr. 38.)

54. (Waither): Nu bitten wir den heiligen Geist, & 5

(cf. Walther's Gesangb. 1524).

55. De nativitate domini hymnus. Besinarius: Beatus

author saeculi.

56. In dulci jubilo.

57. Puer natus in Bethlehem (lat.-deutsch).

58. In natali domini casti gaudent angeli.

59. Surrexit Christus dominus (fehlt ein BI. im Ten. u. Cant.).

60. Spiritus sanctus gloria.

61. Christ unser Herr zum Jordan kam.

62. Viri Galilaei. •

63. Also sehr jammerts Gott, des senders grofs not.

64. [NB. Aufserdem befinden sich in der Quinta Vox
(auf S. 20 ff.) noch folgende 3 S&tze:

*) Von hier an wird die strenge Folge der Officien nach dem Laofe dea Jahree

aufgegeben Es scheint hier der Nachtrag zu beginnen.
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Mue.-Mss. B. 266. 18

a) Denn er bat die Niedrigkeit seiner magd angesehn.

(ein ausgeftthrterer Sate als a. Beide die Melodie

in schwarzen Noten).

c) Also hat Gott die Welt geliebt (vgl. Nr. 65 in

cod. Mus. B. 266).]

6 Stb. in hoch Fol. in einer Kapsel mit dem Rticktitel: „Officium

de nativitate et ascensione Jesu Ghristi". Hd. des 16. Jahrh.

Bll. nicht numeriert, Starke B&nde.

Enth&lt Officien de nativitate, de festo gloriosae resarreetionis

Jesa Christi, de ascensione Jesu Ghristi, de spirita sancto sive

de festo pentecostes, de sancta et individua Trinitate.

1. Puer natus est nobis. Et filius datus est. 5 voc.

2. Kyrie summum. Christe, Eyrie. 5 voc

3. Gratias — bis mit — Tu solas altissimus. 5 voc.

4. Grates nunc omnes. 2 Tie. 5 voc.

5. Quern vidistis pastores. 2 Tie. 6 voc.

6. In principio erat verbum. 6 voc. 2. p. Puit homo. 4 voc.

3. p. In propria. 6 voc

7. Verbum caro faetum est. 6 voc.

8. Hodie Christus natus est. 5 voc

9. Ecce Maria genuit. 5 voc 2. p. Eece agnus dei.

10. admirabile commercium. 5 voc

11. Postquam eonsumati sunt. 5 voc

12. Videntes stellam. 5 voc. 2. p. Et apertis thesauris.

13. Stella quam viderant. 5 voc

14. Tribus miraculis. 5 voc

15. Finiit annus iter. 4 voc

16. Grates Deo eanamus. 4 voc.

17. Hodie rex coelorum. 6 voc

18. Hodie Christus natus est. 6 voc

19. Fausta dies roseo ferras fulgore. 6 voc 2. p. Auspiciis

Deus approperat.

20. Puer natus est nobis. 6 voc 2. p. Poetquam eonsumati

sunt dies.

21. Hodie Christus. 6 voc 2. p. Verbum caro factum est.

22. Besurrexi et adhuc. 5 voc

23. Missa 5 voc (Kyrie et Gloria.)

24. Agnus redemit oves. — Die nobis Maria, — Gredendum

est magis. 5 voc.
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14 Mus.-Ms8. B. 260.

25. Christ ist erstanden. (Im D.: Agnus redemit oves.) —
Die nobis. — Credendum. 4 voe.

26. Maria stabat ad monumentum. 6 voo. 2. p. Congratula-

mini mibi.

27. Angelas domini. 6 voe. 2. p. Nolite timers.

28. Providebam Dominum. 6 voe. 2. p. Quoniam non dere-

linquas.

29. Tuleront Dominum. 6 voe. 2. p. Gum ergo fleret inelinavit.

30. Christus surrexit. 6 voe. 2. p. Et si non surrexisset. 4 voe.

3. p. Alleluja laudemus. 6 voe.

31. Christus resurgens. 6 voe.

32. Vespera nune venit. 6 voe.

33. Maria Magdalena et altera Maria. 5 voe. 2. p. Gito euntes,

dicite diseipulis.

34. Congratulamini mibi. 5 voe. 2. p. Becedentibus diseipulis.

35. Ego sum resurreetio. 5 voe.

36. Expurgate vetus. 5 voe.

37. Immolabit hoedum multitudo. 5 voe.

38. Surrexit Christus. 4 voe. 2. p. Laetamini omnes.

39. Angelus Domini. 4 voe. 2. p. Nolite timere.

40. Tulerunt dominum. 4 voe.

41. Salve festa dies. 6 voe.

42. Christus resurgens. 6 voe.

43. Angelus Domini loeutus est. 5 voe. 2. p. Eeee praeeedet

vos in Galilfiam.

44. Quid admiramini. 5 voe.

45. Missa 5 voe. (Kyrie et Gloria.)

46. a) Yiri Galilaei. 5 voe. b) Missa. 5 voe.

47. Ascendit Deus. 6 voe. 2. p. Et Dominus. 3. p. Gloria patri.

48. Ascendisti in altum. 6 voe.

49. Ascendens Christus in altum. 5 voe. 2. p. Ascendit Deus.

50. Non turbetur. 5 voe. 2. p. Ego rogabo patrem.

51. Ascendens Christus. 5 voe. 2. p. Ascendo ad patrem.

52. Ascendens Christus. 6 voe. 2. p. Ascendit Deus.

53. Confirma hoe. Spiritus Domini. 5 voe. (Introitus.)

54. Missa super: Visita quaesumus. 5 voe. (Eyrie et Gloria.)

55. Veni sancte spiritus et emitte. 5 voe. — In labore. —
lux beatissima. — Lava quod est.

56. Hodie eompleti sunt. 6 voe. 2. p. Misit eos.

57. Jam non dicam. 6 voe.
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MU8.-M88. B. 266-274. 15

58. Si quis diligit me. 6 voe.

59. Dam complerentar. 5 voe. 2. p. Dum ergo essent.

60. Paraclitas autem spiritus. 5 voe. 2. p. Nod turbetur cor

vestrum.

61. Veni sanete spiritus. 5 voe.

62. Dam complerentar. 5 voe. 2. p. Facta autem hac voce.

63. Sie enim deus dilexit. 5 voe. 2. p. Sicut Moises.

64. Repleti sunt omnes. 5 voe. 2. p. Loquebantur variis.

65. Also hat Gott die Welt geliebt. 8 voe. (von anderer Hd. Text

nor im Altus. Vorhanden die Stimmen D. A. T. B. V. Vox.)

66. Sanete trinitas. 5 voe.

67. Missa super: Tribularer. 5 voe. (Kyrie et Gloria.)

68. altitude) divitiaram. 6 voe. 2. p. Qais enim cognovit

sensam Domini.

69. Te adoramus omnipotens. 6 voe.

70. Tibi laus, tibi gloria. 5 voe. 2. p. Da gaadiorum praemia.

71. Benedietas Deas pater. 5 voe. 2. p. Benedicite Deum.

72. Tibi laus, tibi gloria. 5 voe. 2. p. Et benedictum.

73. Saneta trinitas. 5 voe.

74. Benedietos dominus Deus. 4 voe. 2. p. Honor virtus et

potestas.

75. Benedictus esto domine. 4 voe. 2. p. adoranda Trinitas.

76. beata Trinitas. 4 voe.

274. 1 Vol. von 217 Seiten in qu. Fol. Part, von Wilb. Fischer.

Enth&It meist Ges&nge von neueren Autoren.

1. Ftir M&nnerstimmen von B. Klein, Bierey, Blum
}
Beetho-

ven und

2. Vittoria (T. L. da): Libera animas omnium fidelium, A.,

2 T., B. S. 104.

3. Ftir gemisehten Ghor: Chorfile zu 4 Stimmen, geistl. Ge-

s&nge von Fasch, Oluck, With. Schneider, C. Schuliz,

Kurzinger, M. Haydn, Aug. Haeser, Ett.

4. Lotti: Orucifixus 6 voe. S. 127. — 8 voe. S. 206. —
10 voe. S. 211.

5. Nanini: Haee dies quam fecit. 5 voe. S. 171 (aueh deutseh).

6. Palestrina: Ingrediente Domino. 4 voe. S. 164 („ „ ).

7. — O salutaris hostia. 4 voe. S. 162 („ „ ).

8. — Salve regina. 5 voe. S. 167 („ „ ).

9. Berndbei: Salve regina. 4 voe. c. B. eont. S. 132.

10. Valotti (Franc. Anton.): Salve regina. 8 voe. S. 148.
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10 Mus.-Mss. B. 276—278.

11. Palestrina: Miserere. 4 voc. S. 138.

12. Vittoria: Vere languores nostros. 4 voc S. 175.

13. — quam gloriosum est. 4 voc. S. 177.

14. Oallus (Jac): Duo Seraphim. 8 voe. S. 143.

15. Lasso (Or!.): Magnificat 1576. 8 voc. S. 153. (1. Disc.

fga.acf.fed.)
16. — Missa 8 voc. 8. 180. (1. Disc, acbaea.)

276. 1 Vol. in hoch Pol. Part, von Wilh. Fischer.

1. Clemens non Papa: Pater peccavi. 8 voc. 2. p. Qaanti

mercenarii.

2. — Ego flos campi et lilium. 7 voc.

3. Vast (Jac): Te Deum landamus. 8 voc 2. p. Tu rex

gloriae Christe. 4 voc 3. p. Te ergo quae-

samus. 8 voc

4. Willaert (Adrianas): Magnificat. 8 voc. (Disc gachc
hhhch.)

5. — Psalmus IV. Com invocarem, In tribnlatione.

8 voc

6. — Ps. 30. In te Domine speravi. In justitia. 8 voc

7. Arcadelt (Jacobus): Pater noster qui es. 8 voc

8. Phinot (Dominicus): Sancta trinitas. 8 voc.

9. Cleve (Joannes de): Erravi sicat ovis. 8 voc 2. p. De-

licat juventutis.

10, Hollander (Christian): Austria virtutes aquilas. (In lau-

dem inclytae domus Austriae.) 8 voc

278. 1 Vol. in hoch Fol. Part, von Wilh. Fischer.

1. Walter (Joh.): Allein auf Gottes Wort. 4 voc

2. Praetoriiw: Mein Eltern mich verlassen han. 4 voc.

3. Burgh (Joa. a): Was kr&nkstu dich, was schreckstu mich.

4 voc

4. Schiite (Heinr.): Wer will uns scbeiden von der Liebe

Gottes. 4 voc et B. cont.

5. Hammerschmidl: Domine Jesu Christe. 5 voc. et B. cont.

6. — Schaffe in mir Gott ein reines Herz. 6 v.

et B. cont.

7. ScMtz (Heinr): Die Himmel erz&hlen die Ehre Gottes.

6 voc et B. cont.

8. — Das ist ja gewisslich wahr. 6 voc et B. cont.

9. Caldara: Begina coeli laetare. 4 voc et Fundam.

10. Eccard (Joh.): Freude tiber Freude. 8 voc.
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11. Durante (Franc): Misericordias Domini. 8 voc. in C dor.

12. Mendelssohn (Felix): Eyrie eleison, Adur. 8 voc

13. Nicolai (Otto): Die Strafe liegt auf ihm, Esdor. 8 voc.

14. — Ebre sei Qott in der Hflhe, Fdar in 3 Ab-

teilnngen. 8 voc.

15. Mendelssohn: Weihnachten, Gdar. Allegro moderate. 8 voc.

16. — 20 8stimm. Ges&nge zu den dbrigen

Eirchenfesten.

21. Caldara (Ant.): Crucifixes, in Amoll. 16 voc. (mit Kl.-A.)

Part

280. 1 Vol. von 127 Seiten in qu. Fol. Part, von Wilb. Fischer.

1. Schiite (Heinr.): Vater unser der da bist. 5—8 voc. at

B. c, andere S&tze sind Solos&tze mit In-

strumentalbegleitung, wie Violinen and

Bass, mit and ohne Orgel.

2. — Ebre sei dir Christe. 4 voc. 8. 13.

3. — Dank sei anserm Herrn. 4 voc. S. 16.

4. — Wer GottesMarter in Ehren hat 4 voc. S. 18.

5. WdUher (Job.): Christe, Morgensterne, leacht ans. 4 voc.

8. 20.

6. — Gott hat das Evangeliom gegeben. 4 v. 8. 2 1

.

7. — (?) Wir glaaben all an einen Gott 4 voc.

S. 22. (Mit einer Bemerkg. von Bocblitz.)

8. Calvisius (Sethus) : Nan komm der Heiden Heiland. 4 v. S. 24.

9. — Veni redemptor gentium. 4 voc. 8. 24.

10. — Helft mir Gottes Gate preisen. 4 voc. S. 24.

11. — Paer natas in Bethlehem. 4 voc. 8. 25.

12. — A soils ortas cardine. 4 voc. S. 25.

13. — Gelobet seyst du Jesa Christ 4 voc. 8. 25.

14. — Vom Himmel hoch da komm ich her. 4 voc.

S. 26.

15. — Christum wir sollen loben schon. 4 v. S.26.

16. — Nan schlaf mein liebes Kindelein. 4 v. 8. 26.

17. Oabrieli (Giov.): Deas meus ad te de lace. 10 voc. S. 28.

18. — Ego dixi Domine. 7 voc. S. 36.

19. — Passionsgesang : O Domine Jesa Christe.

8 voc. 8. 40.

20. — Domine exaadi orationem. 10 voc. 8. 48.

21. — Sancta Maria saccurre. 7 voc. S. 54.

22. — Beata es virgo Maria Dei genitrix. 6 v. 8. 59.

KgL BlbL Dre^ien. 8
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18 Mu8.-Mss. B. 282—300.

23. Oabrieli: Benedictus qui venit. 12 voc S. 63. (1. Disc

d d g fis.)

24. Oabrieli (Giov.) : Jubilate Deo omnis. 8 voc. S. 67.

25. — Magnificat. 8 voc. 8. 84. (1. Disc, a . a

fis g a b b a.)

26. Zelenha (Jobann Disma): Qui tollis peccata. 7 voc et B.

cont. S. 96.

27. Scarlatti (Aless.): Tu es Petrus, Antifona, a due Cori reali

8 voc. et Org. 8. 103.

28. Oabrieli (Giov.): Benedixisti Domine. 7 voc S. 120.

29. Palestrina: crux aves spes. 5 voc. S. 126.

288. 1 Vol. in qu. Fol. Part, von Wilh. Fischer.

1. Leo (L.): Miserere mei Deus. 8 voc. in 2 ChOren (11 Abtlg.).

2. Pachelbel (Joh.): TrOste,. trflste uns Gott. 8 voc. et B. cont

3. — Singet dem Herrn ein neues Lied. 8 voc

et B. c.

4. Palestrina: Nos autem gloriari. 4 voc

5. — Super flumina Babylonis. 8 voc

6. Casciolini (Claudio, 1600—1640): Angelus Domini. 8 voc

7. Anerio (Felice): Vidi speciosam. 8 voc

8. Palestrina: Sicut cervus desiderat 4 voc.

296. Choralbuch f. Orgel. 18. Jh. qu. Fol.

298. Partit., zum Teil Autographe.

1. Aria: Penza ch'io serbo in petto Del. Sign. Maestro An-

dreozzi. In St. Benedetto il Carnaval. 1788. 18 Bll. Par-

titur. Autograph.

2. Aria: N5 per te non ho piti amore Del Sigr. Gaetano

Andreozzi. Part. 14 Bll. Kopie.

3. Dieselbe Arie im Klav.-Ausz. „Per uso di me F. Ceccarolli".

4. Argentina 1771. Del Sign. Pasquale Anfossi. 9 Bll. in

kl. qu. 4°. Partitur-Autograph. Text: Bov'e dov'e si affreti,

f. Sopr.

5. Aria: Ah non sai per questo core Del Sign. Pasquale

Anfossi. Part. 8 Bll.

6. Rondo del Sign. Giuseppe Sarti per II Sign. Giuseppe

Aprile. Text: Teco resti anima mia, Sopr. c Flauto,

Corni, Violini, Viole e Basso. Part. 6 Bll.

7. Ti lascio al ben che adori, Scena e Aria del Sign. Giur

seppe Asioli. Part. 20 Bll. Autogr. in qu. 4°.

300. G. Andreozzi: Arie: No quest' alma mai, f. Tenor u. Orch. Part.
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303. L.Angely: Das Fest der Handwerker. Singspiel. Part. qu. Fol.

304 Louis Angeli: List and Phlegma. Vaudeville, qu. Fol.

310. Partituren in gr. qo. 4°, zum Teil Autographe.

1. Doe Arie del Sign. Badini.

a) Dolce parte del cor. 7 Bll.

b) Se coir affanno mio. 7 Bll.

2. Aria: Fieri vi morsi atroci Del Sign. Vincenso BenattL 16 Bll.

3. Bee. ed Aria del Sign. Ferdinando Bertoni: Tarda il mio

morir. 8 Bll.

4. Aria del Sign. Bertoni: Nell' orror di valle aprica. 15 Bll.

5. Aria del Sign. Ferdinando Bertoni: Ta ci in sen. 11 Bll.

6. Bertoni: Rondo des Telemaco 1777: Del mio ben luci.

6 Bll.

7. [Cantata dal Sr. Caselli.] Aria del S. Franc. Bianchi,

Nel Teatro di Cremona 1775: Se al labro mio non credi.

Soprano c. Violini, Viola e Basso. 8 Bll.

8. Aria del Sign. Franc. Bianchi: Qaeste ch'io porgo. Sopr.

c. Violini, Oboe, Corni, Viole e Basso. 8 Bll.

9. Aria: „Lisettina ah dove sei
u

del Sig. Michele Neri Bondi.

16 Bll. (Autograph?)

10. Recit. ed Aria „Per quel paterno amplesso" del Sign. Borghi*

9 Bll.

318, 1—B. V. Bellini: 5 Nrn. aus Straniera. Part. qo. Fol.

318, 6. Rossini: Arie des Moses ftir B. und Orch. Part. qu. Fol.

318, 7. 8. — 2 Nrn. aus der Belagerung von Corinth. Part.

qu. Fol.

318, 9. — Arie del Elcia: Porgi la destra armatar mit Chor

u. Orch. Part. qu. Fol.

8£4, l. 2. O. Benda: Ariadne auf Naxos und Pygmalion. Melodrama.

Part. qu. Fol.

338. — Borneo u. Julie. Operin 3 Akten. Klav.-Ausz. qu.Fol.

338. A. Bergt: Jery u. Bathely von Goethe. Singspiel. Part

qu. Fol.

340. — Der Schulmeister. Singspiel. Part.

342. — Das St&ndchen. Eomisches Intermezzo. 8°. Part.

344. — Das Dorf im Qebirge. Oper (Kotzebue). Autogr.

qu. Fol.

346. — List gegen List. Singspiel. Part qu. Fol.

354. C. iftum; Die Bftckkehr ins DOrfchen. Operette nach Weber-

schen Melodieen. Part.
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856. F. Baieldieu: Botk&ppehen. Oper in 3 Akten. Part Fol.

863 . Clientbini: Medea. Grofse Oper in 3 Akten. Part. FoL

366 . Partituren in gr. 4°.

a) Ein Druekwerk.

b) Aria „Bella fiamma del mio petto" del Sign. Oimarosa. 6 B1L

e) Vaeillante il passo, Scena e Cavatina del Sign. Cwrcio. 17 Bll.

d) Seena et Aria „Lieta voce al cor mi sento" del Sign. Fari-

neUi. 10 Bll.

e) Duetto del Figlio diletto Del Sign. Giuseppe FarineUi „Valo-

rosi Compagni." Aria: „B©1 Figlio". 22 B1L

f) Autonno 1801. Roma. Teatro Valle Io prigione. Bee. ed Aria

Del Mro. Valentino Fioravanti: „Ame prigione". 16 B1L (Kopie).

968. Cimarosa: II matrimonio. Opera, qu Fol.

872. Qiov. Costa : Bee. ad Aria a Sopr. Che intesi mai. Part. qu. Fol.

378. Dittersdorf: Answahl der vorzflglichsten Alien aos dem roten

K&ppehen. El .-A. qu. Fol.

382. C. Eberwein: Musik zu Lenore von Holtei. Part

$88, Ign. FioriUo: Opera Vologeso. Klav.-Ausz. qo. Fol.

380* — Oper, ohne Namen. Klav.-Ausz. qu. FoL
392. Ant Fischer: Das Hausgesinde. Operette. qu. Fol. Part

410. Qluck: Iphigenia in Aulis. (naeh B. Wagner's Bearbeit 1847.)

Fol. Part

412. — Iphigenia in Tauris. Fol. Part.

414 — Armide. Part. Fol.

416. F. Onecco: a) Aria h Basso: In qual barbaro. Part qu. FoL

b) Polacca h Sopr. con Cembalo.

416. P. Ougliebni: a) Aria a Basso: Parier6 voi. Part

b) Duetto it 2 Sopr.: Che eosa mai ehiedi.

416. F* Himmel: Duetto h, 2 Sopr. dell opera Allessandro Vasco de Gama.

418. C. Qraun: Cleopatra e Cesare. Opera. Part

420. — Mitridate. 1750. Part

434. J. A. Basse: Adriano in Siria. 1752. Part qu. Fol.

428. — L'amor prigioniero. Cantate. Part

430. — Antigono. Opera in Part

432. — Artaserse. Kl.-A.

434/36. — Artemisia. Part u. Klav.-Ausz.

438. — Attilio Begulo. Kl.-A.

440, l. — Cantata per il 3 d'Agosto.

410, 2. — Cantata per il . . . giorno di naseife . . . della

Begina di Polonia Elettriee die Sassonia. Part
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443. J. A. Hasse: Cleofide. Kl.-A.

444. — La danza. Cantata a 2 v. c. strom. Part

446. — Demofoonte. Part.

448. — Demetrio. Kl.-A.

450. — L'eroe Oinese. Kl.-A.

453. — Ezio. Part.

454. — Ipermnestra. Part.

456. — Leucippo. Kl.-A.

458. — Numa. Pompilio. Part. Unter 460 im Kl.-A.

463. — La Scusa. Cantata. Part.

464. — Solimanno. Opera. 1754. Part

466. Hebenztreit: Pelzpalatin and Kachelofen oder der Jahrmarkt so

Rautenbrunn. Posse. Part qo. Fol.

478. Mehul: Duett aus Jacob ond seine Sflhne. Klav.-Ausz.

484. C. Lowe: Der Kapellmeister. Oper. Part.

568. L. Mareschalchi: Aria h Sopr. con Cembalo: Ch'io parta.

568. Sim. Mayer: Cavatina. Ecco a te mi. Part

508. B. v. Miltitz: Taci ingiurie novelle, Sc. ed Aria p. il Sopr. Part

Autogr.

508. — Aria & Tenore. Psyche naht Part

508. L. Mosca: a) Aria h Sopr.: Dammi an segnale.

b) Duetto h Sopr. e Basso: Andate voi solo.

508. Mozart: Terzetto: Se all
1

volti. Kl.-A. qu. Pol.

508. — Terzetto: Mandina amabile. Kl.-A.

516. V. Martin: Una cosa rara. Opera. Part.

530. Sim. Mayer: Rondo a Sopr. Rasserena il mesto. Part.

534. 22. Met: Aria & Sopr. Chi sara quell' alma. Part.

590. Mendelssohn: Ave Maria and Finale aus der Lorelei. Part

584. B. v. Miltitz: Der Condottiere. Komische Oper in 2 Akten.

536. — Alboni and Rosamande. Oper 1835. Part

588. — Czerny Georg. Oper. Part.

540. — Der tflrkisehe Arzt. Oper. Part.

548. — Musik zu 5. M&rz. 1841. (4 Stb.)

544. F. Morlacchi: Cantata per solenizzare il Oiorno natalizio di S. H.

Alessandro Imperatore. 1813. Part qu. Fol.

559. Mozart: Scenarium zu Don Juan.

566. — Clemenza di Tito. Part.

573. Ad. Mutter: Der Talisman. Posse von Nestivi. No. 2 u. 9. Part.

574. — Der Verschwender. Singspiel. Part.

576. Seb. Nasdini: Aria & Sopr.: A questo core. Kl.-A.
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576. Joh. Naumann: a) Aria & Sopr. Part.

b) Cantabile & Sopr. Part.

c) Non so dirse, f. Sopr. Part.

d) Dolce oggetto, f. Sopr. Kl.-A.

e) Solo mi comandi, f. Sopr. Part.

577. —

-

Gustav Wasa. Oper. Part

580. — La clemenza di Tito. Opera. 3 Bde. qu. Fol.

590. F. Paer: a) Aria eon Coro nell' opera Griselda. Quello sguardo.

Klav.-Ausz.

b) Duetto nell opera Sargino: Voi non vedeste. El.-A.

c) Duetto h 2 Soprano: Volentieri o mio. Part.

592. a) O. Paisietto: Duetto & 2 Sopr.: Notte arnica degli amanti.

b) — Duetto h Sopr. e Ten.: Vespina mia perdono.

c) Nicolo Piccini: Aria a Sopr.: Ah non sai per questo core.

Argentina 1770.

d) Marco Portogallo: Cavatina & Sopr.: Prudente mi ehiedi.

e) — Quartetto: Amore e un traditore.

Sftmtlieh in Partitur.

595. Pergolese: La serva Padrona. Intermezzo 1. 2. Part.

596. N. Piccini: La buona figliuola. Opera. Part. 3 Bde. qu. Fol.

600. F. Pillwite: Rataplans Namenstag. Liederspiel.

60S. B. Pisani: Aria h Sopr.: Deh eon i dubbj tuoi non turbar. In

qu. Fol. Part.

604. H. Proch: TreffkOnig oder Spieler und Totengr&ber. Lebensbild.

Part

612. G. Ba8treUi: Aria & Sopr.: Io vado... Deh pensa. Part

612. Ferdinando Rdbuschi: Aria buffa. Cento eosette belle. Part

616. Bossini: Goto e Rondo nell' opera la Generentola.

622. 1. Cavattina: ,,Se mai piii sar5 geloso", del Sig*6 Sacchini, eon

Violini, Viola, Soprano e Basso.

2. Del Sig* Antonio Sacchini, Aria p. il Sopr. con Violini, Oboe,

Gorni in D, Viola. [Nel fatale estremo addio.]

3. Aria Del Sigl Anto. Sacchini, con Corni, Flauti, Violini, Viole

(Col Basso). Larghetto: '„N6 non sospirar mio bene".

Part.

4. Aria Del Sig. Anto . Sacchini: „La bella mia Nemica", eon

2 Viol., Viola e Basso. Part.

5. Sacchini, 1780. Recitedvo: Infelice ei, parti Rinaldo, mit

darauf folgendem Rondo, begleitet mit 2 Viol, Viola, Fagotto

und Basso. Part.
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6. Antonio Sacchini: Recitativo eon Rondo: Palpitante disperato,

begleitet mit Viol, Viola, Corni, Flaoti, Clarinelli et Basso.

7. Sacchini: Aria: Resta ingrata, eon Violini, Viola, Corni,

Oboi e Basso.

8. Sacchini: Aria p. Tenore: Ah mio cor, Begleitang wie oben.

9. Sacchini: Recitativo ed Aria p. Tenore: „Ah se il mio amor"
— „A tu piangi i casi miei'\ Begleitung wie oben in Part

684. A. Salieri: La Cifra. 2 Bde. Part. qu. Pol.

688. O. Sarti: a) Aria nell opera La giardiniera brillante. 1789.

Part* „Malvaggio Donne, donne erudeli."

b) Rendi o Gara il Prence amato, Aria per Soprano.

c) Forza e eh'io parta, Aria per Sopr.

d) Ohgenerosa! oh grande! oh pietosa Isabella, Aria,

per Sopr.

e) Contenta mi rende quel labbro, Aria per Sopr.

La dolce compagna vedersi, Aria per Sopr.

g) Oh ciel! che dissi? e Romal e il Genitore? Aria

per Tenore.

h) Ad Dorina vezzosa ed amabile, Qaartetto. In Part

qu. Fol.

638. Joh. Schenk: Der Dorfbarbier. Part qn. Fol.

644. Bob. Schumann : Der EOnigssohn. Ballade von Uhland. Part

646. «7. Schuster: II Pazzo per forza. 2 Bde. Part. a. Stim.

648.
— Aria nell

1

opera Demofoonte: Sperai vicino.

650,1.2. — Rec. u. Aria des Florio „EUa mi pose in calmo",

m. Orch. Part qu. 8.

650, 8.
— Rondo „Non temer bell' Idol mio", f. Sopr. m.

Orch. Part. qu. 4.

650, 4.
— Aria „I1 caro ben che adoro", f. Sopr. m. Orch.

Part qu. 4.

650, 5.
— Aria „Cara speme ah tu non sai

u
, f. Sopr. m.

Orch. Part. qu. 4.

650, 6.
— Aria des Enea „Dovrei mano l'amore" m. Orch.

Part qn. Fol.

650, 7.
— Rec. u. Rondo des Enea „Io ri lascio e questo

addio" m. Orch. Part qu. Fol.

650, 8.
— Rec u. Aria f. Sopran (der oder des Timante)

m. Orch. „Se me caro Tldol mio.
u Part qu. Fol.

650, 9.
— Rondo „Non temer bell

1

Idol mio". wie vorherg.

Part. qu. Fol.
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650, 10. J. Schuster: Prologo di Orlandi e Schuster. Enth&lt das Reei-

tati? „0 mai d'armati" and die Arie „Stelle al

pill giusto" f. Sopr. m. Klav. quer 4°.

654. Joh. Schwanberger: Aria h Sopr.: Dal cor dell' Idol mio, Part

656. A. Schweitzer: Alceste. Oper von Wieland. Part, nor einige

Stttcke.

660, 1. G. Scdari: Aria & Ten.: Gik la morte in manto. Part

660, 2. P. Vermiglio: Amor mi punge, Oavat Part

660, 3. Vermiglio: „Fate largo al gran Signore" Cavatina des Berto,

m. Orch. Part. qu. 4.

660, 4. Peter von Winter: Aria h Sopr.: Del mio nemico. Kl.-A.

660, 5.
— Cavatina neir opera: il Batto di Proserpina.

660, 6. Nic. ZingareUi: Bee. e Rondo des Apelle „A qualet orrenda

sorte" m. Orcb. Part qu. 8.

660, 7. — Aria nelT opera Giuletta et Romeo (Prendi

l'acciar). Part.

660, 8.
— Rec. c. duetto: „Giusto ciel.

u Part

660, 9 u. 10 wie Nr. 7.

664. F. W. Sorgel: Die neuen Amazonen. Part qu. Fol.

666. L. Spohr: Zemire und Azor. Oper. Part. qu. Fol.

670. A. Tarchi : II Pimmaglione a grande orchestra di Angelo Tarchi
|

Fatto a bella posta per il Signor Francesco Gecca-

relli. Part 2 Bde.

604. C. M.von Weber: Oberon. Part 3 Bde.

606. — Eampf und Sieg. Eantate von 1815. Part

Gedicht von Wohlbrtick.

608.
— Der erste Ton. Gedicht von Rochlitz mit

Musik zur Deklamation von . . . Part, far

grofses Orch.

700. Partituren, zum Teil von Carl von Miltitz geschrieben.

1 Aria di Bastiano nell Opera l'Uniforme di Weigl. Violini.

Viole, Oboi, Clarinetti in B, Fagotti, Oorni in B, Bastiano

Andante. [Mi parea l'amata.]

2. Duetto deir Opera FUniforme di Weigl. Violini, Viole,

Flauti, Oboi, Fagotti, Corni in C, Giannina e Bastiano.

Andante. [Bastion, mio dolce e caro.]

3. Quartette del Opera TUniforme di Weigl. Violini. Viola,

Clarinetti in B, Fagotti, Corni in Eb, Trombe in Eb, Tim-

pani Eb. Giannina Bastiano Maestro Giorgio. [Delia guerra

io vi presento.]
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4. Coro dei Scuolari neir Opera TUniforme, di Weigh Viol.,

Viola, Oboi, Clarin.inC, Fagotti, Arpa, Soprano, Alto, Bastiano.

5. 'Rondo Del mio Cor l'acerba pena eon Eecitativo Lungi s'en

vada per il Clavicembalo ricavato dall' Opera La Principessa

d'Amalfi del Sigr Weigl, di me Ceeearelli. Eecitativo Princi-

pessa. Rondo, Larghetto.

6. La donna, ah si, che'l fin etc. Polacca di Mehul. Duetto,

Pamela Ledi. Allegretto.

708. Zingarelli, N.i Seena ed Aria (Questa non era 6 cara) 2 V.,

2 Fl., 2 Obofc, 2 Clarinetti, 2 Corni, 2 Fag.,

Viola et Basso del Sigr. Maestro Zingarelli,

per Q80 di me Ceeearelli.

11 Stimmen in qu. Fol. von neuer Hd.:

706, 1 m. Angely : das Fest der Handwerker. Oavert. Orch.-Stimm.

706, Is. Asioli: Seena: Eterni Dei chi mai, Basso col B.

706, l z. Bach, D.: Ein Qott, ein wahrer Gott Mftnnerquart. Part. FoL

706, 3 s. Beethoven, L. van: Fidelio. Akt 1, No. 3, 10 a. Finale. Part.

706, 5. Bergt, A.: List gegen List* In Stimmen. Fol.

706, 6f. — Jery und Bfttely. In Stimmen. Fol.

706, 5h. Beyer: Nasenharmonika. Eom. Scene. Cborpartit.

706, 5 b. Bierey: Das unterbrochene Opferfest. Opernscene. Part.

706, 5 n. Blum, O. : Der Sehifekapitain. Vaudeville. Partie der Julie.

706, 6q. — Arie der Josabath aus Athalia „Treue Sorg um-

sonst erstrecket" m. Oreb. qu. Fol.

706, 5r. Baieldieu: Botk&ppehen. Einlage: So andertsich. St. f. Orcb.

706, 7a. Cimarosa: Duetto: Ah mio languide. Part.

706, 7b. — Duetto: Con queste due manine. Part. qu. Fol.

706,7 c. - II pittore Parigino. Arief.^B.: Lei eommandi. Part.

706, 8.
— 3 Aden a Sopr. Singst. m. Klav., 2 V.. Viola u,

Bass. „Quanto h grave il mio tormento", „Sa

pietk nei cor serbate", „Non sb d'onde viene.
a

Bee. et Aria „Sentace mio bel Tessoro", f. Bass

u. St. f. 12 Instr. qu. Fol.

706, 9. Dittersdorf: Aria zu Hieronymus Knicker. Part. qu. Fol.

706, 10. EbeU, H. C.\ a) Lanassa. Oper. Einlage zum 4. Akt Part

und Orch.-St 1802. Fol.

706,11-18. — 8 Arien, je 1 Singst u. Str.-Instr.-St, Fol.

706, 19. Ebers, C. F.: Arie: Ihr lieben Manner hOrt mir zu, ffir Bass.

Part

706, 20. Eisner, J. : Liederu ray* jeden. (Russische) Operette. Druck.

Kg1. BibL Dresden. 4
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26 Mas.-Ms8. B. 7C6—708.

706, 21. Fioravanti : Terz. u. Arie aas Virtuosi ambulanti. Part. qu. Fol.

706, 23. — Die Dorfs&ngerinnen. Oper. Arie: Von der

Liebe. Part a. Stim.

706, 81. Olinka, M.\ Polonaise and Ghor aas: Das Leben f. d. Zar.

Part.

706, 32. Qluck: Orpheus und Euridiee. Ghorst.

706,84/36. Quiglielmi, P. C: Duett: A me scioeco maledetto, per Sopr.

e Basso. Part.

706, 86. — Duetto f. S. u. B. „Ah cara d'amore",

Singstu. 11 Orch. St. qu. Pol.

708, lm. Basse: Piramo e Tisbe. Sinfonia. Part. 1772. qu. Pol.

708, It — Solimanno. Scena VII. Part. qu. Pol.

706, 2. Haydn, J.: Arianna a Naxos. Cantata, Klav.-Ausz. m. Text

u. St. f. Str.-Quartett qu. Pol.

708, 2n. Hitter, A.: Psiche. Ballet 3. Akt. Part Pol.

706, 3. Hofmeister: Der Kflnigssohn von Ithaka. Aria: Ein holdes

liebes Weibchen. Part. qu. Pol.

706, 8a. — Telemach. Oper. Aria: Mentors Gedenke deiner

Ehre. Part qu. Pol.

706, 3 g. Schneider, Fr.: Einlage in Lsouards AsehenbrOdel. Part qu. Fol.

708, 3h. — Cavatine aus AsehenbrOdel: Hoperduto il mio

eontento. Part. qu. Pol.

706, 3 b. Kauer, F.: Das Donauweibchen. Oper. No. 8. Klav.-Ausz.

m. Text qu. Fol.

706, 7. Kunzen, L.: Ossians Harfe. Oper: Lied von der Liebe.

Elav.-Ausz. m. Text

708, 8. Liszt, F. : Chore zu Herders entfesseltem Prometheus. Klav.-

Ausz. m. Text. qu. Fol.

708, 10. Liverati, Giovanni: Aria h Sopr.: Pra poco rivedrai te.

Klav.-Ausz. m. Text und Stim. zum

Streieh-Quartett qu. Fol.

708, 10 f. Loive, C: Der Kapellmeister. Oper. Intermezzo. Stim. f.

Gesang u. Oreh. Fol.

708, 10s. Mcyo, Fr.: Aria k Ten.: Ahi me! tu vedi il mio. Part. qu. Fol.

708, 11. Mareschalchi, L : Bass- Arie: Ch'io parta (1808). Part. qu. Fol.

708, lth. Martini-Mutter: Sopran-Arie a. d. Oper: La festa del vil-

lagio: Ei lo dice, l'ascoltate. Klav.-Ausz.

m. Text qu. Fol.

706,11m. Maurer, Franz: Bass-Arie: Wie ist mir doeh so heil und

wohl. Part. qu. Fol.
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706, 11 il Part, dor Bass-Arie: Flutend sttlrzen heitre Stunden. qu.

Pol. •

708
}
llo. Part. u. Stim. nebst gedrucktem Klav.-Ausz. dor Bass-Arie:

Ach Laura nor dich kann ieh lieben. Fol. u. qa. Fol.

70S, 12. Mayr, 8.: Cavatine: Sara sol mia guida amore h Sopr. Klav.-

Ausz. m. St. f. Str.-Quart. qu. 4°.

708, 18. Mayer: Seena e Cavatine & Sopr.: Con qaal eapriccio. Singst.

mit B. qa. 4°.

708, 14. — Daetto zw. Marianne u. Manaelo: Parto se vuoi mia

vita. Singst. u. Bass in Part. Orchester in Stim-

men. qa. 4° a. qa. Fol.

708, 15. Mercadante: Cavatina der Angelica a. d. Oper: Podesta di

Bargos: L'ha sbagliata il signor Zio. Klav.-

Ausz. m. Text. qa. Fol.

708, 17. Mitter, «/.: Der Kosakenofflzier. Oper. Brachst. Part. qu. 4°.

708, 17 f. Molinari, P.: Becitative. Nur Stichnoten far einen Regis-

sear oder Ghordirektor. qa. Fol.

708,17m. Atorlacchi, F.: II Barbiere di Seviglia. Oper. Terzett. Stim.

qa. 4°, a. Part. qu. Fol.

708,17 b. MorteUari, Aria: Mi dona mi rende. Orch.-St. qa. 4°.

708, 19. Mozart, W. A.: Idomeneo. Atto 2. No. 12. Part. Fol.

708, 20. — Neu eingerichtete Becitative im Don Juan,

wie sie in Karlsruhe zur AusfQhrang kom-

men. 2 Hefte. Von Scene 5 an. Klav.-

Ausz. qu. Fol.

708,21m. — Aria No. 8 des Caesar aus Cosi fan tutte.

Part. qu. Fol. Orch.-St. Fol.

708, 27. MiUler, W.\ Das neue Sonntagskind. 2 Couplets im Klav.-

Ausz. a) Urn Wein ist es ein herrlich Ding,

b) Lasst die Politiker nur sprechen. qu. Fol.

708,27 m. — Klav.-Ausz. der Arie des Hausmeister: Wegen
meiner bleib d' Fr&ula. Im Kupferstich gedruckt.

qu. Fol.

708, 28. — Der Grenadier. Operette. No. 3 u. 4. Part qu.Fol.

708, 80. Nasolini, 8.: La morte di Cleopatra. Oper. Duett des An-

tonio u. d. Cleopatra. Singst. m. Bass. qu. Fol.

708, 32. — Scena e aria variata da me F. C[eccarelli]. Klav.-

Ausz. m. Text. qu. Fol.

708, 34. Natmann, J.: Protesilaus. Oper. Scene des Pilade. Part,

u. Klav.-Ausz. m. Text. qu. Fol.
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710, l. Pacini, &.: Aria der Teodora f. Sopr.: Gome sembravami

bello il mattino. Part. qu. Pol.

710, 2. Paer, F.: Polaeca h, Sopr.; Un solo quarto d' ora. Klav.-

Aa8z. m. Text a. 8tim. f. Streich-Qaart qa. Fol.

710, 2f. — Agnese. opera. Scena ed aria f. Bass. Se far sogno

i miei tormenti. Singst m. Bass a. Orch.-St. Fol.

710, 2 m. — Camilla. Oper. Part Scene des Daca. 1810.

Part. qa. Fol.

710, 3. — Sargino. Oper. Chor f. Klav. arr., a. Terzett m.

Klav.-Begl. qa. Fol.

710, 8 s. — Daetto d. Aeeste and d. Idomeneo. 1794. Part

qa. Fol.

710, 4. — Sofonisba, opera. Daetto h 2. Sopr. d. Sofonisba

a. d. Seipione. 2 Klav.-Aasz. m. Text a. St f.

Str.-Quart. qa. Fol.

710, 5f. Paisiello, 0.: Der Barbier vonSevilla, Oper. Arie d. Dr. Bar-

tolo: man kann etc Singst a. Orcb.-St. Fol.

710, 5 m. — II re Teodore. Oper. Scena des Teodoro: Io

resono. Singst a. Orch.-St Fol

710, 5 s.
— Qaattro gemelli. Daett des Dromio a. d. Sirac:

Vieni vieni. Part. qa. Fol.

710, 6.
— Becit ed Aria: La tua fe l'amore, f. Singst

m. Klav.-Begl. Aria: Care sponde. desgl. Stim.

f. Str.-Qaart qa. 4°.

710, 6f. — II re Teodore, Oper. Bee ed Aria des Teodoro:

Io resono. Part qa. Fol.

710, 6 m. — Die eingebildeten Pbilosopben, Oper. Arie des

Gialiano: Salve ta domine. Part. qa. Fol.

710, 6 p.
— Inganno felice. Daetto baffo: Viadite cosa

avete. Part. qo. 4°.

— Aria f. Bass: Non era ancora. Singst m. Bass,

qa. Fol.

710, 8. Portogdllo, M. : Cavatina a Sopr. : Cbi dice mal d'amore.

Klav.-Ausz. m. Text a. Orch.-8t (8treich-

Inst.) qa. Fol.

710, 9. Praeger, H.: Die Tempelritter. Part, zam Traaermarsch im

2. Akt, 9. Scene and zam Marsch and Chor

im 3. Akt, 2. Scene, qa. Fol.

710, 9s. Bastrelli, J.: Scena ed aria: Se cerca, se dice. Sopr. mit

Bass a. Orch.-St qu. Fol,
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710, 10. Bighini, V.: Becitat u. Tenor-Arie: Ah! Nintendo aversa Dea.

In Stimmen. qa. Fol.

710, 12. — Bass-Arie: Auf and ermannt Each Ihr Freande.

In Stimmen. Fol.

710, 14. — Bass-Arie: Tronebiamo questi congedi estremi.

Orch.-St Fol.

710, 16. — Bass-Arie: Ma gife d' entrambi in volto. Klav.-

Ausz. m. Text n. Orch.-St Fol.

710, 18. — Bass-Arie des Mitridate: Non trova an nobil

core. Part. qu. 4°.

710, 20. — Bass-Arie: Pensa che qnesto istante. Part

qu. 4°.

710, 22. Bitter, P. : Der Eremit anf Formentera. 2 Arien des Ere-

miten. Part. qu. Fol.

710, 24. Baser, F.: Die Fee aus Frankreieb. Duett f. S. u. B. Part.

gr. 4°.

710, 26. Bo88ini: Cenerentola, Open Duett d. Dandini u. Magnified

Un segreto d'importanza. Part. qu. Fol.

710, 28. — Tureo in Italia. Duett d. Fiorilla u. Selim: Credete

alle femine u. Duett d. Geronio u. Selim. Part,

qu. Fol. Letzteres aucb in Stimmen.

710, 82. — Bianea e Faliero. Cavatine der Bianea: Delia rosa

il bel vermiglio. Part. qu. Fol.

710, 84. — Semiramide. Duett d. Semiramide u. Assur. Part

qu. Fol.

710, 86. — Othello. Arie d. Othello u. Duett d. Desdemona

u. Emilia, m. Klav.-Begl. Part qu. Fol.

710, 44. — II Barbi&re di Seviglia. Arie d. Bartolo: Manea

un foglio. Part. qu. Fol.

711, 46. — Zelmira. Cavatine d. Isidoro: Ab gia traseorse il

di. Part. qu. Fol.

710, 48. — Aria des Conte: Ah se destarti in seno. Part 1820.

qu. Fol.

710, 52. Bust: Ariette f. Tenor: SehOne Mftdchen. Part. qu. 4°.

712, 2. Sacchini, &.: Tenor-Arie: Ah mio cor. In Stimmen.

712, 3. Salieri, A.: gedruckt

712» 4.
— Palmira, Oper. Arie des Oronte: Sopra il volto

sbigoUito. Part. qu. 4°.

712,4m. Sassaroli, 0.: Scena e Duetto: Sappi mia dolee vita. Park)

ma tu ricordati. Orch.-St Fol.
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712, 4 b. Sassaroli, (?.: Cavatina des Gervasio: „Vado resto che far-

deggio." Part qa. Pol.

712, 5 s. Schmid, A. (Mttller): Die beiden Nachtwandler. Arie des

Tommaso. Part. qa. Fol. Orch.-St. Pol.

712, 5v. Schmieder, L.: Die beiden Savoyarden. 2 Singst. Fol.

712, 5 z.
— Der reisende Student. No. 4. Einlage. Part

qa. Fol.

718, 6. Schuster, Ig.: Hondo „Non temer bell' idol mio.
u

Orch.-St

qa. 4°.

718, 7.
— Se me caro l'idol mio. Aria Tenore. Orch.-

St. qa. Fol.

718, 11. Spitzeder, Jos.: Der Sehnee. Arie: „Sehon lange ging ieh

still and stumni", f. Tenor. Stim. m. Klav.-

Ausz. m. Text

718, 14. Stiegmann: Couplet: „Wir Ziehen zum Streit", far Tenor,

aus: Ich m5cbte wohl ein Mann sein. Part. Fol.

718, 17m. Wattner, 7.: Arie fttr Bass: Sei pari voti meL Part qa. Fol.

718, 17 p.
— Arie fttr Bass: Endet, ach endet ihr guten

Gdtter. Part qu. Fol.

718, 18. Wdtther (Ignaz): Terzetto des Horibel, Incredibel and Tutti-

fax: Coda, cada il tiranno. Part. Fol.

718, 19 f. Weber, C. M. v.: Elav.-Ausz. m. Text nebst Orch.-St za dem
Rondo nebst Becitativ f. Sopran: thearer

Geliebter bald knflpfen wir beide. Fol.

718, 20. Weigl, J.: Aria a Sopr. Elav.-Ausz. m. Text a. 5 Stimmen

far Streichinstramente: „Qaeste fragole dolci

odorose" a. d. Oper L'Uniforme.

718, 22. Hiller, J. A.: Die Jagd. Klav.-Ausz. m. Text qa. Fol.

718, 24. Winter, P.: Aria & Sopr.: Del mio nemico fato. Klav.-

Ausz. m. Text a. St f. Str.-Qu. qu. 4°.

718, 24 f. g. — Das unterbrochene Opferfest Die Singst der

Partie des Mafferu, Bass. Ms. in Fol. —
Elav.-Aasz. des Quartette No. 4: Zieht ihr

Erieger. — No. 15 der Partie des Inkas:

Mein Leben hab' ich ihm za danken. —
Nr. 18 Quartett: Kind, willst du.

718,24m. — Aria des Simias „Contro gli afianni" a. d.

Oper: „I1 Sacrificio interrotto." Part qu. Fol.

718, 24 s. — Part, des Sopranduetts der Daphne and Chloe:

Wie 0d ist alles urn mich her. Part. qu. Fol.
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718, 25. Wodfl, Jos.: Der Eopf ohne Mann. Oper. Arie des Soli-

mann: M&dchen. Part. qu. Pol.

712,25m. Wranitzky, Paul: Scena a 12 instram. e voc. Basso di

Wranitzky. 13 St Fol. Text: No, ehe

non ha la sorte. Aria: Vo solcando an

mar erudele. Klav.-Ausz.

712, 26. ZingareUi, N.: Aria & Sopr.: Prendi l'acciar tirendo, Klav.-

Ausz. m. Text u. St. f. Str.-Inst. qn. Fol.,

u. Sing- a. Orch.-8t Fol.

712m 36. Bomanze far Bass, Part „Dareh Busch and Sumpf." Aator

unbekannt.

[Folgen noch in 712 m eine Beibe anonymer Arien,

Lieder, Ouverturen a. Terzetto, daranter die ganze Musik

zu Wallensteins Lager and Tod, Part a. Stimmen, schein-

bar viel benQtzt. qu. Fol.]

718, 22. a) Oaverture za Achilles von Paer. Klav.-Ausz. Fol.

b) Sopran-Cavatine im Klav.-Ausz. ohne Aator: Qael foeo

tenero, oder Allm&chtige Liebe, dein heiliges Feaer. Klav.-

Ausz. m. Text. Fol.

c) Ouvertare za Lodoiska, von Chenibini. Klav.-Ausz. Fol.

718, 24. a) Vogler. Hermann von Unna: Adagio: Ewiger Gott, da

Mildrer der Schmerzen, f. Sopr., T., Basso „cantante e

Cembalo." Part qa. Fol.

b) Vogler: Klav.-Ausz. der Bomanze von Ida f. Sopran: Die

da sinkend unter Sehmerzen. qa. Fol.

e) 2 Adagios von Mozart for Elavier and ein Andante von

Schuster im Klav.-Ausz.

d) Kunze. Sehnsucbt eines Liebenden: „Immerdar mit leisem

Weben", mit Pianof.

e) Dalberg. An mein Klavier: „Du holdes Kind des Traums",

f. Sopr. and Klav.

f) Der Abschied von Gdthe: „Lass mein Aug' den Abschied

sagen", f, Sopr. a. Klav., o. Aator.

718, 26. Terzetten f. 2 Sopr. u. Bass, oder Sopr., Ten. a. Bass, von

Mozart, L. von CaU and Paer. Fol.

714. Almadero. Oper in 5 Akten. Slimmen. Zum Teil Part Fol.

716. Lannoy. Ein Uhr. Melodramen. Part Fol.

722. Sammlung verschiedener Arien m. Pianof. qa. Fol.

725. Partitar des 2. Teiles einer anbek. Oper mit polnischam Text,

qa. Fol.
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730. 1 Vol. Sammelband. Partituren in gr. quer 4°.

Misc. 1. Angrisani, Carlo: Tre Notturni.

1. Or che in placido, Sopr., Bass c. Clavicemb.

2. Fra la notte, ebenso.

3. Bel goder, ebenso. 10 Bll. qa. Pol.

Misc. 2. Antonolini: Romanze des Orseo „Perdnta larbitra.
44

6 Bll. Klav.-Ausz. m. Text. qu. Fol.

Misc. 3. Cannabich, Carlo: Tre Canzonette h, Tre Voci.

1. Ti sento sospiri. —
2. Voi sole oh luoi.

3. E non vuoi for Sopr., Ten., Bass und Klavier.

qu. 4°.

Misc. 4. Druck.

Misc. 5. Alegretto del Sgr. Conte di Hatzfeldt Stato Jlinistro

di Sassonia: ,,Che grazioso pateletto" f. Sopr. and

Elav. oder Zither. 2 Bll.

734. Blangini, F.\ Nottarni k due Voci, m. Qaitarre and Cembalo.

Part. qa. Fol.

736. Bruhl, Comtesse de: Neuf chansons pour le clavecin. Mit

Text qa. Fol.

746,19. Beigel
y

G.: Gesaagskompositionen mit Begleitang des Pianof.

qu. Fol. Autogr.

746,19 a. — Mehrere 3- und 4st Canons. 1796. qa. Fol.

Autogr.

746,35a. Bergt, A.: Terzetto, Alte und neue Zeit, f. S., T., B. St.

qa. Fol.

746, 53. Branctt, J.: Lied: Vergiss mein nicht, f. Sopran und Klav.

Fol.

748. CcMara, Ant: 10 Madrigale. 1732. 1 Vol. in hoch Fol.

von 86 Seiten. Part, von Wilh. Fischer.

1. Deir aom la vita, 4 voc. c. B.

2. Mio Dio, 8' in dall' eterno, 4 voc. c. B.

3. La speranza nelF aom gemella, 4 voc. c. B.

4. Vola il tempo qual vento, S. A. T. B. a. Cembalo.

5. La 8h morbide piume, S. A. T. B. u. Cembalo.

6. Ogni Bruto ogni Fera, S. A. T. B. u. Cembalo.

7. Povera Fedfel In fasce, S. A. T. B. a. Cembalo.

8. Fra pioggie nevi e gelo, 2 S., A. T. B. a. Cembalo.

9. De pia ceri foriera giunge, 2 S., A. T. B. u. Cembalo.

10. Egl' b un piacer al core portar, 2 St., A. T. B. a. Cembalo.
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768, 1. Eberl: Der Traum. Lied f. Sopr. o. Klav. qu. Fol.

762, 3 m. Ehrenberg: Der Abend von Matthisson, 1784, f. Sopr. u. Klav.,

zum Schluss Chor u. Elav. Fol.

7ti£ 13. Engelmann, J. <?.: Meia Lebewohl, f. Sopr. u. Elav. qu. Fol.

762, 22 m. Fischer, C. L.: Scheiden, f. Sopr. u. Klav. qo. Fol.

76% 23. Fischer, W. E.\ Zum neuen Jahre, f. Sopr. u. Klav. Fol.

u. qu. Fol.

768, 23 m. Fischer, WUh.: V5glein mein Bote, f. Sopr. u. Klav. qu. 4°.

764. Berthold, Th.: Wiegenlied von Ernst, Pr(inz) v. S(achsen)

C(oburg) G(otha), f. Sopr. u. Klav. qu. Fol.

770. 1 vol. in gr. quer 4° von 111 Seiten.

15 Duetten von Qabussi (italienischer und deutsoher Text).

1. Se o earo sorridi.

2. II tempo: Mira spuntar la rosa.

3. La moda: Graziose vedovelle.

4. La Golomba: Una Candida . . .

5. II Bivedere: Mi balza in petto . . .

6. La Bonda: Tan taralaron . . . Gueti.

7. Invocazione a Venere: Scendi dal terzo giro.

8. La colpevole estinta: Pace ad un' anima.

9. La Bimembranza: E larva che . . .

10. I Pescatori: Prima che l'alba.

11. Le Zingare: Oggi qui domani.

12. II Solitario: D'onde vieni.

13. Le spose dei orociati. Frascorter venti lune.

14. La Festa: Fra i nappi.

15. II volo: Una sola . . .

782, 1. Gabriel, F. W.: 4 Lieder ffir frObliche Laune. 2st. m. Klav.-

Beg). qu. Fol.

784. Mise. 1. Handel, G. F.: 2 Duetti a Sopr. e Alto. Slimmen.

qu. Fol.

784. Misc.2.-2 Duetti a Sopr. e Contralto m.

Bass. Part. qu. Fol.

804. Handrich, C. : Das traurige Turnei. Ballade fiir Ten. oder

Sopr. m. Begl. des Pile. qu. Fol.

804, 19. Haydn, Jos.: Festgesang bei der Verm&blung des Prinzen

Friedrich von Sacbsen mit Erzb. Caroline von

Osterreieb: „Von der Donau Blumenstrande,

kam die kaiserliche Braut
tk

, nach der Melodie

des iteterr. Yolksgesanges : „Gott erhalte Franz

Kgl. BibL Dresden. 5
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34 Mus.-Mss. B. 804-821

den Kaiser", von J. Haydn, f. 2 Sopr., Ten.,

B. u. vollst. Orcb. Stimmen. Fol.

804. 56 a. HiUer, Ferd. : Die lnstigen Musikanten. Oreh. u. Chor. Part.

Fol. Von der Hand Wilh. Fischer's (geb. bei

Kuttenberg in BOhmen).

866. Javurek: Lenore, von Burger, mit Klav.-Begl. qn. Fol.

810, 33 m. Keller, Carl: Der Blinde. Lied f. Sopr. m. Klav.-Begl. qu. Fol.

810, 61. Kleist, George, Freih. v.: Lenzessehnsucht. Lied far Sopr.

m. Klav.-Begl. qu. Fol.

810,59m. Kreipl, J.: s' MailGfterl. Lied f. Sopr. m. Klav.-Begl. Fol.

810, 62 f. Kreutzer, K. : Sehfitzenlied (4 HSrner, T. B.) Part. qu. Fol.

810, 62 m. Krug, Fr. : Der Morgen auf d. Bergen. 4 Mst. Part. qu. Fol.

818. Misc. 3. Kunzen, Frdr. L. Aem.: Lenore. Ein musikal.

Gem&lde. 1 Sgst m. Klav.-Begl.

qu. Fol.

818. Misc. 14. MUtitz, B. v. : Adels Sitte. Lied f. Bassst m. Klav.-

Begl. qu. Fol.

818. Misc. 16. Morgenroth, FA.: 5 Maurer - Lieder fiir 1 Sgst

m. Pfte.-Begl. auch zu I, III u. V.

Part. f. FL, Klar., 2 Fag. Autogr.

qu. Fol.

818. Misc. 17. — 2 Lieder f. S. m. Klav.-Begi Autogr.

qu. Fol.

818. Misc. 18. — 3 Maurerlieder far 1 Bassst mit

1 Flauto, 2 Klar. u. 2 Fag. Part

qu. Fol.

818. Misc. 19. — 2 Lieder f. 1 Sopranst. m. Pite. a.

FlSte. qu. Fol.

818. Misc. 20. — 4 Lieder f. Sopr. u. Klav. qu. Fol.

823, 35. Levinsky, Ign.: W&s i Mies gern sein mocht 1 Sgst. m.

Klav.-Begl. Fol.

822, 63. Liszt, F: 2 Lieder: a) Es lebteine Batt' im Kellernest. qu.Fol.

b) Rheinweinlied f. Klav. arr. m. Text,

qu. Fol.

824. Mendelssohn: Lieder u. Gesange m. Begl. d. Pfte. (49 Stock).

qu. Fol.

826. Morgenroth, F. A.: 6 Lieder fttr 2 Sopr., T., B. u. Klav.

1. Werkchen. Part. qu. Fol.

827. — 6 Lieder von G. W. Finck, f. 1 Sgst
m. Klav. 2. Werkchen.
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888. Morgenroth, F. A.: 6 Lieder von G. W. Finck, f. 1 Sgst.

m. Elav. 3. Werkchen.

839. Misc. 1. Miihle, C. G.: Ps. 33. op. 27. f. S.A.T.B. Part.

qu. Pol.

889. Misc. 2. — Cantatine am Sehlasse eines alten

und Anriss eines neaen Jahres.

op. 9, 1825, f. S. A. T. B. m. Klav.-

Begl. Part. qu. Fol.

889, b. Misc. 2. — 3 vierst. Lieder, gedicht. von Hohl-

feldt f. S. A. T. B. Part. qu. Fol.

889. Misc. 3. — Aufblick. 4st. Ges. f. S. A. T. B.

mit Pfte. Part. qn. Fol.

889. Misc.4.-2 vierst. Ges&nge. op. 31, f. S, A.

T. B. m. Pfte. Part. qn. Fol.

836, 27. Marschner, H.: Die lieben blauen Augen. Lied f. Sopr. 0.

Pfte. qo. Fol.

888,27 a.
— Frtthling. Lied f. Sopr. n. Pfte. qn. Fol.

836, 38. Mendelssohn: Festgesang znr Er5ffnung der am ersten Tage

der S&kularfeier der Erfindung der Buchdrucker-

knnst 1840 . . . stattgefundenen Feierlicbkeiten,

f. Mftnnerchor m. Bleohinstrumenten. Part. 4°.

896,60a. Mozart: (Eheliche) Gute Nacht n. Guten Morgen. 2 Lieder.

Klav.-Ausz. m. Text. qu. Fol.

846, 3. Naumann, «7. (?.: An die Valker, f. 1 Bassst. Klav.-Ausz.

m. Text. Fol.

£46, 8 a,
— Aedone und Aedi oder die Lehrstunde,

von Elopstock, f. 1 Sgst. m. Klav. Fol.

816, 3 b. — Duettino, Da voi cari, m. Bass. qu. Fol.

&46, 7. Neeb, H. : Der Gefangene, f. 1 Sgst. m. Klav.-Begl. qu. Fol.

846, 33m. Kaiser Don Pedro: Hymno Constituonal, t. f. 1 Sgst. m. Klav.,

t. S. A. T. B. m. Klav. Part. qu. Fol.

846, 47. Plessen, L. von.: Vokal-Quartett f. 4 Mst., op. 58, St. Fol.

846, 48. — Gebet fflr M&nnerquart, Part. qu. Fol.

u. 3 St. Fol.

846, 49. — Trinklied far Mftnnerquart. Part. m. Klav.

u. 4 St Fol.

846, 50. — Und wlisstens die Blumen. Lied f. 1 Sgst.

m. Klav. qu. Fol.

858, 7. Bastretti, J.: Arabische Barcarole und Kriegers Abschied.

Lieder f. 1 Sgst. m. Klav.-Begl. qu. Fol.

5*
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36 Mu8.-Mbs. B. 858—882.

86a 7m. Redlich, W.: Canzonetta. Part. 14. Dez. 1797 (Viol., Viola,

Flauto, Voce Basso), qu. Fol.

868, 10 f. Reichardt, J. F.: Hektors Abschied, f. 1 8gst m. Klav.-Begl.

Pol.

868, 17. Reiner, J. E. : Schdn Suschen. 1 Sgst. m. Guitarre. qu. Fol.

858,20m. Reissiger. G: Gantate, Heil! Heil and Grafs, zar Abend-

musik auf den illuminierten Schiffen in Pill-

nitz, bei Gelegenheit der Verm&hlung 8. Egl.

Hob. des Prinzen Albert mit Prinzessin

Carola Wasa. (S. A. T. B. Stimmen). qa. Fol.

868,21m. — Der Sftnger. Quartett f. 2 Ten. a. 2 B. Part.

858, 25 s. Ries, F. : Trallerlied. Trarira. M&nnerquartett. Part. qu. Fol-.

858, 28. Rochlitz, F. v.: Frau Musica. 2chflrig. Je 2 T. u. 2 B.

Part qn. Fol.

860. Misc. 6. Salieri, J.: Ah no cosi crudel. (2 Sop. eTen.) Part.

qu. Fol.

870. 1 vol. in quer Fol. Hds. von Miltitz. 1820. Part, von

17 BU. Enthftlt

Steffani, Agostino, 13 Duette f. Disk. u. Alt mit Be.

1. Lungi dall Idol.

2. Nulla pin mi rierea.

3. In si misero stato.

4. Peggio far non mi puo.

5. Che volete o crude peoe.

6. Or sfe il cor non b piu mio.

7. Gome poss' io penar.

8. Occhi perche piangete.

9. Placidissime eatene.

10. Affanni pene e guai voi.

11. Rio destin che a tutte.

12. Ma per piii lungo stento.

13. felice l'onda del fonte.

(Zwischen 1 u. 2 befindet sich ein Blatt, dessen Text auf

der Vorderseite beginnt: En inferno piu tormi, und auf

der Bflckseite: Mala mia fiera sorte).

88% 6m. Saupe, B. E.: Zwiegesang von Beinicke, f. S. n. A. mit El.

qu. Fol.

88% 7. Schade, G : Weilst Du immer noch in dunkler Ferae, Duett

f. 2 Sopr. m. Klav.-Begl. 1828. Fol.

882, 55. Schneider, Fr.: Das deutsche Lied. 4 Mst. 4°.
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888,64m. Schroeder, W.: Lieder and Ges&nge fttr A. oder B. m. Pfte.

qa. 4°.

888, 65 n. Schubert, Fr.: Gretchen (Ach oeige Da Schmerzenreiehe),

f. 1 Sgst. m. Pfte. qa. 4°.

888,69m. Schid*. J. A. P.: Tischlied, f. Sgst. a. Kl. Pol. 1 Blatt

A of der Rttckseite: Allegretto grazioso del Sig. Tuerk

(f. Klav.)

888, 97. Stahlknecht, A. H.: Abschiedsgesang bei Abzug des Herrn

Chordirektors Fischer. 4Mst. Part. Pol.

888, 116. Strauss, Joh.: Elisabethen-Walzer, f. 2 Sopr., 2 Ten., 2 Basse,

arrangiert von A. Lortzing. Part. qa. Fol.

894. Misc. 2. Vaccai, Nic.: La Rosa, f. 1 Sgst m. Pfte. qa. 4°.

894. Misc. 4. Zumsteeg, J. R.\ Lenore. Ballade fttr 1 Sgst. m. Klav.

qu. Fol.

896, 90 f. ZeUer, F.: Invocavit. Qaartett f. 2 Ten., 2 Bas. 4 St. Pol.

898. 1 Vol. in hoch Fol. von 67 Bll., von denen aber nur die

Hftlfte beschrieben ist. Partitar von einer Hand des

18. Jahrb. Titel aaf dera

1. Bl. „Ein Band verschiedener italienischer and deatscher

Arien fttr Violine and Klavier."

2. Bl. Canto solo. Aria. Cor mio te solo adoro, 3 Strophen

(mit B. cont) folgen andere obne Antornamen.

9. Bl. Carissimi (Giacomo): Du (?) profonda meraviglia, Canto

solo e B. c.

Folgen bis Bl. 38 andere Arien ohne Autor. Yon Bl. 38

ab mit deatschem Text.

1. Scbnelles Wild, belaabte Wftlder, 8 Strophen. [Obgleich

Arien genannt, sind diese Stttcke doch nar Lieder. Mit

bez. B.]

2. Both beschftumte Meereswellen. 10 Str. Bl. 38.

3. Ach Venas da schftner and leachtender stern. 8 Str. Bl. 39.

4. Bewege dich nicht, wass dir auch geschicht. 6 Str. Bl. 40.

5. Ich die Ged&chtnass bin den GSttern. 4 Str. Bl. 40 verso.

6. Dich sihet man allein im weiten baw der Erden. 4 Str.

Bl. 41.

7. Wer aafrieht ist gesint, C. a. B. mit bez. B. Bl. 41 verso.

8. Weint ihr Berge, weint ihr Httgel, Daett. Bl. 42.

9. Mir, der best&ndigkeit reicht her die sieges zweige. 4 Str.

Bl. 43.

10. Nimb mein Geist der seafzer. 2 Str. Bl. 43 verso.
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38 Mus-Mss. B. 900-908.

11. Eifersueht ich kan dein plagen nor nicht lenger mehr
ertragen. 2 Str. Bl. 44 verso.

12. Kan Niemand diesen Mars und seine schaaren gleichan.

4 Str. Bl. 46.

13. Tranquilles coeurs prepares. Bl. 46.

Folgen weifse Bll. bis Bl. 67.

900. a) Mendelssohn (Felix), Duetten m. Klav.-Begl.: Maiglttckchen.

Grafs. Herbstlied. Abschiedslied der Zugvogel. Sonn-

tagsmorgen. Das Ahrenfeld. Lied: Wozu das VOglein.

b) Kiicken, Daetten m. Klav.-Begl. Ieb denke dein. Bar-

carole. Des Morgens in der Frfihe. Die Fischer. Der

JUger. Das M&dchen am Strande. Die Heimkehr. Miiller-

herz. Absehied der Sehwalben. FrOhlingsglocke. Volks-

lied: Ach wenn dort mein Schatz k&m.

c) Becker (Julius), Duetten m. Klav.-Begl.: Notturno: Durch

die laue FrQhlingsnacht. Wo sich gaiten jene Schatten.

Gondellied: Gleite binan . . .

d) Kreuteer (Konradin), Duett m. Klav.-Begl.: Sprache be-

glflckter Liebe.

e) Neukomm, Duett m. Klav.-Begl.: An mein Schifflein.

i) Rmssel (L.), Duettino m. Klav.-Begl.: Um Mitternacht.

g) Rossini, Duettino m. Klav.-Begl.: Vederlo piangere.

b) Mendelssohn (Felix), Duetten m. Klav.-Begl.: Sonntags-

morgen. Das Ahrenfeld. Lied aus Buy Bias: Wozu der

Voglein ChSre. Hierzu auch Part, der Streiehquartett-Begl.

i) Beissiger (F. A.), Duetten m. Klav.-Begl.: Sonnenschein.

Meine Heimath. An die Natur (ohne R.'s Name). Meeres-

stille. qu. Fol.

902. Duetten m. Klav.-Begl. Aufser gedruckten Werken sind einige

italien. RighinVwhe Ges&nge und „Lob des Gesanges" von

Fr. Tiber vorhanden. qu. Fol.

906. Quartett-Partituren fQr S. A. T. B. in qu. Fol. von Riem
Mendelssohn, Spohr, Schumann, Benedict, Curschmann*

J. F. Reichardt, HaupUnann, Dane, Triest, W. Fischer jun.,

Reissiger, Blum, H. Esser, Spohr.

908. Enth&lt Terzette, Quartette und Quintette, z. T. m. Klav.-Begl.,

fUr Gesang in Part. Fol. von Gherubini, S. M. D. Gatter-

mann, Ferd. Hiller, J. Mahring, B. Moerike, B. Reinick

C. F. Rungenhagen, J. P. Schmidt, Friedrich Schneider (6),

Bob. Schumann (8) und Ungenannten.
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910. Ein Sammelband von Liedern uod Ges&ngen mit Klavier-

Begleitung von 210 Seiten. An Komponisten sind genanni:

• AndrSe, Antonio del Costenai, Dietrich, Guglielmi, M. Hausius

(M. Carl Gottlob), Haydn, Hiller (Joh. Ad.) S. 83 u. 85, Him-

mel, Marpurg, Morschel (Dr. E.), Monsigny, Naamann (Joh.

GottL), Neefe, Mirai von Oertel, Overbeck (Christian Adolph),

Frftulein von Paradies, Paulsen (wahrseheinlich Earl Friedrich

Ferdinand), Preu (Friedrich) 2 Nrn. S. 120 u. 130, J. Ch.

Richter, F. S. Rose, Sack, Sarti, Schubarth, Schweitzer, Tag,

Dr. Weis und Weise. Aufserdem kommon noch Claudius und

Siegm. Frh. von Seckendorf vor, die aber wobl nur als Dichter

genannt sind. Die eingeklammerten Vornamen fehlen im Ms.

912. Liedersammlung, Singst. mit Pfte., in qu. Fol. Enth&lt Kom-
positionen von Curschmann, A. Fesca, W. Fischer jun., Jos.

Ereipl, Fr. Kticken und Proch.

914. 17 Frtihlings- und Wanderlieder mit Pfte. von Conradin

Kreutzer,

9 Lieder von Curschmann,

9 Lieder von J. Dessauer,

1 Lied von Heinr. Proch. qu. Fol.

916. Partitur 4stim. M&nnerges&nge, 1839 vom Ghordirektor Fischer

geschrieben. An Komponisten sind genannt: Eisenhofer (Frz.

Xav.), Klamer-Schmid, Kreutzer, Kuhlau, Lindpaintner, C.Ltiwe,

Marschner, F. Mendelssohn-B., Mozart, Franz Otto, Otto (Aus

der Wolken Purpur), B. E. Philipp, Reissiger, Righini, Ritschel

(Georg?), Fr. Schneider, Frz. Schubert (Wie schdn bist dn),

Spohr, Taubert, Wolfram (Joseph Maria ?), Zelter, Zollner.

Dazu ein Notturno von Blum f. 3 T. u. 3 B. qu. Fol.

981 a, 2. Duetten f. Gosang m. Klavier von Lindpaintner u. Wagner.

qu. Fol.

981 a, 4. Lieder ftir Gesang mit Klavier von A. F. Lindblat, Maria

Konig und Rungenhagen. qu. Fol.

921 a, 6. Lieder ftir Gesang mit Klavier von J. W. Kailiwoda, Lind-

paintner und Aug. Schaeffer. qu. Fol.

981a, 8. Lieder ftir Gesang mit* Klavier von Josef Dessauer, Gumbert,

J. W. Kailiwoda, Conradin Kreutzer, Fr. Kticken und Valeria

Vogeler. qu. Fol.

981 a, 10. Lieder ftir Gesang mit Klavier von Fr. Abt, Beethoven,

C. L. Fischer, Ferd. Gumbert, M. Hauptmann, B. Klein und

Heinr. Marschner. qu. Fol.
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40 Mus.-Mss. B. 921.

981 a, 12. Lieder far Gesang mit Klavier von Alex. Fesca, Ferd. Gam-
bert, J. W. Kalliwoda und Fr. Kflcken. qu. Fol.

921 a, 14. Terzetten fur 3 Soprane und Klavier von Fr. Curschmann,

Heinr. Dorn, Fr. Laebner, Leonhardt, Bob. Schumann, 0.

Thiesen and Richard Wtierst. qu. Fol.

921 a, 16. Lieder f. Gesang m. Klavier von G. T. Brunner, Jos. Dessauer,

J. W. Kalliwoda, Fr. Kiicken, H. Marscbner, Georg Mflller,

C. G. Beissiger, J. N. Schelble, Weigl und Zelter. qu. Fol.

921 a, 18. Lieder fflr Gesang mit Klavier von Beethoven, Danzi, Bimmel,

Both und K. M. von Weber, qu. Fol.

921 a, 20. Lieder fiir Gesang mit Klavier von Garat, Gossec, Gr&fe und

Hurka. qu. Fol.

921 a, 22. 3 Lieder von ungenannten Komponisten mit Pile. qu. Fol.

921 a, 26. 3 Lieder von Ungenannten, m. Pfte. qu. Fol.

921 a, 28. Lieder von Freytag, Gr&ser und J. A. P. Schulz, f. Klav. m.

Text. qu. Fol.

921 a, 30. Lieder von Hurka, Beichardt und Weinlich, f. Klav. m. Text

qu. Fol.

921 a, 32. Neujahrswunsch 1784. 2 Lieder von Ungenannten, f. Klav.

m. Text. qu. Fol.

921 a, 34. 2 Lieder von Louis Dames und Lindblatt, m. Klav.-Begl. qu. Fol.

921 a, 36. Lieder von Mozart, J. Bossini, F. G. Schubert, Tflpler, m.

Klav.-Begl. qu. Fol.

921 a, 38. Lieder von Kflcken, Mendelssohn und W. Mttller, m. Klav.-

Begl. qu. Fol.

921 a, 40. Bomanze aus dem Bettelstudenten (NB. einer alteren Kom-
position), fflr Gesang und Bass. Kopieen aus „Ghansonnier

des Graces a. 6—9"
f. Gesang. qu. Fol.

921 a, 42. Lieder von Ungenannten, m. Klav.-Begl. qu. Fol.

921 a, 44. 2 Maurerlieder von Bruder Schneider und Weber. Quartette

fttr M&nnerstimmen. Stimmen. qu. Fol.

921, 8 b. 2 dreistim. Lieder von Ungenannten. 1 Quintett von Zum-
steeg. Part. Fol.

921, 8 c. 8 zweist. Lieder von Ungenannten. Stimmen. Fol.

921, 8d. 4stim. Lieder von F. Schneid&r, 3stim. von CaU, 3stim. von

K. M. von Weber, 4 si. von Bergt. Part, auf 2 Notensyst Fol.

921, 8e. Sextette von W. Fischer, Mendelssohn (Tenor 1 fehlt) und

Beichardt, in Stb. Fol.

921, 8f. 12 Duette far Sopran u. Alt von Kflcken, Mendelssohn und

Ungenannten. In Stb. 4°.
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Mu8.-Msa. B. 921—1000. 41

921, 8g. Sammlung von Liedern mit Klavier von Ungenannten. gr. 4°.

921, 8h. Ein- und zweistim. Lieder mit Klavier von Fr. Kttcken, F.

Mendelssohn und G. G. Beissiger. Fol.

921, 8L 11 Lieder fttr 2 Tenor und 1 Bass in Stim. von Ungenannten.

928. Aprile, G.: Solfeggi. Bidotti per la voce di Basso, qu. Fol.

913. Mazzoni, A.: Solfeggien fttr S. c. B. c. (I. II.) qu. Fol.

913 a.
— Solfeggi far T. kl. qu. 4°.

944. Perez, David: (1711) Duetti per studio a due voci perfette

di Soprano e Basso, m. bez. Bass. qu. Fol.

956, l. Aprile, D. G.; Singttbungen f. Sopran. 4°.

956, 7. CheruUni, L.: Solffcges avec des variations f. 3 verscb. St.

mit B. cont. Part. qu. Fol.

95ft, 7 m. Crescentini, G. : Fortschreitende Solfeggien f. S. u. A. Stim-

men. 4°.

956, 8. Crivetti, Z>.: Progressive exereices pour la voce con accom-

pag. di Piano, qu. Fol.

956, 30. Solfeggien e. unbek. Komponisten mit Elav. j(Inkompl.)

qu. 4°.

966. Borghi: 6 Duetti k 2 Violini. 2 Hefte. Fol. ,,Apartiene a

Franz Schubert."

968. Fodor: 3 Duos concertants pour 2 violons. 2 Hefte. Fol.

972. Mtttitz, B. v.: Quartette fttr 2 Viol., Viola u. Violc. Part.

qu. Fol.

974. Morgenroih, F. A.: Concerto I. pour Violon. m. Orch. op. 3.

Part. 1811-12. qu. Fol.

976. — Concerto II. pour Violon. m. Orch. op. 5.

Part. 1815. Fol.

978.
— Siciliano varie pour le violon principale

m. Orch. op. 7. Part. 1820. qu. Fol.

980.
— Andante varte pour le Violon avec 2nd

Violon, Viola et Violoncello, op. 6. Part.

1814. qu. Fol.

982. — Variations pour le Violon a. ace. de

2 violons, Alto et Basso, op. 4. Part.

1812. qu. Fol.

1000, 9. Davaux: Streichquartett. 4 St. Fol.

1000, 12. Giornoviki: Op. 14. Concerto a Violino principale 2 Viol.,

2 Oboe, 2 Corn., Viola, Basso. Stiramen. Fol.

1000, 19. Loehlein, G. S. : Duettini. St. fttr 2 Violin. Fol.

1000, 22. Mestrino, Nic.: 3 Duos pour le Violon. St. Fol.

Kgl. BibL Dresden. 6
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42 Mus.-Mas. B. 1000-1042.

1000, 30. Pugnani, (?.: 4 Daetti pour 2 Violons. 2 Hefte. Fol.

1000, 46. Viotti, O. B.: Duetto pour 2 Violons. St. Pol.

1000, 48. Corelli: Exercitia ftir die Violine (mit Bass). 3 Nrn. Fol.

1090. 1 Vol. von 103 Bll. in hoch Fol. Sammelbd. von allerlei

Tabulaturen fclterer Hd. und aus sp&teren Zeiten.

HI. 1. „Johann Joachim Losses, dem Edlen gestrengen

Herrn" etc.

Bl. 2. Lautenbuch.

1. Bl. 3. Beginnt die Musik. Hd. des 16. Jbs. Die Ton-

s&tze sind benannt mit: „Nascelaponamia". [Nasce

la pena mia, Anfang einer Froltole. Vgl. Petrueci,

Sammelwk. 1508a. Fol. 3. — Alexander Stricchio%

nat, 1583, hat darttber eine 6st. Messe gemacht,

die von Andreas Kadner auf 4 St. reduziert wurde.

17. Jh., Ldbauer Bibl., Packet 65.]

Darauf folgen italien. Lieder, ftir Laute arrangiert.

4 Bll. Folgen 5 Bll. von anderer Hand:
2. Fantasia Horatii Vecchi. Bl. 6.

3. „ Joh. Dulant. Bl. 8.

4. „ Diomedis. Bl. 9.

Folgen geistl. Lieder, Tftnze, Toccaten, in bunter Reihe

von verschiedener Hd. und auf verschiedenem Papier,

dem 16. u. 17. Jh. angehfirend:

5. Bl. 44. Fantasia Oregorii Houuet.

6. Bl. 61. Fantasia aus „Differnot" (?).

7. Bl. 62. Galliardt Holborn.

8. Bl. 73 verso. Donne crudel, Giov. Ferreti, a 5.

9. Bl. 75. Oaliarda da Speroni Milanese.

10. Bl. 82. Gourante de Victor de Montbuisson.

11. Bl. 94. Fantasia Oregorii Houuet
NB. Nur die mit Autoren versehenen Stticke. sind hier

verzeichnet.

1088. Moretti, Fed.: Principi per la Chitarra. qu. Fol.

1042, 22. Boriolazzi, Barthelemy: 12 Variations concertantes pour la

guidarre et le Pfte. qu. Fol. St.

f. Klav. u. Guit.

1042, 24. Doisy. Grand duo concertant pour guitarre et Pite. Nor
Guit.-St. qu. Fol.

1042, 32. Etudes h l'usage des plus necessaires accords et barpeges
pour la guitarre. Fol.
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MU8.-M88. B. 1042—1096. 43

104% 34. Guitarrenschule. (Principii di musica.) qu. 4°.

1042, 36. MUtits, B. v.: Divertimento par 1'Harpe eol accomp. di

Violonc. St. Fol.

104% 38. — Notturno II per Arpa o Pfte. c. Violonc.

Dresda 1834. Part. qu. Fol.

1042, 40. — Notturno II far Harfe u. Violonc. St. Fol.

1068. Bach, J. 8.: 12 Sinfonien ftlr Pfte. qu. Fol.

1056 Bach, C. P. E.: 6 Sonaten for Klav. Mit Fingersatz.

„Finivit d. 4. Aug. 1768 G. Fischer/
4

Fol.

1068, 2-4. Haydn, J.: 3 Sonaten f. Klav. m. Begl. d. Violine u. d.

Violonc, je 3 St. qu. Fol.

1078, Scheidier, J. D.: Sammlung kleiner Elaviersttkcke fUr Lieb-

haber, dem Erbprinzen zu S.-Gotha und

Altenburg zugeeignet. Gotha. 1779.

qu. Fol.

1086. 32 Bll. in qu. Fol. Hd. des 18. Jh. „Divertimenti Per

il Cembalo di Diversi Auttori." (Violin und Bass de 10.)

Inhalt:

1. Schmittbaur, Rondo. Menuetto. Romance in Rondo.

Allegretto. Andante u. a.

2. Bosetti. Allegro scherzante. Allegretto. Rondo. 2 Ro-

mance. Menuetto u. a.

3. Koehler. Adagio Romance. Rondo.

4. Kettner. Rondo.

5. MoeUer. Allegretto. Allegro.

6. Lang. Menuetto. Andante.

7. KoeUer. Romance.

8. Weber. Pastorella.

9. Eheinek. 2 Menuetto. 2 Rondo.

10. Suiter. Menuetto.

1094. Misc. 5. Dclbrzychi, Jos. : Polonaise pour le Pfte. qu. Fol.

1096. Misc. 1. Eisert, A.: Variationi f. Pfte. 1832. qu. Fol.

1096. Misc. 2—4. Haydn, J.: Sonate I— III pour le Clavec. ou

Pian. qu. Fol.

1096. Misc. 5—6. *- Sinfonia Laudon pour le Clavec.

qu. Fol. und Presto zur Sym-

phonic Laudon. Ftlr Pfte. qu. Fol.

1096. Misc. 7. Qelinek (l'abb6): Variations pour le piano, qu.

Fol.

6*

Digitized byGoogle



44 Mus.-Msa. 8. 1096-1106.

1096. Misc. 8. Mayer, F.\ Divertissement poor le piano zu

2 Hdn., und Capricciosa zu 4 Hdn.

qu. Pol.

1096. Misc. 9. Morgenroth, Fr.: Sonate pour le pian. op. 3.

qu. Pol.

1096. Misc. 10. — Sonate f.d.Pfte. 1835. qu. Pol.

1096. Misc. 11. Naumann, J. A.: Sinfonia dell' opera Tipocon-

driaco per Clav. accommod.

qu. Pol.

1096. Misc. 12. Romberg, B.: Avis su6dois. Ftir Pfte. qu. Pol.

1096. Misc. 13. Vogler, Mr. Ouverture pour le Clavec. qu. Pol.

1099. Eine Sammlung in qu. Pol. von Liedern, T&nzen, M&rsehen

u. s. w. fttr Klavier. Darunter:

Bl. 8. Anacker, 4 Mftrsche f. d. russischen H6rner der

Freiberger Bergleute, f. Pfte. 2hdg.

BI. 10 verso: Russischer Marsch des Grenadier- Regte.

Selechow, f. Pfte. 2hdg.

Bl. 11. Mozart, Pavoritwalzer, 2hdg.

Bl. 11 verso. Gabler, Serenate, 4bdg.

Bl. 13 verso. Mozart, W. A., Polonaise Favorite p. le Pfte.

Bl. 16 verso. Beethoven, L. v., Pavoritwalzer mit unter-

gelegten Worten for 1 Singst. arr. von Hnr. Schiitz.

Bl. 17 verso ff. Turk (Dan. Gottlob), 6 kleine Klavier-

sonaten, 4hdg.

Bl. 30 ff. Geier, Sonate, 4hdg.

1104, 14. Boieldieu: Potpourri d'airs des Mystferes d'Isis, Don Juan,

et de Mariage de Figaro . . . pour Pfte., Harpe

et Violonc. Stimmen. qu. Fol.

1105, 6 b. Himmel, F. B. : Concerto p. le Pfte. (m. Orch.) d6dte k

Mile. Caroline Schlick. Elav. u. 6 Orch.-

St. 4».

1105, 11. Klengel, A.: Sonata pour pf. et flftte. 2 St qu. Pol.

1106, 3. Pleyl: Sonata k 4 mains. Fol.

1106, 4 m. Ran ft; Composition p. Clavicembalo. Fol.

1106, 8. Scheictter, J. Dr. Sammlung kleiner Klavierstticke. 1780.

qu. Fol.

1106,8m. Schicht, J. Gr. Chanson: „Ist mein Sttibchen" avec

6 variat. p. le clavec. qu. Fol.

1106,11m. Zelter; Der Gott und die Bajadere. Indische Legende,

f. Pfte. Fol.
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Mill-Mas. B. 1107—1164. 45

1107, 12. Polonaise far Klav. Fol.

1107, 14. Polonaise, 8 Polon. poor le clav. qu. Fol.

1107, 18. Sonaten, 19, von Joh. Wilh. Bossier, Joh. Frdr. Beichardt,

Schwanenberg, Daniel Oottl. Turck. Fol.

1107, 20. Sonaten, 3, far Klav. qu. Fol.

1107, 22. T&nze, verscbiedene, far Klav. qn. Fol. Daronter: 8. 1.

Tyszkiewxcz, Polonaise in Cdar. — S. 3. Oginski, Polo-

naise in Esdar. — S. 9. Unicki, Polonaise in Ddar. —
S. 11. Josef Cybtdski, Polonaise in Bdnr. — 8. 13. Bern-

hardt, Polonaise in Esdur. — 8. 17. F. B. Bitntnel, Die

Freude, Duett f. 8. u. B. m. Klav.-Begl. — 8. 19—22.

Der Bauer an einen Maler, oder: recht viel ftlr's Oeld.

nebst Antwort des Malers, unterschrieben Eduard Willi-

mann 1810. Lieder m. Klav.-Begl. qu. Fol.

1107, 26. 6 Steurische T&nze far Klav. qu. Fol.

1107, 28. Leipoldt: Sultans Polonaise, Hussein Paseha Galopp,

National poln. qu. Fol.

1107, 30. Beissiger und Labiteky: T&nze far Klav. Fol.

1107, 32. T&nze von Kumrner und Unbekannten, eine Ouverture und

Variations von Oelinek ttber „Ein M&dchen oder Weib-

cben
(<

fflr Pfte. 2hdg. qu. Fol:

1134. 1 Vol. von 24 Bll. in taoch Fol. Hand des 18. Jahrb.

Saubere Kopie. Offenbar ein Dedikationsexemplar.

Volckmar: Kircben-Sonaten Auff eine Aus drey Clavieren

und Pedal bestebende Orgel gericbtet von TheaphUo

Andrea Volckmar Organist zur H. Dreyfaltigkeit in

Dantzig.

2. Bl. Dedik. an Friedrich August, Kdnig von Pohlen,

gez. Dantzig den 5. April Ao. 1717 vom Autor.

4. Bl. „Vorbericht."

5. Bl. Beginnt die Musik auf 2 Notensystemen. Entb&lt

7 Sonaten, die aus einem oder mehreren kurzen S&tzen

bestehen. Der Schluss fehlt

1156. Basse, J. A.: Sinfonia del opera Irene. 8 St. Fol.

1158. Miltitz, B. v.: Ouverture zu Saul. Part. Autogr. qu. Fol.

1160. — Ouverture. Part. 1839. Autogr. qu. Fol.

116k — Sinfonie k grand orchestra. Part. 1828.

Autogr. qu. Fol.

1164. — Sinfonie per la chiesa. Part. 1841. Autogr.

qu. Fol.
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46 Mus.-Ms8. B. 1166—1182.

1166. Miltite, B. v.: Sinfonie dans le style Ossianique h grand

orchestra. Part Autogr. qa. Fol.

1168. Morgenroth, F. A.: 6 Kirchensinfonien far Orchester. Part.

Autogr. 1825—1842. qa. Fol.

1170. — 3 Sinfonien far Orchester. Part.

Autogr. 1826. qu. Fol.

1173. — Ouverture & grand orchestre. Part.

Autogr. 1810, op. 1. qu. Fol.

1174. — Ouverture h. grand orchestre. Part.

Autogr. 1810. op. 2. qu. Fol.

1176. Misc 1. — Ouverture h grand orchestre. Part,

Autogr. 1827. op. 3. qu. Fol.

1176. Misc. 2. — 6 Entreactes zu Schau- und Trauer-

spielen. Part. Autogr. 1827. qu. Fol.

1176. Misc. 3. Haydn, Jos,: 3 Entreactes, vonF.Morgenroth instru-

mentiert Part. Autogr. 1833. qu. Fol.

1176. Misc. 4. Mozart, W. A.: 3 Entreactes, von F. Morgenroth

instrumentiert. Autogr. 1833.

qu. Fol.

1178. Misc.4.-2 Ouverturen f. Orchester. Part.

1806. op. 1 u. 2. Fol. 2. Kor-

rektur des ersten Yersuchs und

1 . Eorrektur des zweiten Versuchs.

Gegeben d. 22 Okt. u. 3.Dez. 1806

in der Musik-Akademie zu War-

schau. Autogr. Fol.

1180. Fischer, W.: Tabellarische Zusammenstellung aller zur Zeit

bei Orchester- und Harmoniemusik gebrftuch-

lioben Instrumente, sowohl in Bezug auf den

Umfang, als auch auf die bei dense]ben ge-

br&uchlicbe Scbreibart. Als Leitfaden bei der

Instrumentierung za benutzen. 1848. Fol.

1183. Misc. 1. Basilj, F.: La sconfitta degli assiri. Oratorio.

Part. qu. Fol.

1183. Misc. 2. Haydn, J.: Sinfonie. Esdur. Allegro, f. Orcbest.

Part. qu. Fol.

1183. Misc. 3. Bighini, V.: Ouverture dell
1

opera Arianna. Part.

qu. Fol.

1183. Misc. 4. MiUitz, B. v.: Entreactes. Part. 1818. qu. Fol.

1183. Misc. 5. — Ouverture *zu Saul. Part. qu. Fol.
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Mob.-M88. B. 1184—1232. 47

1184, 2. Bach, J. S.: Suite Ddur, far Viol., Violon, Bass, Oboi,

3 Trombe et Tympani. Part. qu. Fol.

1184, 4. Beethoven, L. v.: Ouverture zar Weihe des Hauses. op. 124.

Part. Pol.

1184, 6.
— Ouverture zu Lenore, No. 3. Part. qu. Pol.

1184, 6f. Beigel: 12 Allemanden ftir Orchester. 9 St. qu. Pol.

1184, 6 m. Bergt: Das St&ndchen. 16 Orch.-St. Pol.

1184, 7. Bott, O. Or. Kurhessischer Zapfenstreich-Galopp. Part.

qu. Pol.

1184, 13. Hitnmel, F. H.\ Concert pour le Pfte. 8 St. f. Instrum.

Pol.

1184, 18. Weber, C. M. v. : Ouverture zu Euryanthe. Orch.-St. Pol.

1184, 20. Wolfram, J.: Ouverture zu Der Bergmflncb. Part. qu. Pol.

1184, 24. Concerto far Orchest. 11 St. qu. Pol.

1184, 26. „ „ „ 10 St. qu. Pol.

1184, 28. Allegro. 10 Orch.-St. Pol.

1208 Misc. 1. Brixi, Fr. X. : opus patheticum de septem dolo-

ribus B. V. Mariae Tom. 1. 2.

2 Violini, Viole e B. a 4 voci,

Org. Part. qu. 4°.

1^08. Misc.2.-5 Fugues h 4 voci con Org.

qu. 4°.

1210. Cherubim, L.\ Troisi&me Misse solennelle a trois parties

de Chant en Choeur avec Orchest. Part. 4°.

1218. Ho88e
y

J. A.\ Miserere a 2 Sopr. e 2 Alti con strom.

Cmoll. Part. kl. qu. 4°.

1220. Palestrina: Miserere, Besponsoria a 4 ; Agnus Dei a 2 Chori ;

Motetto k 2 Chori, 24 Motetti k 4 et 5; Missa

canon, a 4. Part, von W. Fischer, kl. qu. 4°.

1224. SUvani, O. A. : Inni sacri per tutto l'anno a 4 voci pieni

da cantarsi con 1'organo, e senza. op. 4.

1767. Stim. 5 Pppbde. in Fotteral. Org.

Sopr. A. T. B. kl. 4°.

1226. Vignoli, Oabr.: Laudate dominum a 4 voci concertati

con ripieni. e Violini etc. St. 4°.

1282. Schicht, 0.\ No. 1—13. 3-, 4, 5-, 6 stim. Motetten f. S.

A. T. B. Part. Lex. 8°.

1232. No. 14—22. Motetten f. S. A. T. B. Part. Lex. 8°.

No. 14. Bach, &, Lass stets dein Reich sich mebren. —
No. 15. SchulZyJ.A., VorDirEwiger.— No. 16. Kirnberger,
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48 Mus.-Mss. 8. 1234-1244.

Pft., Psalm 46. Qott ist unsre Zoversicht — No. 17,

Schmidt, J. P., Lobgesang. — No. 18. Seidel, P. C, Der

8. Psalm. — No. 19. Homilius, Psalm 145. — No. 20.

RoUe, J. H.
t
Psalm 105. - No. 21. RoUe (1779), Ps. 97.

— No. 22. Weber, B. A.% Ebre sei dem Vater.

1234. No. 1. Schkht, Q. : Lied von Gellert far S. A. T. B. Part

4 °. Auf Gott and nicht aaf meinen

Bath.

1234. No. 2. — Lied von Klopstoek far S. A. T. B.

Part 4 °.

1234. No. 3. Call, L. de: Terzetto col Cembalo. Part 4°.

Liebe wohnt in niedern Hfitten, flir

Disk., T. u. B.

1234. No. 4. RoUe (ohne Vornamen). Psalm 97 flir S. A. T.

B. Part. 4°. Der Herr ist K&nig.

1244. No. 5. Bach, J. 8.: Motette, Fttrchte dicb nicht 2 Ch5re.

8 St. Lex. 8°.

1244. No. 15. Caldara: Madrigale: De piaceri foriera giange la

primavera, k 2 Sopr., A.T.B. 5 St 4°.

1244, 15 m. Demantius (Ghrph.): 1 Stb. von 2mal 4 Bll. Cantus 1

n. II in kl. 4°. Alte Hd. des Autors

selbst

Titel: OMEN In Nativitatem aaspicatissimam PBOLIS
MASCULAE Illost et Celsiss. Principi ac D. D. Joanni

Georgio Saxoniae, . . . Doci . . . editae Dresdae Ao 1612,

die 4. Mensis Martij, Harmonicis Sex Vocnm numeris

deeantatatum et oblatam a Christophoro Demantio

Fribergensiam Gantore. Text: Lucifer exoriens roseis,

6 voc.

1244, 19 m. Fasch: Psalm. 7 Stim. ftir gem Ghor. 4°. Inclina Do-

mine aarem tuam.

1244, 19s. Fink und Wolfram: Missa nuptialis, f. 2 S., A., 2 T. a.

B. St. qu. 4°.

1244, 20. Fischer, With. Ernst: Aria, Wir sehen una wieder, flir

Cant, A. T. B. Part St kl. 4°.

1244, 20 m. — Erntegesang: „AllgfiUgster wir

bringen dir.
u

Part. 4 St. 7 Instr.

Stim. qu. 12° o. kl. 4°.

1244, 21. Fischer, IP., jun.: Missa in A moll. 4 St 4°.

1244, 25. Oabrieli: Jubilate. St. f. 2 S., 2 A., 2 T., 2 B. 4°.
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Mus.-Mss. B. 1244. 49

1344, 25 a.

1344, 28 m.

1244, 31.

1344, 33.

1244, 35.

1344, 43.

1344, 46c

1344, 46 f.

1344, 46 h.

1344, 46 m.

1344, 47 f.

1344, 47 m.

1344, 48 m.

1344, 48 s.

1344, 49.

1344, 53 c.

1344, 54 f.

1344, 54 m.

1344, 54 s.

Kg]. Bibl.

Gabrieli: Benedictus. 12 St. ftlr 3 gem. ChOre. 4°.

Grell, E.: 2 Motetten f. S. A. T. B. a) Herr, ich habe

lieb die Stfttte, b) Lobe den Herrn meine

Seele.

Hauptmann, M.: Geistliehe Ges&nge zu 8 Stim.

a) Kommt! kommt! lasset one anbeten.

b) Herr, Herr, du wollest

c) Ich and mein Haus.

d) Gott mein Heil.

e) der Alles hfttt verloren.

f) Die Nacht ist gekommen. (12 Stb.)

Haydn, (M.): Tenebrae faetae sunt St f. S. A. T. B.

4°.

Herrmann, Jul: Kirchenkanlate f. S. A. 2 T. 2 B. Part

Lex. 8°.

Kloss, K.: Kantate nach einer PrQfung. 14 St. 8°.

Lasso, Orl: Missa in P. 8 Stb. in gr. 8<>. (Ist die

Missa super Bella amfitritt' altera, 8 voc.)

— In coena domini. 7 St. gr. 8°.

Liszt, F.: Ave Maria. Sopranst.

Lotti: 2 Crucifixus. 10 voe. und 8 voc., in Stimmen.

MarceUo, B.: Psalm 3 u. 4 h due voei (S. u. A.) 2 St

kl. 4°.

— Psalm 18. St f. A. u. 2 Ten. u. B. (in-

kompl. 4°.

Mendelssohn: Psalm: Warum toben die Heiden. 2ch6rig

8 St 40.

Methfessel, A. <?.: Gebet, 4 St. f. M&nnerquartett. Part.

. u. St 4°.

Meyerbeer, <?.: Ps. 91. 8 St. 4°.

Mozart, W. A.: Ave verum. 4 St 4°.

Nicolai, 0.: Ehre sei Gott in der Hflhe. 2ch6rig. f. 2 S.,

2 A., 2 T., 2 B. Stimmen. 4°.

Palestrina: Missa Papae f. S., A., 2 T., 2 B. Part. u.

6 St. kl. 4° u. kl. qu. 4°. „In die heute

Ubliche Notenschrift und die Tonart Bdur
tlbertragen."

— a) Domine Jesu, 6 St. f. 8 S., 2 A., T.

Lex. 8°.

Draden. 7
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50 Mus.-Mas. B. 1244.

1244, 54 s. PcUestrina: b) Tenebrae factae sunt. 5 St f. 2 S., A.,

T., B. Lex. 8°.

c) Ecce quomodo moritur. 4 St. f. S. A. T.

B. Lex. 8°.

1244,55. Porpora, Nic.: Miserere in Gmoll. St. t 2 S., 2 A.

Lex. 8°.

1244, 55 f.
— Magnificat, St. f. S. A. T. B. Lex. 8°.

1244, 56. Werner (Georg): Cantio quatuor vocum, com-
|
posita in

honorem et gratiam, | nee non obserrantiae signam, de-

1

dicata. | Excellentissimis, clarissimis, Amplis- | simis

atqae praestantissimis dominis et |
Gancellario dno secre-

tario caeterisqae | consiliariis sereniss. Elect Sax. | Mei-

nungenses fideliss: viris et fau- | toribus suis bonorifice

eolendis | Auctore
|
Oeorgio Wernero Binckle- | biano

olim Illustriss. due. | Sax. Beatiss. memoriae Tenorista.
|

Ded. (an die obengenannten) unterz. Georgias Wer-

nerus Bincklebianas, Cantor ac Musieus, illastr. due

Sax. olim chori musici tenorista.

6 BU. Polio. 4 St. 0. I. II. A. B. „0 Jhesu Christe

roach un8 von Siinden rein.'
1

Hds. des Verfassers.

Die Hds. stammt aas Augsburg and wurde aus

Butsch' Antiquariat 1858 erstanden.

1244, 59. Beissiger, C. G.: 4st. Figuralmesse. Part. kl. 4°. m.

Orgel.

1244,61m. Bighini: Mototte: Lobet den Herrn, ihr Heiden. Part

kl. 4°.

1244, 64 c. Schicht: Gross ist der Herr. Motette. 4 St f. S. A. T.

B. Lex. 8°.

1244, 64 f. — Nach einer Prttfung. Motette. 8 St 2ch6rig.

Lex. 8°.

1244, 64 g. — Jaucbzet dem Herrn. Motette. 8 St. 2ch6rig.

Lex. 8°.

1214, 64 k. Schnabel: Ps.: Herr unser Gott. 4 St. fttr M&nnerquartett

4°.

1244, 64 m. Schneider, F.: Missa in F. 4 St f. S. A. T. B. Lex. 8°.

1244,64s. Schroter, C. G.: 1587, Weihnachtelied. 6 St f. 2 S.

2 A., T., B. kl. 40.

1244, 65. Schubert, Fr.: 23. Ps. 4 St. 2 &, 2 A. 8°.

1244, 65m. Spohr, L.: Messe in Es., f. 5 Solost. u. Cbor. 4°.

1244, 67. Walther, J. <?.: Choral f. S. A. T. B. Stimmen. kl. qu. 4°,

'•1
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Mub.-Ms8. B. 1244-1249. 51

1&44, 74. Motette: filii et filiae. 14 St. for 2 Chore. 4°.

1&44> 76. Pange lingua. St. f. C. S. A. T. B. Id. 4 °.

lUi, 78. Ave Maria u. Alia trinita. St. f. gem. Chor. 4°.

1£44, 80. Motetto: Gn&dig und barmherzig. Ghorpart. 4°.

1214, 82. Motetto: Ieh bin die Auferstehung. Ghorpart. a. St. f. T.

u. B. 4°.

1&44, 84. Nacht, heilige Nacht. 7 St. f. gem. Chor. Lex. 8°.

1245. Responsoria, ad litanias etc. 3 Hefte. f. S. II. T. B. 1767.

4*.

1249. Gee&nge, kurze 4st. ftlterer and neaerer Zeit. Part, von

W. Fischer. 4°.

No. 1. LiquevUle, Stabat Mater, f. 3 S. — No. 2. Palae-

strina, Tenebrae, f. S. A. T. B. — No. 3. Palaestrina,

Kyrie, f. S. A. T. B. — No. 4. 0. di Lasso, Benedicts

f. S. A. T. B. — No. 5. Nanini, Stabat Mater, f. S. A.

T. B. — No. 6. Palaestrina, Adoramus, desgl. — No. 7.

Exaadi nos, Domine, desgl. — No. 8. R. Beichert, Hei-

lige Nacht, desgl. — No. 9. Schroter, Freut Euch ihr

lieben Christen (1587), desgl. — No. 10. F. Schneider,

Der Abend, desgl. — No 11. Banck, Christliches Fest-

lied, desgl. — No. 12. Banck, Weihnaehtslied, f. S. 1. 2.,

A. T. B. — No. 13—20, 24—26, 30. Beissiger, Gra-

duate No. 1—12, f. S. A. T. B. — No 21. Bortniansky,

Adoramus, f. S. A. T. B. — No. 22. Vogler, Pange

lingua, desgl. — No. 23. J. Morlacchi, Salve Begina,

desgl. — No. 27. Ecce quomodo, altdeutseher Kirchen-

gesang, desgl., von Fux gesetzt — No. 28. Palaestrina,

Domine, f. 2 S., D., 2 A., B. — No. 29. F. Dami,
Salve Regina, f. S. A. T. B. — No. 31. Palaestrina,

Gloria patri, desgl. — No. 32. Luther, Ein feste Burg,

desgl. — No. 33. F. Schneider, Brich an, du Tag des

Herrn, desgl. — No. 34. F. Schneider, Wie herrlich ist

es in der Welt, desgl. — No. 35. F. Schneider, Nennet

mir ein Meer, desgl. — No. 36. F. Schneider, Am Ge-

burt8tage, desgl. — No. 37. F. Schneider, Was sehnst

du dich, mein Here, desgl. — No. 38. F. Schneider, Die

Sonne sank, desgl. — No. 39. Mozart, Ave verum, desgl.

— No. 40. Lmve, Salvum fac regem, desgl. — No. 41.

0. Corsi, Adoramus te Christe, desgl. — No. 42. Lotti,

Sanctus, desgl. — No. 43. Hnr. Schiite, Ehre sei dir,
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52 Mnfl.-M88. B. 1249-1260.

Ghriste, desgl. — No. 44. Schroeter, Bin Kindelein, desgl.

— No. 45. Bortniansky, Ehre sei Goti in der Hdhe,

desgl. — No. 46. Palaestrina, Gloria Patri, 2 ch6rig. —
No. 47. Palaestrina, bone Jesu, f. S. A. T. B. —
No. 48. Palaestrina, Adoramus, desgl. — No. 49. F.

Anerio, Adoramus, desgl. — No. 50. Palaestrina, Dei

mater alma, desgl. — No. 51. Benigne fae Domine, desgl.

— No. 52. Davidoff, Allelujah, desgl. — No. 53. O.

Lomahin, Salve Begina, desgl. — No. 54. Bortniansky,

Blagoslowlin Hospoda, desgl. — No. 55. Lomakm^ Ado-

ram as, desgl. — No. 56. LomaJcin, Cor mundum, desgl*

— No. 57. Frz. Schubert, Vom Mitleiden Mariae, desgl.

— No. 58. Frz. Schubert, Litaney, desgl. — No. 59.

Frz. Schubert, Pax vobiscum, desgl. —
1249 a. Ges&nge, Mehrstimmige, berQhmter Eomponisten des 16.Jahrb.

St. f. 2 S, A., 2 T. u. B., geschr. von W. Fischer.

No. 1. B. MoreUi, Domine salvum fac regem. — No. 2.

Nella tua morte ria. — No. 3. Gott Vater, Gott Sobn.

— No. 4. Adoramus. — No. 5. Surrexit Gbristus. —
No. 6. Kyrie. — No. 7. Pdlaestrina, Pleni sunt. —
No. 8. Adoramus. — No. 9. Media vita. — No. 10. Et

incarnatus est. — No. 11. Tutti venite armati. — No. 12.

A lieta vita. — No. 13. Piti eantar non vogliamo. —
No. 14. Exultate justi. —

1260. 1 Vol. in kl. qu. 4°. Part, von Wilh. Fischer. „Vierstim-

mige Motetten aus dem XVI. u. XVII. Jahrh. von mehreren

Meistern Lateiniseh und far den katholisehen Gottesdienst he-

rechnet.
u

1. Fux (Joach. Jos.): Ad te Domine levavi, 4 v.

2. — Dieite, pusillanimes eonfortamini,

4 v.

3. Hanctt (Jac.): Ecce concipies, 4 v.

4. — Super solium David, 4 v.

5. — Obsecro Domine, 4 v.

6. — Egredietur virga, 4 v.

7. — Badix Jesse, 4 v.

8. — Natus est nobis Deus, 4 v.

9. — Ab oriente venerunt, 4 v.

10. — Vespere autem Sabbati, 4 v.

11. — Ascendens Ghristus in altum, 4 v.
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Mus-Mss. B. 1262. 53

12. Handl (Jac): Regali ex progenia, 4 v.

13. — Domum tuam Domine, 4 v.

14. Vittoria: Duo Seraphim, f. 2 S., 2 A.

15. — 2. p. Tres sunt qui testimonium, desgl.

16. — Hodie Christus natus est, f. 2 S., A. u. T-

17. Vittoria (T. L. da): magnum mysterium, f. S. A.

T. B.

18. Porta (Coslanzo): Hodie nobis de coelo, desgl.

19. Maremio (Luc): Sepelierunt Stephanum,. desgl.

20. Clemens non Papa: Vox in rama audita est, desgl.

21. Costantini (Fabio): admirabile commercium, desgl.

22. Maremio (L.): Tribus miraculis ornatum, desgl.

23. Croce (Giov.): Exaltabo te Domine, desgl.

24. Cardoso (M.): Angelis suis, mandavit, desgl.

25. Vecchi (Orazio): Erat Jesus ejiciens, desgl.

26. Anerio (Felice): Angelus autem Domini, desgl.

27. — Alleluja Christus surrexit, desgl.

28. Qabrieli (Andreas): Maria Magdalene, desgl.

29. Maremio (L.): Et respicientes viderunt, desgl.

30. Croce (Giov.): Virtute magna reddebant, desgl.

31. Casini (Giov. Maria): Omnes gentes plaudite, desgl.

32. Vittoria: Domine non sum dignus, f. S., 2 A., T.

33. — Miserere mei, desgl.

34. Pittoni: Qui terrena triumphat, 2 Str. f, S. A. T. B.

35. Maremio (L.): rex gloriae, desgl.

36. Anerio (Feliee): Desiderium animae ejus, desgl.

37. Aichinger (Greg.): Lauda anima mea Dnum., desgl.

38. — Paetus est repente de coelo, desgl.

— 2. p. Confirma hoc Deus, desgl.

89. — Omnes sancti Angeli, desgl.

40. Croce (Giov.): sacrum convivium, desgl.

41. Qabrieli (Andreas): Te Deum patrem ingenitum, desgl.

42. — Caro mea vere est cibus, desgl.

1362. Gesftnge, Mehrstimmige ftltere, filr tiefe Stimmen von ver-

schiedenen Eomponisten des vorigen Jahrhunderts. Part.

Hds. des Chordir. Fischer. In qu. 4°.

1. Lasso, Orlando di: Missa, f. S. A. T. B.

2. Buffo, Vine: Adoramus te Christe, f. A., 2 T. u. B.

3. Hasler% J. Leo: Domine Deus, f. 3 T. u. B.

4. — Gralias agimus tibi, desgl.
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54 Mus.-Mw. B. 1264.

5. Hosier, J. Leo: Cantate Domino cantieum, f. 3 T. o. B.

6. Croce, Qiov.: Benedicam Dominum, desgl.

7. — Ego sum paaper et dolens, desgl.

8. Costantini, Ales.: Confitemini Domino, f. 3 T.

9. Handl, Jac: In festo SS. nominis Jesu, f. 2 T. a. 2 B.

10. Lassus, Bud. de: In festo SS. nominis Jesa, f. 2 A.,

T. a. B.

11. Oroce, Qiov.: Exaudi Dens, f. 0. A. T. B., oder A.,

2 T., B.

12. Handl, Joe.: De coelo veniet, f. A., 2 T., B.

13. Palestrina: Surrexit pastor bonus, desgl.

14. Lasso, Orl. de: Joannes est nomen ejus, desgl.

15. Croce, Qiov.: Voce mea ad Dominum clamavi, f. C.

A. T. B.

12M. 1 Vol. in kl. qu. 4°. Part, von Wilh. Fischer in Pappbd.

Bll. nieht numeriert. Ges&nge gez&hlt

,,Vier- and dreistimmige Gesaenge aus dem sieb-

zehnten und aehtzehnten Jahrhundert meist (geistlichen) reli-

gi6sen Inhalts von verschiedenen alten Meistern." Folgt der

Index.

1. Vittoria (T. L. de): Jesus duleis memoria, f. S. A.

T. B.

2. Arcadelt: Ave Maria gratia, desgl.

3. Alia Trinitate („aus dem 15. Jahrh." nimmermehr).

desgl.

4. Le jour naissant rougit (15. Jahrh. sic?), desgl.

Diesem folgen noch einige Gesftnge der bdhmiseben

und mahrisehen Briider unter derselben No.

5. Leisring (Volkmar): filii et felice rex, 2ch6rig, f. 8.

A. T. B. u. 2 T., 2 B.

6. Scarlatti (Aless.) : Cor mio deh non languire, 4 Sopr.

et 1 Contralto.

7. Aichinger (Gr.): Assumpta est Maria, 2 C. et Alt.

8. Belle qui tiens ma rive, Pavane, f. S. A. T. B.

9. Nanini (Giov. Maria): Diffusa est gratia, desgl.

10. Palestrina: Alia riva del Tebro, desgl.

11. Donato (Baldass): Chi la Gagliarda, desgl. (Villotte.)

12. Nanini (G. Mar.): Laetamini Domino, 1 C. et 2 A.

13. Brissio (Gio. Fr.): In medio eeclesiae aperuit, f. C.

A. T.
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Mus.-Mss. B. 1264. 55

14. Pitoni (Gius. Ottav.): Cantate Domino, f. C. A. T. B.

15. — Laudato Dominum, desgl.

16. Scarlatti (41.) : Exultate Deo, f. C. A. T. B.

17. Casciolini (Glaudio): Istorum est enim, desgl.

18. Anerio (Felice): Nos autem gloriari, desgl.

19. — Honestum fecit ilium Dnus., desgl.

20. Nanini (G. M.): Hie est beatissimus, f. A. T. B.

21. Lasso (Bud. de): Ecce Maria genuit, f. C. A. B.

22. Lassus (Orl. de): Gbristus resurgens, desgl.

23. Aichinger (Greg.): Ubi est Abel, desgl.

24. Nanini (G. M.): Lapidabant Stephanum, f. C. T. B.

25. Turini (Oregon): Hodie Christus natus est, f. 3 C,

1 T.

26. Agazzari (Agost): Benedicta sit, f. 2 C., A., B.

27. Agostini (Paolo): Ego sum panis, f. 2 C, A., T.

28. Aichinger (Gr.): Adoramus te, desgl.

29. Vittaria: Popule meus, f. C. A. T. B.

30. Turini (Georg): Cantate Domino canticum, f. 3 C, T.

31. Cardoso (Manuel): Gum audisset Joannes, f. G. A. T. B.

32. Bernabei (Gius. Ant.): sacrum conviviam, desgl.

33. Allegri (Gregorio): Veni sancte spiritus, desgl.

34. Canniciari (Pompeo): Ave Maria gratia, desgl.

35. Asola (Matteo): Gbristus factus est, desgl.

36. Scarlatti (Aless.): Laetatus sum, desgl.

37. Lassus (Orl. de): Jubilate Deo, desgl.

38. — Dextera Domini, desgl.

39. — Tibi laus, tibi gloria, desgl.

40. — Benedictus es Domine, desgl.

41. — Meditabor in mandatis, desgl.

42. — Eripe me de inimicis, desgl.

43. — Confitebor tibi Domine, desgl.

44. — Benedicam Dominum, desgl.

45. — Improperium expectavit, desgl.

46. — Benedicite gentes Dominum, desgl.

47. — Domine convertere, desgl.

48. — Sperent in te omnes, desgl.

49. — In te speravi Domine, desgl.

50. — Expectans expectavi, desgl.

51. — Domine in auxilium, desgl.

52. — Super flumina Babjlonis, desgl.
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56 Mus.-Mss. B. 1266—1268.

1366. 9 Stb. in 4°. Anf&nglich Druckwerke. Daran schliefsen

sich handschriftliche Gesange and zwar tritt noch der Bassos

generalis dazu. Im Disc, and VI. Vox vorher ein Index.

Nach No. 4 werden die anonymen StQcke hier Qbergangen,

da sie nicht vollst&ndig sind. 61 Nrn. Im Bass nor 47,

im Bassus generalis nur 27. Daran schliefst sich die Kopie

des ,,Basis generalis" von „Sirenis coelestis sive Florilegiam

Cantionam 1. 2. 3 vocum" an, mit Index and 29 Nrn. Hieraaf

folgen noch andere Eopieen.

1. Praetorius (Mich.): hilf Christe, Gottes sohn. 6 voc.

2. Omnes gentes plaudite.

3. Scheldt (S.): Warumb betrtlbstu dich mein hertz. 12 voc

4. A. P. (A. Petri): Musica laeta sonet, 10 et 20 voc.

Decantabat populns, k 12 voc.

5. Schein (H.): Gott, es ist mein rechter ernst, 8 voc

(No. 6 im Codex.)

6. Scheidt (S.): Ist nicht Ephraim mein thewrer sohn,

7 voc. No. 7.

Gantabant sancti, k 10 voc.

7. Grimm (EL): Wie schfln leuchtet der Morgenstern, 8 voc.

No. 8.

8. Petri (A. Balth.): Unser Herr Jesus Christus in der

nacht, 8 voc. No. 12*).

9. Heldemann (Andr.): Wer ist die herfflrbricht, 8 voc

No. 13.

(Weiterhin passen auch die Nrn. der Gesange nicht

mehr zu einander. Als Komponisten aufser obigen

werden noch genannt: Hammerschmidt, H. Schiite,

Joh. Nesenus, Nicolas Heinrici.

1268. 1 Vol. in 4°. Alter Pappbd. Bttcktitel: „Bassus eonti-

nuus oder Sammlung 4stimmiger Motetten." Seiten-

bezeichn. fehlt. Enthalt 164 Nrn. in Partitur, in Motettenart

komponiert. Ein Name ist nirgends genannt. Deutsche geist-

liche Texte; geschrieben in den Jahren 1715—1742. Die

Satze sind zu 3, 4 und mehr Stimmen.

*) Die Nrn. zwischen Index und Text passen nicht — No. 9 des Diskant-

bandes Orimm (Hnr.), FDlis ist reich, Fillis ist fein. — No. 10. Ders., Fillis, das

liebste Herz. — No. 12. Eins bitt ich von Herren. — No. 26. Ders., Wieson (?)

die sfiise Wurzel Jessae, Du Sohn hast mir mein Herz besessen.
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No. 1. Ein kind ist una geboren, a 5 voc. (nur Disc. u. B.

notiert.)

No. 2. FQrchtet euch nicht, 2 D. a. B.

No. 160. Und du Bethlehem, 4 voc. (am 29. Dez. 1742 ge-

sehrieben.) [No. 161—164 sind von jfingerer Hand.]

1370. 6 Stimmb. in kl. 4° in Kapsel, neu gebunden. Handschr. des

XVI. Jahrh., am 1547/49 geschrieben, wie die eingezeichneten

Jahreszahlen ergeben. Von derselben Hd. wie B. 1276. Cantus

110 Bll., Alt, T., B., Vagans ebenso stark. Sexta Vox etwas

schw&cher. Bll. nicht foliiert, die Ges&nge aber numeriert. —
Die Hds. stammt nebst 8 anderen aus Augsburg, wo sie aus

Butsch's Antiquariat durch Prof. 0. Kade's Vermittelung im

Jahre 1858 erkanft worde. Vgl. Ambros V, S. XXXIV. Kade

besitzt von den deutschen S&tzen eine sorgftltige Partitur.

1. Ps. 125. In convertendo dominus, 6 v. (Gantus: c e f g a

gfe).

2. p. Qui seminant in lachrimis.

2. Verdoleth, PhUippus: In te Domine speravi, Ps. 30, 5 voc.

(C.: cccchacg.)
2. p. Et propter nomen tuum.

3. Stolteer, Thomas: Nisi tu domine servabis, 5 voc (C.: f g
a, aagf.)

2. p. Gum dederit dilectis suis.

4. Josquin, Henricus: De profundis clamavi, 5 voc. (C.: dd
dfffedcdc)

5. Claudin: Laudate Dominum, 6 voc. (C. : aaagfe.)

6. Laudate Dominum omnes gentes, 5 voc. (G.: ggggggg
a h g.)

7. Stolteer (Thomas): ErzQrne dich nicht fiber die bftsen, 6 voc.

in 7 Teilen. (Vgl. Monatehefte fflr

Musikf. VIII., No. 11 a. 12, 1876.)

2. TL Halt dem Herrn still.

3. „• Der gottlose drauet, 3 voc. (Vgl.

Bhaw, Tricin. No. 54, 55.)

4. „ Der herr kendt die Tage, 3 voc.

5. „ Ich byn jung gewesen, 6 voc

6. „ Der gottlose sieht auf den ge-

rechten, 6 voc.

7. „ Bewahre die fr6migkeyt, 7 voc.

(Vgl. Monatsh. a. a. 0. 8. 140.)

Kgl. Bibl. Dretdtn. 8
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58 Mus.-Mse. B. 1270.

8. Stoltzer (Thomas): Hilf Herr die heiligen haben abgenom-

men, 6 voc.

2. Tl. Weil dann die Elenden.

(Siehe: Ambros V, S. XXXIV o.

S. 280; dazu III, S. 380.)

9. — Herr neige deine Ohren and erh6re mich,

6 voc. (C: aaaggeh.)
2. Tl. Herr es ist dir keiner gleich.

3. „ Ich danke dir Herr mein Gott.

10. — Herr, wie lange wiJtu mein so gar ver-

gessen, 5 voc. (C: afabc.) (Vgl.

Kugelmann, Concentus novi 1540,

No. 30, Bhaw 123 Liederl544,No.76.)

2. Tl. Schau doch and erh6re mich.

3. „ Ich hoff aber auf deyne giithe.

11. BurgkstaUer (Joann.): Jauchzet dem Herren, 5 voc. (C: d

gg«0
2. Tl. Gehet za seinen Thoren ein.

12. Senfft (Ludovicus) : Omnes gentes plaudite, 5 voc. (G. : ggaaa.)

2. p. Ascendit dens in jubilo.

13. Bratel (Huldericus) : Qui confidant in domino, 5 voc. (C:

hhhcah.)
14. L. S. (= Ludwig Senfl): Nisi Dominus aedificaverit, 5 voc

(C: afbgg.)
2. p. Gam dederit dilectis.

15. Josquin (Ten. a. Bas. mit Ludw. Senfl gez.) De profandis

clamavi, 5 voc. (G. : 6 Taktpaas. f.gabcdefe.)
2. p. A custodia matatima.

16. Stoltzer (Thomas) : Omnes gentes plaudite, 5 voc. (C: caa.)

2. p. Ascendit in jubilo. (S. AmbrosHI, 377.)

17. Josquin-. Miserere mei deus, 5 voc. (C.: hh...)

2. p. Miserere; 3. p. Domine Labia mea.

18. Burgstdtter (Joan.): Vater unser, der du bist, 5 voc. (C. : fg a.)

2. p. Unser t&glich brot gib uns heote.

19. Babe (Valentin): gez. mit 22. Maii 1547. Seyt ihr denn

stumm, das ir nicht reden wolt, Ps. 58,

5 voc. (C.: aahcdc.)
2. p. Gott zerbrich ihre zehne; 3. p. Sie

vorgehen wie eine schnecke ver-

schmachtet.
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20. Vocem orationis meae (Anf.: Dileii quoniam exaudivit, 6 voc

(Ten.: gcc, ccdcdfe.)
2. p. domine libera.

21. Robe (Val., gez. 18. Janii 1548.*) Ach Herr straf mich

nicht, 5 voc. Ps. 6 (C: egaageffg.)
2. Tl. Wende dich Herr; 3. Tl. Weiehet von mir.

22. Nun bitten wir den heilgen geist, 6 voc. (C: fgg.)

23. Nan bitten wir den heilgen geist, 5 voc. (C: 1 Taktp. fggf.)

24. N. K. (Nicolaus Kropstein, gez. den 6. martii 1549). So

wahr ale ich lebe, spricht der

Herr, 5 voc. (C: 7 Taktp. cc.)

25. Secunda pars. Aufer a nobis, Herr, nimm von una (C: lVa

Taktp. eg ach.)

26. Tertia pars. Miserere: Erbarme dich deines Volckes (C:

1 Taktp. g a c h c.)

27. Quarta pars. Exaudi: Erh&re herr, unsere biethe (2 Taktp.

g a h g c.)

28. Schogkler oder Schflckler (Georgius): Deus venerunt gentes,

Ps. 78, 5 voc. (C: 6 Taktp.

eeefe.)

29. Kropstein (Nicolaus, 1549): Ecce dominus venient, 5 voc.

(C: 6 Taktp. cacc.)

30. Heugel (Joan.): Laudate pueri, 5 voc. (C: 3 Taktp. cdde.)
(Neue Notiz fiber Heugel 8. in Lfltzow's

Zs. f. bild. Kunst 1887, S. 128).

31. T. 8. (Thomas Stoltzer): Benedicam dominum, 5 voc. Ps. 33.

(C: gahc.)
2. p. Venite filii, 4 voc; 3. p. Oculi

domini, 2 voc; 4. p. Glamaverunt

justi et dominus. (Vgl. Ambros III,

337.)

32. Josquin: Qui regis Israel, 5 voc. (C: 5Vj Taktp. aagf.)

33. Accesserunt ad Jesum, 5 voc. (Im Oantus gez.: „Gapeln-

meister.'
4

) (C. : d d c d a b a g a b g a g.)

2. p. Non legistis, 4 voc.

3. p. Propter hoc dimittet.

34. Oculi omnium in te sperant, 6 voc. (C: ecafga.)

2. p. Qui ederunt me adhuc esurient.

*) Die eingezeichneten Daten lronnen sich nur auf die Kopie beziehen.

8*
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35. Breittengraser (Gail.): Psalmas Usquequo Domine obli-

visceris, 5 voc. (C: 3 Taktp.

h h a c h h.)

2. p. Respice, respice mihi Dens.

36. Crequilon im Cantus Krequillon (Thomas): Domine Dens

omnipotent 6 voc. (T.: ggggcac)
2. p. Confiteor iibi me peccasse.

37. Breittengraser (Guil.) : Judica me dens, 5 voc. (C. : e e e g.)

2. p. et ingrediar ad altare.

38. Krequillon (Thorn.) : Domine da nobis, 6 voc. (C. : d g g f h.)

2. p. Tibi subjecta sit. (In der Bass-

stim. steht nnter der Oberschrift

das Wort: „Waltu.

39. Clemens non Papa: Salve crux sancta, 6 voc (C: 3 Taktp.

d c d h a.) Obwohl der Aator in der

Hs. angegeben ist, dtlrfte zq zweifeln

sein, da Eitner's Bibliographie es nicht

auflfahrt.

40. (?) Si bona suscepimus, 6 voc. (0.: adccf.) (Verfasser

nicht in der Hds. angegeben.)

41. Gombert (N.): Quern dicnnt homines filium, 6 voc. (C: cc

g a h c.)

2. p. Petre diligis me.

42. M. Jam. (So steht in alien Stimmen, nicht Jan): Jesa

Christe, 6 voc. (C. : dag f.)

2. p. Bogamus te.

43. Jachetin de Barche (Jachet de Berchem): sacram con-

vivium, 6 voc. (C: gab.)

2. p. Mens impletnr.

44. M. Jan: Pater noster, 6 voc. (0.: ggb.) (Bass: g in a

vel in b ad placitum, im Tenor steht fiber den

Noten „Verdeloth".)

45. Verdeloth: Ave Maria gratia, 6 voc. (C: 3 1
/* Taktp, ! f fga.)

46. Wilhaert (Adrianus): beatum pontificem, 6 voc (C. : 1 Taktp.

ccffd.)

47. Jungkers (Josse): Beatos qui intelligit, 5 voc (C: 3 Taktp.

a a a a g c.)

2. p. Verbum iniquum constitaerunt

48. Krequillon (K in C korrig., Thorn.): Unicus digito, 6 voc

(C: l !

/j Taktp. cbagf.)
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49. Pergkholtz (Ldc. — B statt P im Alt): Ecce dominus veniet*

6 voc. Cberschrieben im Tenor: „Amieo sao

integerrimo Michaeli Taobero componebat ami-

citia ergo anno 1551, die 22. Octobris." (0.:

1 Taktp. ca ccgc.)
50. Scandellus (Anthon.): Hodie Christus natus est, 6 voc. 1551.

(C: 2 Taktp. fdfga.) (Gehftrt za

den ersten drei bekannten Kompo-

sitionen des Scandellus. Vgl. Ambros V
S. XLV.)

51. Buffo (Vincentin8, da Verona): Pner natas est nobis, 6 voc

(0.: 2Vj P. fccdcc)
52. Qai confidant in Domino, 5 voc. (C: ccgh.)

2. p. Qui non relinquat.

53. (Cornelius CanisY): Casteae parentis viscera, 6 voc. C, A. I,

II, T. I, II, B. (C: dgah.) Ver

mutlich von Cania, weil ein Satz mit

gleiehem Text in Pirna diesen Ver-

fasser nennt Freilich stimmen die

SchlQssel nicht.)

2. p. Enixa est puerpera.

54. Jongkers (Gossen oder Gosken): vosomnes, 6 voc (C. : a aba.)

2, p. Attendite universi populi.

55. Wilhaert (Adr.): Domine Jesu Christe, 6 voc. (C: eg he.)

2. p. bone Jesu.

56. Mitnerus (Joannes): Quaerite Dominum, 6 voc. (C: ede

57. Te deum laudamus, 6 voc. (C: 2 Taktp. egaa.)
58. (Josquinl): Veni sancte spiritus, 6 voc. (0: gefd.) Vgl.

Ambros III, S. 222.

2. p. Qui per diversitatem.

59. (David Koler): Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,

5 voc (C: aaah.) (Obwobl kein Autor

angegeben, ist doch durch die Zwickauer He.

E6ler
f

s seine Verfasserschaft gesicbert. Vgl.

Ambros V, 8. XXXIX.)
60. Scandellus (Ant.): Christas dieit ad Thomam., 6 voc.

2. p. Dicit ei Jesus. [Pirnaer Cod. datiert

es: 1551. 8. No. 47.] (Vgl. Ambros V,

R. XLV.)
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61. Scandellus (Ant): Illuminare Jerusalem, 6 voc.

62. Senfl (Lud.): Anima mea liquefacta est, 6 voc. (C: gch c)

2. p. Invenerunt me.

3. p. Filiae Jerasalem.

63. CJlemens] non Papa: Ab oriente venerunt Magi, 5 voc.

(C: egebfd.)
2. p. Videntes autem.

127& 5 Sib. in kl. qn. 4° in einer Kapsel. Handschr. des XVI. Jahrb.

bestehend aus Discant, Alt, Tenor, Bassus, FQnfte Stimme. Die

Hds. stammt aos Augsburg. Vgl. Ambros V, S. XXXIV.
1. Spiritus domini replevit, 4 voc. (D. : aadfg.)

2. Senfelvus (Ludovicus): Dum steteritis ante, Antiph., 4 voc.

(D.: gggac.)
3. T. 8. (Thomas Stoltzer) : Pater manifestavi nomen., Antiph.,

4 voc. (D.: fdf.)

4. 8tolteeru8 (Thomas): Gloria, laus et honor, 5 voc, in 7 Abllg.

(D.: 3Vt Taktp. aggaa.)
5. spes hominam fallaces, 4 voc. (D.: aaaabg.)
6. None dimittis servam, 4 voc. (D.: egaea.)

7. Lumen ad revelationem, 4 voc. (D.: 1 Taktp. ccghc.)

8. Contingat illis turturnm, 4 voc. (D.: fgabag.)

9. Laudate Dominam in Sanctis, 5 voc. (D. : c a a a a . .
.)

10. Stolteer (Thomas): Herr wie lang wilt du mein sogar ver-

gessen, 5 voc. (D.: afabc)
2. p. Schaw doch and erhftre mieh.

3. p. Ich hoff aber auf deine gate.

11. Crequillon (Thorn.): Verbum caro factum est, 4 voc. (D.:

a a a a c d c.)

12. Popell (Thorn.): Ecce concipies et paries, 4 voc. (D.: fab
ccdf.)

13. Stolteer (Th.): Beatus vir qui non abiit, 4 voc (D.: 1 Taktp.

d g e e a.)

2. p. Non sic impii tanquam.

14. Sequitur: Te deum laudamus germanicum; gott wir loben

dich, 4 voc, in 21 Abtlg. (D.: 5 Taktp. egach.)

15. Te deum laudamus latinum, 4 voc (Bass fehlt.) (Bei dem
„8alvum fac populum" steht sogar 5 voc. Die Vagana be-

findet sich im Tenor.) (D.: 3 Taktp. dacd.)

16. Honorabile est inter omnes, 5 voc. (D.: ffddcc)
17. Kyrie, Christe, Kyrie, 5 voc (D.: 5Vi Taktp. agaba.)
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18. Deiss (Mich.): De Michaele Archangelo: Venit Miebael

Archangelus, 4 ?oc. (D.: 2 Takip. d d h g.)

2. p. Stetit angolas juxta.

1274. 3 Stb. in kl. qu. 4° in eioer Kapsel. Handschrift aus dem End©

des XVI. oder Anfang dee XVII. Jahrh. Enth&lt 40 (resp. 62)

38tim. Ges&nge. Die Bttcher sind bezeiehnet: Vox suprema,

Vox media, Vox inferior.

1. Veni creator spiritas, durchweg dreistimmig.

2. Ut cum flammivoma.

3. Praet. (Mich.): Dormire mentem sinas.

4. Hoyoul (Balduin): Quoniam ipsios est.

5. Lechner (Leonh.): Amici mei et proximi.

6. Clemens non Papa: Quia apud te propitiatio.

7. Praetorius (M.): Te lucis ante terminum.

8. Vtdpvus (Melch.): Tres unum Deam.

9. SchniUky (Georg): Jubilate Deo.

10. — Domine Dominus noster.

11. Orlandus: Paratum cor ejus.

12. — Et erit tanquam lignum.

13. Kerle (Jacobus de): Et praecurrens ascendit.

14. — Pleni sunt coeli.

15. Aichinger (Gregorius): Laudate enim.

16. Ooswinus (Anthonius): In te domine speravi.

17. — 2. p. Quoniam fortitudo mea.

18. Orlandus: Emittet verbura suum.

19. Vulpius: Te deprecamur supplices.

20. Cornetto (Severino): lux beatissima.

21. Aichinger (Gregor.): Giesu del alma mio refugio.

22. Oabrieli (Giov.): Pero di prego (Text fehlt).

23. Aichinger: Lo spirto afflito e stanco (Text fehlt).

24. — alma che farai.

25. — A chi me & poco & poco. (Disc: dcbab.)
26. — Voglio al mondo morire.

27. — Signor mio tu m'hai lasciato.

28. — sol, o luna, o giorno.

29. — Se per servire al mondo.

30. — Leri torn' ha Jesu. [So in alien Stimmen.]

31. — Corse a la morte il povero Narcisso (hhagd
e d c h.)

32. — Alma che ornando il cielo.

/
y

Digitized byGoogle



64 Mu8.-Mbs. B. 1276.

83. Aichinger: ohne. Text

84—40 sind mit M. M. Z. L. gezeichnet Hiermit schliefst die

Vox suprema. Die Vox media schliefst schon mit No. 38

und die Vox inferior geht bis No. LXII. Bei No. XLI1I

liest man: ,,Pini(o examine verno Ao. 1621." No. 42

ist mit Alexander Utendal gezeichnet; No. 54 mit Jan

Jacobus Gastoldi; No. 55 mit Ubaldinus BendineUi;

No. 56 mit Aichinger and die tibrigen mit M. M. Z. L.

Alle ohne Text.

1376. 4 Stb. in 4°, in einer Kapsel. Handschr. des XVI. Jahrh.

(1546—1553) mit grolser Saoberkeit geschrieben. Discant 50 Bll.,

Altus, Tenor, Bassus fthnlich. Die Quinta vox fehlt und werden

dadurch einige Teile der Qes&nge unvollst&ndig, die sich aber

zum Teil wieder durch andere Mss. vervollst&ndigen lassen.

(Prof. Kade besitzt eine PartUur aller Stflcke.)

1. Reusch (Joan.): Rotachensis 1546: Herre wir erkennen

unser gottlos wesen. (Ohne Angabe

der Stimmenzahl.)

das ander theyl: Ach herre "gedengk abn

uns.

2. (Incertus): Her unser herscher wye herlich, Ps. 8, 4 voc.

Das ander theyl: Du wirst ihn lassen eyn kleine

zeyt.

3. Reusch (Joannes, 1546, 23. Decernbris.*) Der her erh5re

dich, Ps. 20, 4 voc.

Ander teill : Nhun mercke ich das der here.

4. Robe (Valentinus, Anno 1547, 22. maii). Seydt yhr den

stum, das ir nicht reden wolt. (Nach

Ms. B. 1270 No. 19 ist der Tonsatz

Sstimmig.)

2. p. Got zerbricht ihre zehne in ihrem

maul.

3. p. Sie vorgehen, wie eine schnecke

vorschmachtet.

5. Heugel (Joan.): Erhalt uns herr bei deinem wort, 4 voc.

2. p. Beweis dein macht her Jesu Christ

3. p. Got beylger geist du trostei werdt.

4. p. Vorley uns frieden gnediglich.

*) Kann sich nur auf die Kopie beziehen.

XV
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6. Pergkholteius (Lucas, Anno 1548 die vero 4. Junii eomponebat

in gratiam clarissi. et docti viri Wolfgang

Peteri domini sui sedulo obseruandiss.)

Ps. 32. Wol dem, dem die aberlretung vor-

geben sindt, 4 voc.

2. p. Darffir werden dich alio heiligen bitten.

3. p. Ich wil dich underweysen.

7. Bab (Val.): Der her ist meyn hirte, Ps. 23, 4 voc. (Gedr.

in Clem. Stephani: Schftne aufierles. Psalmen,

1568.)

2. p. Und ob icb schon wandert im finstern.

8. V. R. (Val. Babe) 19. Sept. 1548. Pa. 142: Ich flehe dem
herren mit meynner stymme, 4 voc.

2. p. Herr, herr zu dir schrey ich.

9. Popel (Thomas, Ao. 48): Jesaia dem propheten das geschach.

4 voc.

2. p. Es stunden zwen Seraph bey yhm.

(Dazwischen: „Heylig ist gott der herre",

tacet; seint 3 Discant. Steht mit roter

Tinte in alien 4 Stb.)

3. p. Seyn ehr die ganze welt erfQllet hat.

10. Bab (V., 24. Aug. 48): Ps. 124: Who der her nith bey

uns wehr, 4 voc.

2. p. Gelobet sey der Gott, das er uns nicht.

11. Beu8chiu8 (Joan., eomponebat Ao. 1548): Ps. 79: Herre es

seyndt heyden in dein erbe gefallen,

4 voc.

2. p. Herre wie lang wiltu so gar sehr

zurnen.

3. p. Hilf du uns got unser heifer.

12. Beusch (Joan, 1549): Ghristus ist umb unser sttnde willen,

4 voc.

13. Beusch (Joannes, 18. Juli 49): Wol dem, der den herren

furchtet, 4 voc. Ps. 128. (Stimmen-

zahl nicht angegeben; doch beeitzt die

Ldbauer Batsbiblioth. 2 St. in fol. aus

den 80ger Jahren des XVI. Jahrh., in

welchen dieser Tonsatz mit 4 voc. be

zeichn. ist.)

2. p. Der Her wird dich segnen.

Kgl. Bibl. DrewUn. 9

Digitized byGoogle



06 Mus.-Ms8. B. 1276.

14. Beusch (Jo., 17. Aagusti Ao. 1549): Das ist mir lieb, das

der herre meine Stimme, Ps. 116, 4 voc.

2. p. Der herre ist genedig und gerecht.

15. V. B. (Val. Babe, 29. Januarii 49): Her nun lesestu deinen

diener in frieden fahren, 4 voc.

2. p. Eyn liecht zn erleuchten die heyden.

16. V. B. (7. Sept. 49): H6re gott mein geschrey, Ps. 61,

4 voc.

2. p. Den da Gott hdrest meine gelUbde.

17. V. B. (21. november 49): Wol dem der den Herren ftirchtet,

Ps. 128, 4 voe.

2. p.# Sihe also wirt gesegnet der mann.

18. Copns (Casparus): Bead omnes, Es seint doch selig alle

die, 4 voc.

2. p. Sihe also wirt gesegnet der mann.

19. Bergkholteius (Luc, Ao. 1551 den 18. octobris): Wer unter

dem scbirm des hflchsten sitzet,

Ps. 91. (Ohne Stimmenzahl.) 4 voc.

2. p. Ja, du wirst mit deinen Augen
deinen lust sehen.

3. p. Auf den leuen und ottern wiretu

gehen.

20. Incerti: Bewar mich her und sei nit fern, 4 voc. (Siehe

Pirnaer Stadtkirchenbibl. Manuscript cod. Ill, No. 35.)

21. — Oontingat illis turturum concordia. 4 voc.

22. — Sponsa viri thalamos subit, 4 voc.

2. p. Hanc ipsi fausti conjunxit.

23. Koler (David, 1553) : du edler brun der freuden, 4 voc.

24. Wilhart (Adrian): Bewahr uns herr o treuer gott. (Ohne

Stimmzahl. 4 voc.) (Disc. : a c . c e c g
a e, e e e g a c h c.)

25. Lech[u&r] : Dominus regit me et nihil, 4 voc. (Von sp&terer

Hd. geschrieben.)

2. p. Parasti in conspectu meo.

26. Herr Jesu Christ meins lebens licht, 4 voc. (Von anderer

Hd. gescbr. und choralartig bearbeitet.)

Am Ende des Bassus liest man von der letzteren Hd.

:

,,Adjecit Georg Seidlerus 17 die Julii Ao. 1626." Im
Altus steht: „Scripsit Johannes Musculus 17. Julii

1626" (NB. beim letzten Satz No. 26).
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1878, 14. 3 Lagen Papier geheftet, in kl. qo. 4°. Part von Wilh.

Fischer. Nicht paginiert, aber die Ges&nge numeriert

0. Palestrina: Messa super dite aeterna Ghristi

manera. 4 voc.

1. — Pleni sunt coeli, 3 voc, A. T. B.,

oder 2 T. n. B., Text von Kardinal

Bembo.

2. — Vaghi pensier che cosi passo, 4 voc.

3. — Lb ver Taurora che si dolce, 4 voc.

4. Anerio (Felice): Adoramos te, 4 voc.

5. Gattus: Ecce qnomodo moritur, 4 voc.

6. Carissimi: felix anima, 3 voc, S. T. B.

7. Dom Juan IV. roi de Portugal, 1615: Crux fide-

lis, 4 voc.

8. Vittoria: vos omnes, 4 voc.

9. Oallus: Adoramus te, 6 voc.

10. Lupus: Audivi vocem de coelo, 6 voc

1278, 14 f. Palestrina, Hymnus: Gloria patri et Alio. St. f. A. T. B.

and Basso solo.

1278, 14 m. 2 Lagen Papier geheftet in kl. qo. 4°. Part von Wilh.

Fischer.

1. Palestrina: Requiem, 5 voc. (Disc: fgab.aaga.)

2. Lassus (Orl. de) : De psalmis poenitentialibus, 3 et

4 voc.

1278, 14 s. Bine Sammlung religi&ser Lieder in St f. S. A. T. B.

Lex. 8°.

1. Mozart: Gottheit Gottheit

2. Haydn: Du bist's dem Ruhm und Ehre.

3. Bighini: Lobet den Herrn.

4. Mosel, J. F. v.: Von ganzem Herzen.

5. — DieWolken, Gedicht v. Treiteehke.

6. SchuU, J. A. B.: Vor Dir o Ewiger.

7. Kirnberger: Gott ist unsere Zuversicht.

8. Alles was Odem hat.

9. Unendlicher, Unendlicher.

10. Haydn: Abendlied zu Gott, von Gellert.

1292. Doles, J. F.: 215 Choraele. 4st. bearb. qu. 4°. f. Orgel.

1364, 22. Beissiger: Grablied, gesungen beim Begrftbnis der Geh.

R&tin von LQttichau. Text von Papst St f.

2 T., 2 B. qu. Fol.
9*
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1364, 28. Siegert: Trauergesang. St. f. 2 T. u. 2 B. qu. 4°. Part.

qa. Pol.

1864, 80. Grabges&nge yon versehiedenen Komponisten.

a) Tftne des Schmerzes, ftir 4 M&nnerst. Part. n. St

b) T&net bange Elagelieder, dito. Stim. 4°.

e) Bekr&nzt mit Blumen reich, dito. Stim.

d) Richard Wagner: An Weber's Grabe, f. 2 T. a.

2 B. Part. Lex. 8°.

e) Grablied auf Friedrich Wilhelm III., aus Weber's

Nachlass, desgl.

f) und g) Lieder von Weber, W. Fischer Jan.: Am
Grabe Beinholds, — Krebs desgl.

1876. Choralbnch f. Orgel, 1750. kl. qa. 4°. (Zum Leipziger

Gesangbuch gehftrig?)

1878. Choralbnch 1761. 4°.

Choralbnch XVIII. Jahrh. 8°.

BOmiseh-katholische Liturgie nebst Lectionarinm and Anti-

phonarium. 18. Jahrh. 9 Hefte in einer Eapsel. 4°.

Alayrac, N. $ : Der Neustfidter Thnrm oder Lehmann. Oper

nach d. Franz. Part. qa. Fol.

1400. Bach, Ch. Chr.: Becitat. fflr Alt und Duett for Sopr. and Alt

mit Streichin8trum. Part. „Lode agli Dei 44

und „Se mai turbo il tuo viposo".

1404. Beethoven, L. v.: Die Buinen von Athen. Part, in 4°.

140& Betida, 0.: Medea. Melodrama. Part, in qu. 4°.

1422. Dolling u. Finke: Huldigungscantate for den Chor mit Begl.

des grofeen Orchesters. Anton, Kdnig von

Sachsen, gewidmet. Part. 4°.

1426. Oade, N. W.: Erlkftnigs Tochter. Ballade. Solo, Chor u.

Orch. Part. gr. Lex. 8°.

1488. Basse, J. A.: II Natal di Giove. Opera 1749. Part.

kl. qa. 4°.

1480. — Numa. Opera 1743. Part. kl. qu. 4°.

1470. Perotti, 0. Dom. : Soffro le mie ritorte. Scena ed Aria &

Sopr. con strom. Part. qu. 4°.

1480. S&rgd, F. W.: Die neuen Amazonen. Siogsp. Textbuch.

4°.

1488, 1. Becker, J.: Die Zigenner. Bhapsodie. St filr Sopr., A*,

2 Ten., 2 B. 8°.

1488, 9. Lowe, C.\ Der Dorfschulmeister. Intermezzo. Part qu. 4°.
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1468,18. Pitterlin, J. A.: (Mosikdirektor der Seconda'schen Schao-

spielergesellsehaft, die auf dem Lincke-

schen Bade in Dresden spielte.) Aria

des Grimm: So leicht sollt ihr mieh

nicht berQcken. Part. kl. qo. 4°.

1488, 18m. Rossini, (?., II Barbiere. Aria. Part. kl. qo. 4°.

1488, 13 s. Sacchini: Aria. Part. kl. qo. 4°.

1488, 14m. Schweitzer: Elisium. Mas. Drama f. Klav. arr. mit Text.

qo. 4°.

1488, 20. Weigl: La famiglia Soizzera. Opera. Doetto zwiseben

Emmeline o. Richard, f. Kl. o. Ges. qo. 4°,

1488, 22. Aria: Qoesto a il posse de Violini. Part. kl. qo. 4°.

1488, 24. Arie des Tarkelion: Der Tag der Rache 1st erschienen.

Part. kl. qo. 4°.

1488, 26. Fanciolli, tre: Oper von ?, Coro Ultimo. Part. kl. qo. 4°.

1488, 28. Terzettino: Lente che qoell sgoardi. El. o. Gesg. qo. 4°.

1499. (Agrimento) Agr6ments des petites Comedies d'on acte de

differents aoteors. Ges&nge o. 34 franz. Vaodevilles.

Part. 4°.

1491. Mercadante: Doett zw. Marchese o. Gonte aos der Oper

Elisa o. Clatodio. Part. qo. 4°.

1498, 53 f. Bergt, 0. A.: Haltet an der Hoffnong feat. Gediebt von

Nordstern. Mftnnerqoart. zo 4 St. qo. 4 f
.

1498, 68s. Bierey: Jong and Alt. Chor der Jflnglinge. St. f. 2 T.,

2 B, Kl. qo. 4°.

1514, 27. Hauptmann, M.: Sammlong von Liedern f. S. A. T. B.

Stimmen. gr. 8°.

1514, 27 r. Haydn, J.: 4st. Ges&nge. St. f. 8. A. T. B. kl. qo. 4°.

1514, 27s. — 20 Canons ftlr 3 ond mehr St. [Nor 17.]

1 St 4°.

1518, 13. Kiicken, Fr.: 3 Ges&nge for 4st. M&nnerchor. Op. 36.

No. 3. Stimmen.

1534, 5. Lasso, Orl: Seherzhafte 4st Lieder, f. 8. A. T. B. St. 4°.

1524, 15. Liszt, Fr.: Bheinweinlied von Herwegh, f. 4 M&nnerst.

St. kl. Fol.

1584, 18. Lwoff, Alexis von: Volkshymne der Rossen. Orch. Part

kl. Fol.

1544, 21. Beissiger, C. (?.: Zom Empfange beim 1. Besoch der

Herzogin Princefs Elisabeth in Weesen-

stein. (Text vom Prinzen Jobann.)
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70 Mus.-Mas. B. 1544 Nachtrfige B 211, 212.

St f. S. A. T. B. Lex. 8°. Part

qu. Fol.

1544, 30. Righini: Stimmen f(lr Chor und A.-T.-B.-Solo, (zom

25j. Jubil&um von Emil Devrient gesungen

1856). Lex. 8°.

1544, 32. Rochlite, Friedr. v.: Frau Masica. 2ch6rig f. Mftnneret

St. kl. qu. 4°.
•

1547m. SchuU, C: 4st Ges&nge. Kl.-Begl., Part, u. St. kl. qa. 4°.

1550, 26. Schneider, Fr.: 4st. Chorgestage, f. S. A. T. B. Part. kl. 4°.

1550, 42. Schumann, R: 10 Romanzen and Balladen, fflr Chor. St
f. S. A. T. B. Lex. 8°.

1557. Sammlung einzelner Hefte, enthalt. Lieder von unbekannten

Komponisten. (Teils gedruckt, teils geschrieben.) 4°.

1573b. 4st Lieder far M&nnerst. L. v. Call, Anton Fischer,

Ch/rowitz, Mozart, Cherubim, M. Stegmayr, Eighini,

J. R. v. Seyfried, J. Korner a. A. 4 Hefte. kl. qu. 4°.

1500. Fischer: Soldatenlieder, gesammelt von F. kl. qa. 4°.

1755, 12. Obinsky. Cte: Polonoise p. le pfte. kl. qu. 4°.

1755, 18. Vanhati: Divertimento fttr Violino, Mandolino u. Mando-

lono. 3 St. kl. qu. 4°.

1786. Beethoven, L. v.: Grofse Sinfonie mit Ch5ren. No. 9.

Part. gr. Lex. 8°.

1850. Homilius, 0. A.: Ghoralbueh. Enth. 220 Gesge. f. d. Orgel.

Ms. des 18. Jh. qi*. 16°.

1852. — Ghoralbueh. Enth. 303 Ges. f. d. Orgel.

Ms. des 18. Jh. qu. 16°.

1940. Choralbuch, naeh einer Vorbemerkung filr das 1727 zuerst

erschienene Dresdner Gesangbuch geschrieben; f. d. Orgel.

Mscpt des 18. Jh. qu. 16°.

1053. Piccini, Nic.: Alessandro nell Indie: ,,Co mai turbo il tuo

riposo." Scena con Duetto. 2 Sopr. Part qu. 16°.

Naehtrftge zn Mus.-Mss. B.

B211. 1 vol. in qu. 4°, ohneTitel, 18. Jh. 43 Bll. Ein Unterrichts-

werk, defekt.

B212. 1 vol. in quer 4°, ohneTitel, 18. Jh. 42 Bll. Orgeltabulatur.

Bl. 86 der angedeutete Name „J. L.
u
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Mss. A 52. - J 307. 71

Mss. aus anderen FSchern mit Musiknoten.

A 52. Pergamentcodei in h. Fol. 109 Bll. Antiphonar mit r&m.

Choralnoten aus dem 14. odor 15. Jh. Text gothisch mit der

Schablone geschrieben. Initialen bant

1. Bl.: Iste liber est comparatus pro Ecelesia Gollegiata

sancti Martini in Magna Oppathow | Pro donatore apperiens

librum dicat Dominas deus dimittat peccata donatori.

Racks.: Regestrumin hunc librum: Festam purificationis;

Dominica palmarum; Passio domini palmarnm; Passio ferie

tertiae, quartae, sexte; Magna feria sexta popale; Besponsoria

servanda sacr.; Conservatio Gerei sabbatbo pasce fontis; Vigilia

penteeostes; Mandatum ; Lamentationes ; Oratio hieremie;

Liber generationis; Tempore pascali versus.

A 60. Psalterium latine cum glossa. 13. Jh. 230 Bll. Bl. 2 u. 230

Neumen.

A 63. Quattuor evangelia Latina. . 10. Jh. 137 Bll. Bl. 6. Liber gene-

rationis J. Chr., mit Neumen.

A 75. Geremoniale episcop. Vratislaviensium. 15. Jh. 98 Bll. Mit

notierten Ges&ngen.

A 122. Antiphonarum notis musicis ante Guidonis Aretini tempora usi-

tatis instructum. 12. Jh. 90 Bll.

A 199. Arator, actor apostolorum versibus hexametris expressi. 10. Jh.

37 Bll. Letztes Bl. liturgische Formeln mit Neumen.

A 208. Auf den Einbanddeckeln Neumen aus dem 13. Jh.

A 298. Breviarium. 15. Jh. 263 Bll. Bl. 257—270 notierte Ges&nge.

A 325. Sermones latini (Rituale Roman). 14. Jh. 197 Bll. Auf dem

Vorsetzblatte Neumen aus dem 12. Jh.

De 163. Auf der Innenseite des Einbanddeckels ein Pergamentfragment

mit notierten Ges&ngen.

G258. Dies Triumphi in faustissim. reditum Sigismundi Tertii Polo-

niae ... 24. Juli 1611. Mit Tons&tzen.

J 307. 1 Vol. in kl. qu. 4°. Handschrift des 16. Jh. Nur wenige

Bll. bescbrieben. Ledereinband mit Golddruck und den Buch-

staben: H. G. H. Z. 8. (= Hans Georg Herzog zu Sachsen).

Unten die Jahreszahl 1592.

3. Bl.: „Tabulatur Buch Auff der Cythar. Johannes

Georgius Hertzogk zu Sachssen
44

.
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73 Mm. J 307 m.

Das Manu8cr. ist von einem Schreiber mil Sorgfalt hergestellt

Nr. 1. Danket dem Herrn (Notierung auf 6 Linien mit

Buehstaben und Wertzeichen darGber.) Folgen

die8elben Oberscbriften wie in Cod. J 307 m.

Doch sind hier 8 Aufzflge. Dann folgen

Nr. 9— 17, Deutsche Lieder:

9. Viel Wollust mit sieh bringet.

10. Verwundt hat das Hertze mein.

11. Einiges lieb, getreaes Hertz.

12. Ach Elselein.

13. Ach hflehster Schatz auf dieser Erd.

14. Kehr dich wiederumb.

15. Becht sehr hat mich verwundet.

16. holdseligs bild.

17. Gross lieb hat mich umbgeben.

No. 18—24. T&nze. (Galliarden, Sprungk.)

Hierauf viel weifses Papier und dann gegen das

Ende hin

Nr. 25—30. 6 geistliebe Lieder. Darauf weifica Papier

bis zum Ende.

Vgl. Fre. Schnorr von Carolsfeld: zur Gescb. des

deutschen Meistergesangs. Berlin 1872.

J 307 m. 1 Vol. in kl. qu. 4°. 68 Bll. in dunklem Lederbande. Bit.

nicht signiert Titel:

„Tabulatur Bucb Auff dem Instrument. Christia-

nas Hertzogk Zu Sachffen".

Die BQckseite und n&chstes Bl. enth&lt allerlei SprQche

und Federtibungen. Dann folgen geistliche Lieder im 4st.

Satz in der Orgeltabulatur. Unter Instrument verstand

man eine Art Elavier.

1. Dancket dem Herren.

2. Der Heiligen drey Kttnige Aufzugk.

3. Der Mohren Aufzug.

4. Ein ander Aufzug u. s. f. bis No. 7.

Dann folgt Lautentabulatur: Intraden, deutsche Lieder

ohne Text, T&nze, z. B. ein Lieder tantz, wieder Lieder,

AafzUge, Galliarden, darauf wieder deutsche geistl. Lieder.

Anf&nglich ist das Msc mit Sorgfalt geschrieben, die

weiterhin bedeutend nachl&sst, so dass oft die Schrift

kaum zu entziffern ist.
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1852. Ms. des 16. Jb. Auf den Einbanddeeken notierte Ges&nge aus

dem 14. Jh.

K50. 1 vol. in h. fol. Halblederband. Bll. nicht signiert. 77 Bll.

Ordnang des Gemeinen Gott-Castens tzu Sanct

Wentzell Welches ist der erste theill der Reli-

gion, an den Bath von Naumburg, gez. Ao. XXXXVII
(1547.) Folgt eine Anrede. (Der gedruekte Eatalog sagt:

gestellt dorch Nicol. Medler 1538 in Neunburgk.)

Mehr gegen das Ende des Bandes findet sieh das Eyrie Gott

Vater in Ewigkeit, das Eyrie Pasehale and andere liturgische

Gesftnge rait Noten, sog. Pliegenfflfsen.

K97. 1 vol. in h. fol. Ende des 16. Jh. Enth&lt Druck and Msc:

Ghronik von Henneberg von Cyriacus Spangenberg, Strafsburg

1599; in diesem Druck ist Papier eingeschossen mit Zas&tzen.

So befinden sieh zwischen den Seiten 222 und 223 2 Bll., auf

denen ein Lied eingeschrieben ist, welches zu dieser Zeit (urn

1460) gesangen warde. Text:

1. Es geht gen dieser fassnacht her

2. Wir wdllen frfllieh singen frey

13 Strophen, Melodie im Altschlttssel notiert.

M6. 1 Vol. in kl. h. fol. in 499 Bll. Holzdeckel mit gepresstem

Leder flberzogen, Messingecken and 2 Elammern. Racks, des

Vorderdeckels das Portrait Hans Sachs bant ausgemalt: Anno

Dni. M.D.LXXVI.

1. Bl. ein Portrait mit der Jahreszahl 1581. DarQber die

Bemerkg. des einstigen Besitzers Qber die Ausgabe beim Bach-

binder 1601, 8. M&rz.

3. Bl. Ein Teatsches Maister-
|
Lieder Buch. |

In

diesem Bach sind schdne geistliche Lieder, aass alt und Newen
Testament Aoch schflne weltliche Lieder auss vielen Scri-

benten aosamengezogen. Letzlich, lecherliche Bosen unnd

Schwftncklider Durch Georg Ilager, Schumacher zu

Nflrmberg, auch liebhaber and befttrderer der alten ldbliehenn

Konst dess Teat8chen Maister Gesangs. Anno salatis 1600

8. Bl. Tabulator oder sehul register des Teutschen mayster

gesangs mit fleis aus dem alten exemplar ab geschriben welches

die 8inge[r] al hie zu nflrnber[g] Anno 1561 zu ftlrderung der

kunst ainhelig nach dem alten schnl register so von den Ersten

zwelff maystern her konen [kumen] ist gestellet vnd geordnet

Kfl. Bibl. Drttdtt. 10
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74 Mbs. H 6.

haben, welches bans sachs ldblieher gedeehtnus rait aige&er

hand selb ab geschriben hat.

Dise Tabulatur babe ieh hanns gldckler, ein Teutseher

meister singer einfeltig durch exempel erklert wie ein iede

strafl der vn kunst zu erkennen sey
u

etc. etc. folgen die Regeln

bis Bl. 14.

Bl. 15, „Gr(lndtlicher Bench t Des Deudschen Meister-

gesangs
u Dorch Adam Puschman Yon Gflrlitz lieb habern

Dieser Kunst zasamen gebracht: Za Gflrlitz druckts Ambrosias

Fritsch. 1.5.7.1."

Der Codex ist von verschiedenen H&nden geschrieben and

finden sich die Jahreszahlen 1531 bis 1600 mit genaoen Daten,

doch nicht chronologisch eingetragen. Yon Bl. 341 ab folgen

die TOne, d. h. die Melodien, die in alien Arten des Osohltlssels

notiert sind. Der Text befindet sich unter den Noten, die

ubrigen Strophen folgen nach. Die Gedichte sind meist mit

A. Puschmann gezeichnet and auch die Notenabteilung soil

nach Dr. Fr. Schnorr von Garolsfeld von Puschmann's Hand
selbst herriihrdn.

(Ygl. Neaes Laasitzer Magazin, Gdrlitz 1877, Bd. 53,

S. 67 ttber Puschmann von Dr. Edm. Goetze.)

An Meistersingern sind aufser Puschmann noch genannt

und mit ein oder mehreren Tflnen vertreten:

Bl. 389. Sixt Beckmesser.

398. Michel Berne (2 Tdne).

442. Wolff Brantner, Schleifer.

381. 382. Hieronymus Drablt.

345. fiaphael Dullner.

402. Ulrich Eislinger (dann 405).

361. Henrich Under.

414/15. Martin Folehman v. Danzig.

390. Hans Fols, Bl. 400, 401, 405 Folz genannt

383. Michel Franck.

344. Frauenlob (dann Bl. 349, 392).

352. Hans Gluck, „Schlesser
u

.

359. Michel Herbreeht

447-60 und 454. Wolfgang Herolt.

370. M. Jehanspreng.

399. Fritz Kettner.

372. Sepherinus Krigsauer (dann Bl. 374, 375).
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Bl. 416. Hieronymas Linckfen].

,, 362. Michel Lorenz.

„ 393. Conrat Maronets.

„ 397. Mtthler von Ulm.

., 354. Magling.

„ 400. Nachtigall.

,. 357. Nomenbeck.

., 355. Olzen.

„ 388. Herman Ortell.

„ 341. Bartel Begenbogen (dann 394, 412).

„ 345 and 358. Paal Bingsqaart and Bingsgwant.

„ 384. Gregor Scballer.

., 347. Hans Schreer von Nflrnberg.

,. 391. Hans Schreier von Nerling.

„ 396. Georg Schiller.

,, 413. Mates Schneider.

„ 363—370. Onefferus Schwarzenbach.

,T 351. Caspar Singer.

„ 360. Hans Vogel (dann Bl. 410, 411, 443).

„ 402. Lorenz Wessel.

„ 385. Sebastian Wild von Augsburg (378, Seb. Wilder, Bl. 407,

409).

„ 417. Niclas ZimmerMan, Nodler in Mfinchen.

„ 395. Peter Zwinger.

„ 459 bis zum Schlnss des Codex von Georg Hager, gez. mit

den Jahreszahlen 1590—1599.

NB. Die fibrigen Meisterlieder-Hds. des 15. and 16. Jhs.

(M. 7 — M. 13 — M. 207) enthalten keine Melodieen.

M53. 1 Vol. in h. fol. in schwarzes Leder gebanden, starker Bd.

Hds. aus der Mitte des 16. Jh. Es findet sich vielfach die

Jahreszahl 1557 eingetragen. Das 4. Bl. tr&gt von sp&terer

Hand den Titel:

„Cantilenae Antiquae et Carmina Latina Ex Bibliotheca D.

Nicolai Amstorfii. Hiebey sind antersehiedene Andreas

Singelii Sangershasani Versus Latinae (?) Collectore Mar-

tino Friderico Seidel, Consiliar. Brandenburg. Anno

M.DCLVn."
Folgende sind mit Melodieen (im Tenorschlttssel) versehen.

1. Menschen Kind merck eben (Texte darchveg vollstftndig).

2. Weil Maria schwanger ging.

10*
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76 Mm. M53.

3. Lob gott da Christenheit.

4. Lobet Gott o lieben Christen.

5. Resp. Danck8agang sey Gott.

6. mensch bewacht wie dieh dein Gott.

7. Ghristas ist erstanden (a a g a c d a).

8. Wir loben dich ein mtitiglich.

9. Main seel o herr muss loben dich. Magnifie.*) (Diseantachl.)

10. Mein seel erhebt den herren mein. Magnif.

11. Maria das Jungfrewlin zart. „Ein ander Composition des Magni-

ficat. Lucae 1. Nic. Maurus."
12. Im frieden dein o herre mein. (Baritonschl.)

13. mensch bewein dein sunde gros. (Seb. Heyden.)

14. Eine andere Melodie (Seb. Heyden).

15. Christ ist erstanden von der marter. Th. Blaarer. (a b a b d c b a).

16. Gott hat uns ein mittler furgestellt. Erasmus Alberos.

17. Frew dich mit wunn da fromme Christenheit.

18. Auf diesen tag so denken wir. Melodey: Wol dem menschen

etc. D. Job. Zwick. auctor.

19. Andere Melodie.

20. Jauchtz Erd and Himmel dich ergell.

21. Kom heiliger geist o gottes salb.

22. Yerleih uns frieden gnediglich.

23. Difs sind die heiligen zehn gebot (aaadgfedc).
24. Ein ander Melodey: gggecefg.
25. Unser vater in dem Himmel.

26. Ein ander weise: h.hchahded.ch.
27. Ein ander Vater unser.

28. Ein ander Vater unser.

29. Das Vater unser, in der weifs: Es sind doch salig.

30. 31. Andere Vater unser.

32. gott und vater gnaden vol.

33. Herr schaff uns wie die kleinen kind.

34. Jhesus Christus unser heiland.

35. Als Jesus Christus unser herr. Im Passionston.

36. Gott lob danck sey dir gesagt.

37. Ein andere Melodey.

38. Gott sprach zu Adam (sehr umfangreiche Melodie).

*) Von moderner Hd. sind Notizen (iber das anderweitige Vorkommen der

Lieder gemacht.
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Mas. M53. 77

39. Yon Maria der reinen Magd.

40. Wol denen die mit sorg vnd mUhe.

41. Herr ond Gott in unser not.

42. 43. 45. Andere Melodieen.

45. Welcher das elend banen vril.

46. Herre Gott erbarme dicb.

47. Wol dem mensehen der wandelt

48. Warumb tobt der heide haaf.

49. Almechtiger gtttiger Gott.

50. Danket dem Herren, denn er ist.*

51. Warnmb betrubstu dich mein herz.

52. Bis rair gnedig, o Herre Gott

53. Christe du bist der helle Tag.

54. 1st doch in alien landen kein zucht.

55. Ieh gieng einmal spaeieren ein weglein.*) (Bdhme, Nr. 641.)

56. Von got wil Icb nicht lassen.

57. Ach Gott tha dieb erbarmen. 1562. (Bdhme, Nr. 417.)

58. Als Gbristos mit seiner lehr.

59. Barmherziger ewiger Gott

60. Sehr grofs ist Gottes gQtigkeit.

61. Wer hier das elend bauen wil.

62. Lob Gott getrost mit singen.

63. hOehster gott von ewigkeit.

64. gl&abig hen gebenedey und gib lob.

65. Aus tiefer not lass ons zu Gott (Melodie: Aus tiefor not sebrei ieh.)

66. Elend hat mieh umbfangen. (a | a a | a b | c h . a g |.)

67. Anf dicb Herr ist mein trauen steif.

68. Ieb wil dem Herren sagen dank.

69. Ach Gott vom himmel sieh darein.

70. Ach Gott wie lang vergissestu mein.

71. Herr wer wird wohn in deiner htttt

72. Herr wer wird wonong han.

73. In dich hab ieh gehoffet Herr.

74. ErzUrn dich nieht o frommer Christ

75. Der tOricht spricht es ist kein Gott

76. Gott sieht in seiner gmeinde Becht

77. Bis gnedig o Herr deinem land.

78. Wer onterm schirm des hdchsten holt

*) Von hier ab werden die Druckorte genannt, wie Erfurt, durch Geocg Bawmao.
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78 Mm. M fed.

79. Ich traw aof dieh, mein Herr and Gott.

80. Herr Gott ich traa allein aof dieh,

81. Dem Ednig and Begenten dein.

82. Gott ist so got dem Israel.

83. Da Israel aos Egypten zog.

84. Nun lob mein Seel den Herren.

85. Es sind doeh selig alle die.

86. Hilf Herre Gott deinem kneeht.

87. Nan welehe hie Ihr hoffiiang gar.

88. Wo das baas niebt baat der herr.

89. Herre Gott der da erforsehest mieh. 4 Bll weiter liest man:

f1Ende der Psalmen Daaides Laos Deo. 1557'*.

90. Herr es seind heiden in dein erb. Jetzt folgt eine andere Hd.

von 1567. 20 Bll. weiter:

91. Wolanf ihr lieben landsknecht and sieht dem wort Gotts bey,

in des Pentzenawers Tbon (f ccd eff fef ede),

92. Wir bitten dieh herr Jheso Christ.

93. Eehr omb ker omb da janger Son.

94. Gott anser sterk and zaversicht.

95. Nan ist die werlet alle doreh Jesam Ghristam fro.

96. Ein new liedt von den Bargern za Gottha: Nan wolt ihr

hdren ein newes gedieht, 5 Strophen.

97. Bin lied von Doctor Georg Maier. Im thon: Bs geht ein

frischer Sommer daher: (e e e d c d e f).

98. Mir ist wie dir, mein freondtlieh Ein, da aehst mieh klein

(von H. von Schleinitz).

99. Ein liedt von der belagerong der werden Stadt Magdebarg

1551: Nan h5r von mir ein new gedieht (im Thon: Es

geht ein friseher Sommer (ceef .gabggf.).
100. Gott gnad dem groemeehtigstem Keyser fromme. Anno 1551.

10. Janaar'(cegggggggefe).
Darauf folgen allerlei Hds. von dem verschiedensten Inbalte.

M89d. 1 Vol. in 4°, in dunkeln Sammet gebanden. Hd. des 15. Jh.

129 Bll. Enth&lt Prosa and Gedichte meist geistliehen, mit

einigen wenigen weltliehen Inhalts von Michel Beheim. Bei

einigen linden sich Melodien aof 5 Linien ohne Schltlssel als

schwarze, eckige Pnnkte ohne Hals notiert. Die Versabschnitte

darch senkrechte Striche bez., and zwar:

1. Bl. 71: Her winter lass ab dein gebley | and deines

: kalian bindes wey.
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2. Bl. 94: Ich sag dir lob und ere j and dank dir sunder

spotes (geistl.).

3. Bl. 107: Maria meit | ain wurczel and ein stame | ein

ursprung aller wirdikeit.
| Noten aof Bl. 106 a. 107, die Form

der Note ist bier mebr einem Circumflex fthnlich.

4. Bl. 119: Aeb breys Maria di vil reinen meit | ir nam
ist wol zu loben. (Melodie aof Bl. 118, wie vorher notiert.)

Vgl. Katalog der Has. von Sohnorr v. Oarolsfeld. II.

M 157. Besponsoria et Antiphonae in usom eeclesiae Misnensis 1546.

165 Bll. rait Noten.

M180. Sammelband des 15. Jhs. 129 Bll. Bl. 94: .Jch sag dir lob

vn ere | vn danck dir sflnder spote
u

| 3 Stroph. mit Melod.

Bl. 106—111 : ,,Maria meit ein wurcel on ein stame'
4

mit

Melodie. Gedicbt von michel behamerne.

Bl. 1 18 f : ,Jcb breys maria dy vil reinen meit/
4

M284. Psalmen Davids In reime und Melodeyen gesetzet zu-

sammengetragen von M. Joh. Heintzelmann (f 1687). Eine

KopieVon 45 u. 228 Bll. Pergam. in 8°. Bl. 229—275 folgt:

„Bericht an dem (?) Leser", unterz. Ghristophorus Lief-

feld, der music director in der alten Stadt Salzwedell, darin

heifst e8 aucb „Sollte einige melodie darunter etwas weltlicb

scbeinen, wollte Er freundlicb wifsen, das solcbes nieht obn

vrsacb gescbeben." Als Komponisten werden vorzugsweise

KrQger genannt (m5glich, dass damit CrQger gemeint ist.

Eine Untersucbung der Melodieen moss erst Gewissheit geben).

Die (lbrigen Komponisten sind Eammersohendt (ein un-

bekannter Name; fast kdnnte man an eine VerstQmmelung von

Hammerschmidt denken), Scbeid, Schopias, SebQtz.
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80 Heinrich Albert. — Michael Altenburg.

Die Notendrucke bis 1700.

NB. Die after angezogenen Namen Bohn ond Eitner bezdehen

sioh auf deren Werke:

E. Bohn: Bibliographie der Musikdruckwerke bis 1700 in den

Bibliotbeken zu Breslau. Berlin 1883. Alb. Gohn. 8°.

B. Eitner: Bibliographie der Musik - Sammelwerke des 16. and

17. Jhs. Berlin 1877. Liepmannssohn. 8°.

Heinrich Albert,

Erster Theil | der | Arien | Etlicher theils Geistr | lieher, theils Welfc-

licher, zur Andacht, gaten Sitten, | Eeaseher Liebe und Ehren- Lust

dienender | Lieder | zum Singen and Spielen gesetzet, | . . . . Anno
1642. VntertMnig8t zugeschrieben | von Heinrich Alberten |

Kttnigsberg. — |
zum viertenmal gedruckt 1652.

14 Bi. fol. 1. Ach lasst uns Gott. 25. Wer fragt darnach.

Ander Theil | der
|
Arien | Von

| Heinrich Alberten. | . . . .

Kttnigsberg 1651. 20 Lieder.

Dritter Theil | der
I
Arien | Gedruckt 1651. Darin Bitte

des Autors an die Buchh&ndler „den verfluchten Nachdruck"

nicht zn fdhren. SO Lieder.

Vierter Theil | zum drittenmahl aufigelegt — Kdnigsberg ....

1651. 24 Lieder.

Fttnfifter Theil
|

zum drittenmal gedruckt zu Kdnigsberg

1651. 21 Lieder.

Sechster Theil I
. . . . zum viertenmal gedruckt 1652. 24 Lieder.

Siebender Theil
| 1654. 25 Lieder.

Achter Theil | 1650. 22 Lieder.

Auf d. 1. Seite Register liber alle 8 Teile. Eompositionen

sind 1—6stimmig. (Sign. Mus. B. 4.) Vgl. Bohn, 8. 37—41.

Michael Alteabirg.

Musicalischer | Sehild und Schirm
|
der Bflrger vnnd Einwohner

der
| Stadt Gottes | Das ist

|
Der 55. Psalm des Kdnigliehen Pro-

pheten Davids mit 6. Stimmen | Gomponiret, vnd artig auff den
Text gerichtet

|
Durch | M. Michaelem Altenburgium | Trftchterb.

Pastorem.
| (Leiste.)

|
(8 Verse: Denen ich nicht Componirt bin

|

Die nach der Larven singn obn bin
| (Vignette.) | Gedruckt

zu Erffurdt bey Philip Witteln.
|
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Wolfgang Amnion. 81

Umrahmung. Bl. a2: Dedic: Dem POrsten Johann

Georg zo Sachsen ,,als eines armen nothleidenden

Predigers Datum Trftchterborn den 3. Nov. 1618. M.

Michael Altenborg. Pfarrer zu Tr6chterborn
u

.

Cant I. II. A. T. I. II. B. k 6 BU. 4°. Zusammen-
gebunden. (Sign. Mus. B. 1200.)

Welfgug Amoi.

1. LIBRITRES
| ODARVM | ECCLESIASTI- | CARVM, DESAORIS|

CANTIONIBVS, IN ECCLE- | fiis Germanicis, Augastanam Con-

1

fessionem amplectentibus, ad simi-
|
les numeros, modos et con-

cen-
| tus Musicos, carmine connersis,

\
qu6 etiam exterae Natio-

nes co-
|
gnoscere, et intelligere possint,

|
quae sit dictarum Eccle-

siarum
|
psalmodia: ornati ima-

|
ginibus aflfabre |

sculptis.
|
Autore

|

M. VVOLFGANGO AM- | monio Franco, Ecclesiae ciuium in

vr-
| be Imperiali DINCKELSPV- | HEL repurgatae mi- |

nistro.
|

Umrahmung. Stichworte rot. h. d. T.: Holzschnitt Luthers.

Bl. 2 a. Illustrissimo Domino Georgio Friderico

Marchioni Brandeburgensi

„et multo ac diuturno labore, in annum nonum et fere

toto hoc spacio, quo fui in Diaconatu Dinckelspuhelenai, per

soecisiuas horas in id incubiu, ut istud poema conficerem

DinckeUpulae feria tertia paschalis, divo Georgio consecrata.

Anno M.D.LXXVIII. Wolfgangus Ammonias, verbi dei mi-

nister."

2 lat. Epigramme von Leius u. Junius Feuchtwangensis.

Bl. 1. oda I. (alle einstimmig.) Bl. 42. liber II. Bl. 92.

liber III.

Hieraof: Odae ex quinque prioribus psalmis Davidicis,

Nicolai Selnecceri. (4st.)

Index Odarum (lat. u. deutsches Reg.).

„Lip8iae apud Haeredes Jacobi Berualdi. anno 1579".

Goldgepresster Schweinslederband. „A. H. Z. S. C. 1580"

in kl. 8°, gleich Duodez. (Sign. Mus. B. 1814.)

2. Neuw Gesangbuch
| Teutsch vnd | Lateinisch, darinn die fQrnem-

1

ste Psalmen vnnd Ges&nge der Eir- | chen Augfp. Confession, mit

einerley Me-
| lodeyen vnnd gleichen Reimen in beyden | Spra-

chen gefafst, sampt etlichen alten ge- |
w&hnlichen geistlichen

Liedern in |
vier BQcher aufsgetheilet.

|

KgL Bibl. DraMiui. 11
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82- Adrian Biancbieri.

Psalmodia Nova
|
germanica BT LA- | TINA, QVA PRAECI-

PVAE CAN- | tiones Ecclesiarum Aug. confessionis, carmine con-

versae: et in utraque lingua paribus versibus | rhithmieis, et iisdem

utrobique numeris atque |
concentibus redditae eqne veteribus usi-

tatis hy- | amis ac cantionibus nonnullae collectae, | continentar:

libris quatuor accu-
|
rate distincta | Autore. | REVERENDO VIRO

M. WOLF-
|
gango Ammonio Franco, ect. | SVB FINEM NON-

NULLAS ALI- | as ejusdem generis odas a M. Joanne Trostio

conscriptas adjecimns. 1583.

h. d. T. : D.M.L. [D.M.Luther] Warnung (vor falsch.Liedern).

Ded. (lat.) illustrisimo Principi Georgio Friderieo

Marchioni Brandeburgensi anno 1583. Wolfgangus Am-
monius verbi dei minister.

Teutsche Vorrede an den Christlicben Leser.

Als Egenolffs erben sich von newen dieser Psal-

modia in beyden Sprachen .... drucken zu lassen unterfangen

babe ich diese kurze erinnerunge — thun sollen.

Wolfgang Ammon, Diener defs Worts Gottes.

8. 12. 2 lat. Gedichte auf die Psalmodia von A. Junius

Feuchtwangensis und Conrad Leius Orocrenius.

Bl. 13. Das Erste Buch der Eirchenges&ng. (Kleine

Holzschnitte. Text und Melodien.) Bl. 70. Das ander Buch.

Bl. 143. Das dritte Buch. Bl. 191. Das vierdte Buch.

Bl. 236. Odae ecclesiasticae per Joannem Trostium

scholae Huxariensis Rectorem.

Bl. 269. Register der teutschen Kirchenges&ng und Index

odarum.

Letztes Bl. : Francofurti ad Moenum ex officina Haeredum
Christiani Egenolphi, impensis Adami Loniceri, Joannis Gnipii

Andronici secundi, Doctorum et Pauli Steinmeyeri. MJXLXXXHI.
kl. 8°. (Mus. B. 1816.)

Adrian Banchieri.

ORGANO | SVONARINO | DEL P. D. ADRIANO BANCHIERI
| BO-

LOGNESE
|
ABBATE BENEMERITO | OLIVETANO | In questa

Terza iitipressione accordato con ogni diligenza | E diviso in Cinque

Registri
| Libro vtilissimo a qua! si voglia Organist* per frlternare

in voce | Chorista alii Canti fermi di tutto TAnno
| Nelle Chiese

Secolari, Regolari, Monache, e Confraternita secondo l'uso | di

Santa Madre Chiesa. | Et nel fine dopb la Tavola Generale di tutta
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Samuel Beeler. — Charles-Emmanuel Borjon. 88

Topcra Aggiantovi il Sesto Begistro
| CON PRIVILEQIO.

|
OPERA

XXXXIII.
|
(Vignette.) IN VENETIA,

|
Appresso Alessandro Vin-

centi, MDCXXII.
|

BI. A 2. Al maturo Giuditio del padre Prothasio

Stagiera Venetiano. —
Bl.A2b. Gedicbt del Signor Conte Ridolfo Campeggi all autore.

Bl. A3. Vorrede. (Primo Begistro.)

S. 3. beginnt die Musik. S. 29. Secondo Begistro. S. 44.

Terzo Begistro. S. 82. Quarto Begistro. S. 105. Quinto Begistro.

S. 126. Appendice AU'organo snonarino (wie oben.)

S. 127. Messa delta domenioa. 3. 141. Tavola al Organo

snonarino.

S. 145. Organo soonarino sesto registro aggianto ehe sono

qnattro Sonate per modulare con l'organo et piacendo aggiungere

an Instromento Acato, et aneo an grave, et nel fine Tre Motetti

di Voce sola.

S. 160. Tavola (fiber d. 6. Begister).

In 4°. (Mas. B. 1768.)

Samuel Besler.

Gaudii Paschalis. 1612. (Vgl. Bohn S. 62, No. 8.)

Erhard Bodenwhatz.

1. Plorilegiam Portense 4—8 voc. Lips. 1618.

2 Pars altera. Lips. 1621* (resp. Ten. 1620). 8 and 9 Stb.

(8va vox von 1618 defekt, beginnt mit Bog. 3). 4°. (Mus. B. 1266.)

(Vgl. Bohn, S. 865, Eitner S. 237 u. 266.)

Charles-Enamel Borjei (Bourgeoi).

Bl. 2a. |
TBAITE' | DE LA | MVSETTE. |

Bl. 3a. Eapferstich: ein Sch&fer blast anf einer Treppe sitzend die

Schalmei „T. Blanchet in. N. Auroux fee." —
Bl. 4a. TBAITE'

!
DE LA

|
MVSETTE, | AVEC VNE NOWELLE

|

METHODE, | Poor apprendere de soy-mefsme k joaer de oet In-

strument | facilament, et en pea de temps.
\
(Vignette: 3 Engel

mit Weimraoben in den Hftnden. ) A LYON, | Ghes IEAN G I BIN,

et BABTHELEMY RIVIERE,
|
roe Merciere, k la Pradenee.

I

—
|

M.D.C.LXXn. | AVEC PBIVILEGE DV BOY.
|

Bl. a2. Avertissement.

11*
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84 Franz Joachim Brechtl. — Johann Crager.

I. Partie. Bl. a 4. Table des Chapitres.

S. 1. Chapitre premier: de Forigine, de l'&hymologie et

de l'estime — de la Musette.

S. 38. Chap.XIV. des excellens faiseurs et joueurs de Musette.

II. Partie. S. 1. Abbildung einer Sackpfeife. — S. 3. Avertisse-

ment. — S. 5. Livre de Tablatare. — S. 17. (Airs, Bergeronnes,

Branles etc. tTbungsstflcke). — S. 18. Airs & chanter sur la

musette.

Am Ende: Achev6 d'imprimer poor la premiere fois le

premier Juin 1672. —

-

1 vol. in fol. (Mas. B. 1048.)

Der Verfasser ist nicht genannt, siehe F6tis' Biogr. univers.

u. Barbier et Httfer, Biogr. g6n6ral. Lyon 1672.

Franz Joachim Brechtl.

Newe kurtzweilige teutsche Liedlein zu 3 St III. Vox. NOrnberg.

K. Gerlachin. 1589. qu. 4°. (Mus. B. 1538.)

Vgl. Quantz, Katalog G5ttingen, Nr. 63.

Seth Calvlslos.

HARMONIA
|
Cantionam Ecclesiasticarum.

|
Kirchengesenge, | vnnd

Geistliche Lieder D. | Lutheri vnd anderer from- | men Christen.
|

Welche inn Ghristlichen Gemeinen | dieser Landen auch sonsten

zu singen gebreuchlich, sampt etlichen | Hymnis, ect. | Mit Yier

Stimmen contrapnnctsweise
| richtig gesetzt and in gate Ordnung

zasam- | men gebracht, Darch |
8ETHVM CALVISIVM

|
Gantorem

za S. Thomas in Leipzig.
|
(Vignette.) Gam gratia et priuilegio.

1597. | In vorlegung Jacobi Apels Buchh.
|

1 vol. 8°. Auf dem fcufsern Deckel: „A(ugust) H(erzog)

Z(a) S(achsen) 1596.
u

Ded.: .... Den .... Herrn Bilrge-

meistern and Raht za Leipzig Datura. Leipzig. 10 No-

vembris anno 1596. Sethus Galvisius. — Bl. A—Qq5. Register

ttber 124 Lieder. (Mus. B. 1820.)

Johann Crflger.

1. Praxis pietatis 1690. Berlin. Edit 24. Vorhanden Alt and Ten.

(Mas. B. 1288.)

Die 1. Ausg. erschien nach Langbecker 1658. Siehe G.

F. Becker, Ghoralsamlg. Lpz. 1845 p. 101.
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Christoph Demantius. — Georg Dieterich. 85

2. Psalmodia sacra. Berlin, Range. 1658. 8°. Nor Altos vorhanden.

(Mas. B. 1822.) Vergl. Bohn S. 108.

Christoph DeMitiis.

1. TYMPANVM MILITARE,
|
Allerley Streit vnnd Triumph Lieder, ;

Alfs | Heldenmut: Martialisches
|
wesen, Heerdrummel, Feld-

geschrey, Schlach- | ten, Venus Krieg, Friedseeligkeit, vnd
|
Lie-

besverbtindtnifs. | Allen Mannlichen und Tapfiern Kriegeshelden !

so mit Ritterliehem Gemtithe pro aris et focis gestritten, vnd
|
so

e8 die not, vnd wolfahrt defs Yatterlandes erfordert,
|
noeh zu

Streitten geneiget, | Zu sonderbahrer Ehre, Lob, Rahm vnd freu-

di-
|
gem ged&chtnifs, jestzund aaffs neue, mit besonderm fleifs in

5. 6. | 8. vnd 10. Stimmen gar artlich gebracht, vnd so wol mit

Mensehlicher
| Stimme, alfs mit allerhandt Instrumenten zu

|
Mu-

siciren ganz freudig vnd |
anmutig. | Verbessert, augiret, vnd ander-

weit publiciret | Durch | CHRISTOPHORVM DEMANTIVM, | Mu-

sicum Freiberg: Hermund.
|
CANTVS. | Qedruckt zu Nttrmberg,

bey Balthasar Scherff
|
In verlegung David Kauffmanns.

|
MDGXV.

5 Stb. in quart. C. A. B. V. VIM Tenor fehlt. Register.

1. 2. Heldenmuth; 3. 4. 5. Mart. Wesen; 6. 7. Ungerische

HeerDrummel; 8.9. Feldtgeschrey; 10.11. Siebenburg. Heer-

paucken; 12. 13. Victorienlied ; 14. 15. Praelium Vngaricum;

16.—21. Verschiedenartiges.

(Mus. B. 1500.)

2. Threnodiae d. i. Begr&bnisgesfinge von 4—6 Stimmen. Freybergk

1620. Hoffmann. 1 vol. in 8°.

(Mus. B. 1824.) Vgl. Pfudel, Kat. Liegnitz.

deerg Dieterich.

Ghristliche gesen-
|
ge, Lateinisch vnd Deutsch,

|
zum Begrebnufs der

Veretorbenen
|
Christen, vnd auch andere Christliche Gesenge,

|

vom tode vnd sterben des Herrn Christi, vnd sonst |
allerley not

der Christen zusingen und beten, |
in eine gewisse ordnung der

Kirchen vnd I Sehulen zu Meissen, zusam-
|
men verzeichnet,

|

Durch
| Georgium Dieterich, Misnen- I sem, vnd der Sehulen da-

selbst
I Cantorem.

|
Cum Privilegio Imperiali. | Gedruckt zu Nflrn-

berg, durch
| Dieterich Gerlach. | M.D.LXXIII. |

R. d. T. : 4 Dist. von Georg Fabricius Chemnicensis. Ebenso

noch 6 Senare.
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86 Johann Georg Ebeling.

Rl. all. Den Erbern Wolweisen Herren Bfirgermeistern

.... der Stadt Meissen Georg Dietrich der Stadschalen

zu Meissen Cantor, etc.

Bl. a 3 b. Holzscbnitt. (Christus als T&ter des Todes.)

Bl. a4. 6 Dist. von Jacob Prescher zo Ps. 131.

Bl. a4b. 1. Lied: Ante funerum aedes responsorium.

(Text und Melodien.)

7. Mit Pried u. Freud.

8. A as tiefer not.

9. Erbarm dich mein o Herre Gott.

10. Gott der Vater.

11. Wir glauben.

12. In coemiterio.

23. In passione Domini. Dentscb.

In kl. 80. Bog. A—G. (Mus. B. 1790.)

Johann Georg Ebeliig.

PAVLI GERHARDI
| Geistliche Andachten | Bestehend in hundert

and zwantzig
|
Liedern | auff

| Hoher und vornehmer Herren An-

forderung in ein
| Buch gebracht | Der gflttlichen Majest&t zu-

foderst I zu Ehren, denn auch der werthen und bedr&ngten

Christen-
| heit zu Trost, und einer jedweden gl&ubigen Seelen !

zu Yermehrung ihres Cbristenthums | Also
|
Dutzendweise mit

neuen sechsstimmigen Me- | lodeyen gezieret. | Hervor gegeben und

verlegt
|
Von

|
JOHAN GEORG EBELING | der Berlinischen

Haupt-Kirchen | Music- Director.
|
(Vignette.) BERLIN | Gedruckt

bey Christoff Rungen | ANNO MDCLXVH.
|

1 vol. in fol. R. d. T.: Ded.: denen Praelaten der

Chur und Marck Brandenburg.

Vorr.: Joh. Georg Ebeling, Berlin am 16. Pebr. 1666.

Folgt eine Ode: „geschrieben im Namen des Collegii am
Gymnasio zu Berlin.

4 *

Melodien. In 10 Teile geteilt k 12 Lieder.

Vor dem 2. und 3. Dutzet ein anderer Titel: Mit 4

Stimmen und 2 Violinen nebest dem General Bass: zu singen

und zu spielen Gedruckt zu Frankfurt an der Oder dorch

Erasmus R5snern im MDCLXVIsten Jahre verlegts J. G. E.

bey welchen sie auch zu finden.

Jedes Dutzet hat Titel und eine Vorrede.

(Mus. B. 288.)
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Christian Egenolph. — Laurentiue Erbard. 87

Christina Egeiolpk

GENESIS ; sive | PATRIABCHAE. |
Das ist,

|
Die Historien des

|
ersten

Buchs Mosis, | Nach dem Namen der ersten | sieben Ertzv&ter inn

sieben Lieder, sehr
|
Geistreich, Artig vnd Band gefasset |

Durch

den EhrwOrdigen vnd Hoch-
|
gelahrten Herren |

CHBISTIAN
EGE- | NOLPN, Weiland, Grftfflichenn |

Wertheimischen Kirchen-

diener, etc. | Mit Churftirstl. Sftchs. Preyheit | Wittemberg, |
Ge-

druckt bey Martin Henckel, In ver- | legung Paull Helwigs Buch-

ftthrers,
|
ANNO M.DC.VIII.

|

1 vol. in 8°. Ded.: Der .... Elisabethen, des

Priederich Tanbmans Professorn Haufsfrawen verehret —
dieses .... Conrad Bacbman in der Universit&t Giesen Pro-

fessor. Deutsches Gedicht von Christian Egenolff. S. 3. Adam
der erste Patriarch. (1st. Melodie.) S. 166 bis. Joseph der 7. Patr.

S. 231/32. Anweisung u. Errata. S. 232. Wittemberg Ge-

druckt bey Martin Henckel, In verlegung Paul Helwigs Buch-

ftihrers. Anno 1608. [Die SS. 175 sind falsch paginiert ale 159 ff.]

(Mas. B. 1840.) Vgl. Gesios.

Laurentius Erhard.

Harmoniscbes |
Chor- vnd Figural

|
Gesang-Buch,

|
Augfpurgischer Con-

fession: |
Worinnen die Psalmen und geist-

|
liche Lieder, namen-

lich flerrn D. Martin | Luthers, vnd anderer Gottseligen Lehrer

begriffen: | Mehren Theils mit Vnderlegung defs Latinischen (!)

Texts vnd | beneben demjenigen Choral, so in Chur- vnd Ftirsten-

thnmben Sachsen | wie auch an andern Evangelischen Orten im

H. Bdm. Reich zu sin-
|
gen gebrftuchlich mit 2. 3. 4. 5. vnd

6. Stimmen in simplici et fracto
|
Contr&poncto, nach den gewdhn-

lichen Tonis Mosicis gericbtet. Bene- | ben einem nfltzlichen

Vnterricht nothwendiger Musicalischer Sachen,
I
welcher auch die

Tonos eines jeglichen Gesangs auff
|
eine neue Manier gar deatlich

weiset. | GOTT I
Dem Sch5pffer alter Creaturen zu Ehren:

|
wie

auch |
Seiner Christlichen Kirch- vnd Schulen, zu Nutzen:

|
Itzo

zum Ersten mahl | ftir studierende Jugend, vnd alle Liebhaber der

ldblichen |
Music aufs bewehrten Authoribus colligirt vnd zu-

I

sammen getragen |
von

| M. Laurentio Erhardi, Hageno^-Alsato,

Collega | et Cantore in Gymnasio ad Moenum Prancfurtano.
|
Mit

Chur-fQr8tl. Sftchsischer Preyheit auf zehen Jahr:
|
V^rlegts der

Author, neben einem absonderlichen |
Compendio Musices; vnd
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88 NicoUofl Faber. — Carlo Farina.

trackts beydes | Matth&as Kempffer, za Franckfart am Mayn, | im

Jahr Christi M.D.C.L.IX.
|

1 vol. Schweinslederbd. 8°. 811 Seit

B. d. T.: Inhalt. Festlieder; Catechismus-Gesfcnge; Psal-

men; Geistliche Lieder, | Morgen u. Abendges&nge | Tischge-

sang, Beifs- a. Schulges&ng, Klag- a. Trostges&ng.
|

(ein- a.

mehrst.) Nach Seite 811:

t
JEin nfltzlicher Vnterrieht Masiealischer Saehen. |

unterz.

M. Laorentios Erbardi aetatis 61, officii scholastici 41.

Francofarti ad Moenum 1659.

Folgen drey nfltzliche Register; vorletzte Seite: „Gttnstiger

Leser". (Mus. B. 1828.)

Nicelaus Faker.

Melodiae Prudentianae et in Virgilium magna ex parte nuper natae,

et per Nicolaum Fabrum typogr. expressae. Lips. 1533. 8°.

2 Exempl. Vgl. Kdnigsb. Ratal. Nr. 110. (Mas. B. 1812.)

Carle Fariaa.

Ander Theil
|
Newer | PADVANEN, GAGLIABDEN, COVRANTEN,

|

Frantzdsischen Arien, benebenst ei- | nem kartzweiligen Qaodlibet,

von allerhand seltzamen
|
Inventionen, dergleiehen vorhin im Druck

nie gesehen worden, | Sampt etlichen Teotschen T&ntzen alles

auflf |
Violen anmatig zu gebrauchen. | Mit Vier Stimmen.

|
Be-

stellet durcb
|
CABLO FABINA von Mantua,

| Charf. Durchl. za

Sachssen bestalten ViolisteD. | CANTVS.
|
(Vignette: 3 spielende

Musiker.)
|
Drefsden

|
Gedruckt in der Churf. S. Bachdruekerey dureh

Gimel Bergen
|
In Vorlegung des Authoris.

| ANNO M.DC.XXVII.
|

Umrahmung. 1 Stb. Nor Canto, folio. Stichworte rot

B. d. T. : Ded. : Der ... . Fflrstin .... Magdalene Sibyllen . .

.

Dat. Drefsden 1. Jan. 1627. Carlo Farina Mantooano.

1. Pavana di Farina (4); Gagliarden (8); Corenten (12);

Aria francesa (2); Capriccio Stravagante (1); balletto alle-

manno (3).

Am Ende: Alcuni avertimenti nel soprano intorno al ca-

priccio stravagante.

Letzte Seite: Etliche nothwendige Erinnerungen wegen der

Qaotlibets von allerhand inventionen. („Das Handebellen and

mit einem Finger von der Noten gar gescbwinde aoff einer

seiten aufiw&rts gezogen
44

.) Tavola. (Mus. B. 1154.)
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Martin Heinricb-£ulirmann. -~ GesangbUcher. 89

Martin Hcinrlch Fuhrmann.

Musicalischer-Trichter | Dadurch | Ein geschickter Informator seinen

Informandis | Die Edle | Singe -Kunst | Nach heutiger Manier

bald and leicht | Einbringen kan
|
Darinn Vitiosa Ausgemustert:

Obscnra Erl&utert: Deficienta (!) aber Erstattet,
j
Mit einer Vor-

rede
|
Von | Der hentigen Music Vollkommenheit, Krafft, Nutz und

Nothwendigkeit, | Herausgegeben durch ein Mitglied |
Der Singen-

den und Elingenden Gesellschaft.
|
(Stricb) | Aut limos averte ocu-

los et comprime linguam:
|
Si potes, aut melius, Zoile, profer

opus | In Verlegung des Autoris. | FBANCKFURT, an der Spree.

Gedruckt 1706.
|

1 vol. kl. qu. 4°; Ded. an den Leser von: Meines Hertzens

Freude, Geschrieben 1706 in dem Monat, darin ein jeder Tag

bei einem Musico zwar seine Plage, aber dabei auch wieder

seine eigene Freude bat.
(<

Darin: „Zu meiner Zeit in N. (in

welcher Stadt der grofse Christoffel auffm Markt unter freien

Himmel stebt.") „Im tibrigen bilte den geehrtesten Leser, er

wolle mir nicht verargen, dass ich mich nicht zum Yater

dieses Kindes 5ffentlich bekennet.
u „Denn wie man .... nicht

fraget: welcher Fuhrmann hai den Wein zur Stelle gebracht . . .

."

S. 33. 1. Cap. Von der Musik. S. 88. X. Cap. von aller-

hand musikal. Instrumenten. S. 86. Nachwort: Nachtrag zu

Cap. VIII, Treffen der Intervalle. S. 96. Wenn ein Fuhr-

mann seine Beise vollbracht, .... er halt still. (Mus. B. 1618.)

Cfesangbftcher.

1. Form und Ordnung geystl. Gesenge und Psalm. 1526. 8°. Nflrn-

berg. (Mus. B. 1912.)

Die Ausg. von 1529 beschrieben bei Wackernagel I, 389.

2. Geystliche Lieder mit einer neuen Vorrede von Luther. Lpzg.

Valentin Bapst's Erben. s. a. (1561). 8°. (Mus. B. 1918.)

3. Geystliche | Lieder. | D. Martini Lutheri.
|
(Vignette) | Leipzig.

|

1 Bd. kl. 8°. Gepresster Schweinslederdeckel. Umrabmung.

Unten ein „A". „Vorrede D. M. L." Register. — Warnung:

Weil falscher Meister jetzt lieder tichten. Enth&lt Melodieen

mit Text Vgl. Nr. 4. (Mus. B. 1870.)

4. Psalmen | vnd geistliche Lie- | der, welche von frommen | Christen

gemacht, und zu- | samen gelesen j sind. | Aufifs new ubersehen,
|

Kgl. BIbl. Dre^Un. 12
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90 Bartholomaeus Gesius.

gebessert and ge-
| mehret. Am Ende: Leipzig | Bey M. Ernesto

|

Vflgelein.
| M.D.L.xix.

|

kl. 8°. 1st ein Stack von Nr. 3. (Mas. B. 1870.)

5. Geistliche Lieder Lathers. Frankfurt a/0. 1571. 8°. (2 Exempl.

Mas. B. 1922; 1924.)

6. Newe deatsche und Lateiniscbe geistliche Lieder und Psalmen.

Hamburg 1592. bei Jac. Wolffs Erben. 8°. (Mas. B. 1932. Vgl.

Wackernagel I, 572.)

7. Etliche Psalmen
|
Ynnd Geistliche | Lieder, so von D. Martin

Lathern | vnd andern Ghristlichen M&nnern
|

gestellet, vnd aus

dem gemeinen Psalm-
|
biichlein, als die gebr&uchlichsten vnd be-

|

sten aufsgezogen sind:
|
In jhrer gew5hnlichen Melodey |

zu singen

gerichtet.
| 16 (Vignette) 20.

|
Gedruckt | Bey Friederich Hartmann,

Buch- | handler vnd Drucker in der GhurfQrst- | lichen Stadt Franck-

furt an der | Oder.
|

1 vol. in 8°. Ded. fehlen. Psalm L S. 172. Register.

(Mas. B. 1868.)

8. Geistliches und lebrreiches Eirchen- und Hausbach. Dresden.

1694. 8°. (Mas. B. 1372.)

NB. Angebunden sind : Handert geistliche Arien. D. and B.

9. Dresdener Gesangbuch.

a) von 1593. (ohne den andern Theil den Michael Bogier besorgte.

Exemplare allein in Breslaa and Wittenberg.) (Mas. B. 1365.)

Vgl. Wackernagel I, 577.

b) von 1656. 4°. (Mus. B. 1366.) Vgl. Bohn, S. 213.

c) von 1676 (unter Disc. u. B.) (Mus. B. 1368 und 1370.)

10. Ein Gesangbuch der Brflder in Bohemen und Merherrn.

a) NQrnberg. 1564. 8°. (Mus. B. 1920.)

b) NQrnberg. 1575. 8°. (Mas. B. 1926 u. 1928; 2 Exempl.)

c) Nflrnberg. 1583. 8°. (Mus. B. 1930.)

d) Nflrnberg. 1611. 8°. (Mus. B. 1936.)

11. Gesangbtichlein darinnen der gantze Psalter Davids. Augsp.,

Th. Ulhart. s. a. (1575.) 8°. (Mus. B. 1934.)

Bartholomaeos Gesius.

Ghristliche Hauls vnd Tisch | MUSICA, I
Darin sebr schone

| Ges&nge

dee H. Paschafij
|
Reinicken, durch den Gatechismum | D. Mart.

Lutheri, auff alle Tag, Morgens | vnd Abends: Auch vor vnd nach

dem Essen, zum | Benedicite vnd Gratias, durch die gantze Woche I

zu singen, gantz trOstlichen vnd
|
nQtzlichen | Mit vier Stimmen
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Anton Gosswin. — GuiUaume Gueroult. 91

zom theil nach |
bekandter Choral Melodien, zam tbeil auff

|
ein

ander art riehtig vnd lieblich gesetzet | Durch
| Bartholomaeum|

Gesium, Musicum | vnd Gantorem zu Franckfurt an der Oder.

Mit einer Vorrede der Theologiseben | Facultet zu | Wittenberg,
|

Vnd daselbst mit Ghurf. Sachs. Freiheit
|
Gedruckt durch Lorentz

Seuberlich In ver- | legang Paul Helwigen Bachftihrers.
|
Anno

M.DC.V.
|

1 vol. in 8°. Bl. II. Ded. Dem wohlgebornen Hrn. Christofen

R&dern — aaf friedland. „Es seyn mir vnlangst geistliebe

deatsche Lieder in 4 Stimmen zu bringen zugeschickt worden.'.

1. Nov. 1604.

„4b: Vorrede und Unterricbt von diesen Gesangen."

6. Luthers Vorrede: des geistliebe Lieder zu singen.

7. Vorrede an alle Christlichen Eltern. 1603. Decanus

der Wittenberg, facultet.

S. 1. Morgensegen. (4stimm. Melodien.)

- S. 336., 337. Errata. (Mus. B. 1840.)

Anton Gosswin.

Newe teutsche Lieder mit 3 Stimmen. Altus. Nurnberg. 1581,

qu. 4«. (Mus. B. 1538.) Vgl. Monatsh. f. M. 11, 13.

GuiUaume Gueroult

PREMIER LIVRE | DE CHANSONS
|
SPIRITVELLES | Composfies

par GuiUaume Gueroult, | et mises en Musique h quatre parties,
|

par Dldier Lnpi second, et autres.
|
Nouuellement reueufis, et

augmenWes outre |
les precedentes impressions.

|
(Vignette: ein

Greiff.) | A PARIS, | De Fimprimerie de Nicolas du Chemin, &

Tenseigne du | Gryffon d'argent, rue S. Jean de Latran.
| 1568.

|

1 vol. 63 BU. kl. 8°. Lederbd., R. d. T.: Gedicht: aux

amateurs de musique, didier Lupi second salut; Bl. all: A
monseigneur le comte de Gruyere, chevalier de l'ordre du Roy,

GuiUaume Gueroult, salect., Bl. a 2b: Die Lieder. 4st. (Mus.

B. 1792.) Am Ende: Table:

Asseurfcs vous

A toy Seigneur

Au roy des roys

Charts & dieu

Comment par adversity

(Test h, toi seul

Douce memoire heureuse

H61as mon dieu. Maillard.

L'altitonnant du quel

Las i'ay pech6 devaut sa fa$e

Or sus mon ame eu ce bas

Thomme heureuz

12*
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92 Andreas Hammerscbmid. — Johann Hildebrandt

C'est moy sans plus

Contentement de chose corpo

Dames qai au piaisant sou.

seigneor nous qui sommes

l'argoureui esprits

seigneur dieu puisque

Puis qu'en soi gist perfection

Qq' Israel die et conferee

Sue, sus, qu'on se dispose

Susanne un jour

Verbe eternel

Andreas Hammenchmid.

I. a) Music. Andachten ander Theil d. i. geistl. Madrig. 4— 6st.

8 Stb. Freybergk 1641. 4°.

b) dass. 3. Thl. 8 Stb. ibid. 1642.

c) dass. 1. Thl. (fehlt d. 1. u. 4. St.) ibid. 1639.

dass. 1. Thl. 1. Ausg. Freyberg 1638. (fehlt 1. u. 4. St.

und der Generalbass.) 4°.

II. Dialogi oder Gespr&ch zwischen Gott 2—4 St u. B. c
1. Thl. Dresden. 1645. (fehlt die 1. Stimme.) 4°.

2. Thl. Worm Opitzens Lied .... etc. Dresden. 1645. (fehlt

die 1. St.) 4°.

III. Chormusik mit V und VI St. auf Madrigal. - Manier. 5 Thle.

Freyberg. 1652. (fehlt. 1. 4. 6. St.) 8°. (Mus. B. 1216.)

Vgl. Bohn, sub Hammerschmid.

Seb. Heyden.

a) Musicae id est artis Nflrnberg. Petreius. 1537. 4°.

b) dass. 1540. (Mus. B. 1621 u. 1622.) Vgl. Eitner 1537c.

Johann Hildebrandt.

Gei8tlicber | Zeit-Vertreiber
|
So da bestehet in funfftzig Psal- | men

und dergleichen Geistlichen Liedern | zum theil hiebevor und bib-

ber nach verliehener Gnade Gottes nebenst denen Melodeyen selbst

Poetisch
|
gesetzt; theils mit Herrn Opitzens Poetiscben Psalmen

|

und andern schdnen Geistreichen Liedern vermehret
I
und auf gut-

achten Christlichen Hertzen in Vorlegung | des Churf. S&chs.

Wohlverordneten Ambt-
| Schdssers allhier

|
(Tit.) | Herrn Christian

Zschauens ect. | Mit vier Stimmen in den Druck | befttdert von
|

Johann Hildebrandt, Organisten in | Eylenburg, Im Jahre da man
schrieb: Ie! Meln Herr Christ | Der Llebste BIst! | Im Himmel

und auff Erden. | Psalm 139. v. 23. Erforsche mich Wege.
|

Leipzig
|
Gedruckt bey QVIRINO Bauchen. 1656. | *)

*) Das ChronoflUcum = 1655.
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Jacob Hintze. 93

1 Bl. Zuschrifft: Hrn. Heinrich von Taabe . . . . Christian

Reichbrodt. — Christian Zschauen .... Rath bemelter Stadt

Hrn. Johann Wttstlingen.

lb: Vorrede: Ob wohl das Lieder tichten .... J. H. 0.

Oedieht von David Peck. Bl. A4 von Malachias Siebenhaar,

Jos. LtLchtemacher.

Bl. A3b beginnen die Lieder far Sing-, Grand- n. Geigenst.

Meist Compositionen von Joh. Hildeb. doch auch von H. Schfltz,

25. die gantze Passion verfasset auff folgende Melodei von M.

Paul Stockmann, 27. Reich, Cantor, 33. Paul Eessler, 34. In-

certi, 48. Tescher, 50. Incerti.

Bl. M3b Register.

8°. Lederbd. Sohliefsen im Vorderdeckel eine Ded. „Ihrer

Chnrf. Durchl." 4 deatsche Verse. (Mas. B. 1844.)

Jacob Hiitze.

PRAXIS PIETATIS MELICA: |
Das ist

|
Vbnng der Gottse- | ligkeit

in Christlichen and trost- | reiohen Gesftngen
| Herrn. D. Martini

Lutheri firnemlich | wie auch anderer seiner getreuen Nachfolger

und | reiner Evangelischer Lehre bekenner:
|
Ordentlich zusammen-

gebracht und nunmehr mit Johann
| Heermanns Evangelien bis in

1220. Ges&n-
I
gen vermehret |

Auch zu befflrderung defs sowol

Kirchen als Privat-Got-
|
tesdienstes mit beygesetzten bifshero ge-

brftuchlichen und vielen | schdnen neuen Melodien nebst dem dazu-

gebfirigen
|
fundament angeordnet

|
Von | Johann Briigem, Gub:

Lusato, Directore | Musices in Berlin, ad Div. Nieol: | Itzo mit

vielen neuen Stimmen vermehret und verbessert | Yon |
Jacob

Hintzen, Berno&-Marchico, Musico
|
Instrumentali in Berlin | ALTVS

& TENOR.
|
Mit ChurfQrstl. Brandenb. freyheit in keiner Edition

nachzudrucken
| nocb in Dero Lande einzaftihren. | EDITIO XXIV.

|

Zu Berlin Gedruckt und verlegt von David Salfelds Sel. Witwe. 1690.
|

1 vol. in 4°. 2 vorhergehende Titelkupfer, letzterer mit

verktirztem Wortlaut.

Bl. X2. Zueigungsscfiriftt: Der .... Braut und Kirehen

.... Christi. Bl. A: Der erste Theil. 1594 SS.; S, 1564: An-

hang. Hierauf: 2 Register. (Mus. B. 1288.)

Bernhard Jebin.

Das Erste Buch. | New erlefsner | fleissiger ettlicber viel |
SchOner

LautenstUek, von artlichen
| fantaseyen lieblichen Teutschen, fran-
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94 Berahard Jobin.

tzfteischen | vnnd Itali&nischen Liedern, kiinstlichen Lateini- 1 schen

Moteten, mit vier vnd fQnff stimmen, Aoch | lustigen allerhand

Passomezen: in die Teotsche Tabulator zu nutz ?nd gefallen alien

diser Kunst |
lehrbegierigen, ftirn&mlich denjenigen, so der fremb-

]

den Welschen Tabulator etwas vnerfahr- | ner, aoff das veratfindfc-

liehest vnd rich-
|
tigest zosamen getragen, geor-

|
dnet vnd aoch

selber
|
getrockt. | Durch Berahard Jobin.

|
Btirger zo Strafsborg.

|

MJ).LXXIL
|

1 vol. in fol. Titel reich verziert.

Bl. 2 a. „Dem Ehrenhafften Wolgeachten vmd Kunstreichen

Hrn. Thobie Stimmer von Schaffhausen, meinem lieben Ge-

uattern u. besonders gtinstigen freundt.
|
„So befind ich mich

nicht wenig befugt and verursacht, eower sonderbaren freundt-

schaffl halben, die ich non ein merckliche zeit her, allweil

wir in als brfiderlieher lieb einander erkandt gewefet, genag-

8am gesptiret nmd erfahren, euch, dais ihr meines dankbaren,

dienstwilligen, getreowen hertzens and billicher ehrerbiettang,

so ich aller Eonst des Maalens vnd ftlrnemlich euch, von wegen

eowern im selben besondern gaben erzeige, weittere vrkandt

und zeugnflfs gehaben mOchten, dises Laotenbuch neben an-

dern wolgeftlligen diensten anzotragen n. zu offerieren*
4

.

Geben Strafsborg den 17. Martii. Anno 72. Bern-

hard Jobin, Bflrger zo Strafsborg."

2 b. Ein artliches lob der Laoten. (— BL 6 a) vom J. P.

G. Mentzer. Dahinter „Ein kortze Verwarnong vom Verstand

diser Tabolator.*' ,, Will derhalben nichts anders den Lauten-

schlftger. — non zo eingang verwarnet haben, dann besondere

genawe achtong in diser Tabolator aoff die sehl&g ond Men-

sor, die also mit strichen verzeichnet ond angedeitet, zogeben,

dieweil es im zo sonderer ftirdernufs im scblagen mag ge-

dewen.
u

Vgl. Wackernagel, Kirchenlied 4, 1127.

Bl. 6 b. Register aller Stack so in dem Ersten Bach be-

griflfen werden.

Fantaseyen (4).

Itali&nische Lieder: 1. Si parti gaardo. Ferrabosco.

2. sio potessi donna. Areadelt.

3. Qoand io penso. Areadelt

4. Signor mio Garo. Orland.

5. Vita de la mia vita. VerdeloL

6. Io mi son giovinetta. Ferrabosco.
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Bemhard Jobin. 95

7. Del freddo Rheno. Orland.

8. Ghil ore ill sole. Orland.

FrantzSsische Lieder : 1. Susanne ung Jour. Orland.

2. Je prens en gre. Crecqaillon.

3. Pour paruenir. Crecqaillon.

4. Puis ne me peult venir. Crecqaillon.

5. Lie departir. Orland.

6. Joyssance vous donerez. Adrian Villart.

7. Ung doulx nenny. Orland.

8. Vray dieu disoyt Orland.

9. Helas quel Jour. Orland.

10. Le Bosignol. Orland.

11. De plusieurs Ghoses. Orland.

Teutsche Lieder: 1. Bewar mich Herr. Steffan Zirler.

2. Ich weiss mir ein vest. Scandell.

3. Der wein der schmackt. Orland.

4. 1st keiner hie, der spricht. Orland.

5. Im Meyen. Orland.

Muteten: 1. Legem pone. Orland., Da mi hi. pars 2.

2. Sicut mater eonsolatur. Orland.

3. Gonfundantur. Orland. Fiat cor meum. pars 2.

4. Confitemini Domino. Orland. Narrate, pars 2. Orl.

5. Veni in hortum. Orland.

6. Nuncium vobis fero. Orl., Thus do myrrbam. pars 2.

Passemezzo: 1 antico, Saltarello, Milanese, Saltarello, Zorzy,

Saltarello.

Darunter: Hiemit hastu mein Musickfreund
|

Die sttick
| so dir ganz nutzlich seind.

|

Vnd wa ich merck dafs vnser fleifs

Dir last gefallen auff die weifs
|

Will ich auffs nftchst mich bald bemtlhen
|

Das ander theil auch zu volziehen
|

Darzu Gott will genad verliehen.

Das Ander Buch. | Newerlefener | Kunstlicher Lauten-
|
sttick, von

allerband Musicartlicben
|
Passomezo, Gailliarden, Branlen, vnd

ange- | nemen Teutschen D&ntzen, zu dienst vnnd ge- | fallen den

diser Kunst iibenden, inn die
|
Teutsche gebr&uchliche Tabulator

|

gericht vnd zusammen ge- |
truckt durch

|
Bernhard Jobin, Bur-

ger | zu Strafsburg. | M D.LXXIH.
|

Umrahmung des Titels wie beim 1. Teil.
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96 Gregor Lange. — Johan Lauterbach.

2a Bl. Dedication: Dem Ehrenhafften Wolacbtbarn and

Ftkrnemmen Herrn Samson Liechtensteigern, meinem viel gtlnsti-

gen Herrn and geliebten Gevattern.

.... Erstlich, die weil ich E. A. nan lange zeit hero einen

recbten Musicfreund erkandt and erfabren habe; vnd ich aber

diese and dergleichen Masica monamenta, den solcher Kanst

liebbabern .... zu dediciern vorbabens gewesen unnd bin.

Demnacb auch von wegen unserer langgepflegter Freandscbaft

, . . . Strafsburg den 1. Martii anno 1573 Bernhard Jobin,

Barger daselbst.

Folgen die 36 T&nze. Nr. 20. Branles de N. Baas.

(Mas. B. 1026.)

Gregor Lange.

GBEGOBII LANGII | HAVELBEBGENSIS. | Newer Deudscber Lie-

der, | mit dreyen Stimmen, welche nicht allein lieblich
|
zu singen,

sondern auch aaff allerley Instruments | zu gebraachen. | Der

Erste [and : Der Ander] Theil. | Jetzo aaffs new Componirt, Corri-

giret, vnd
|
inn den Drack gegeben.

|
[BASSVS].

|
CVM PBIVTLE-

GIO CAESABEO. | Gedrackt za Brefslaw, dorch Jobann. Scharf-

fenberg. | In Verlegang Andre® Wolcken.
| M.D.LXXXVIII. | and

MDLXXXVI.
1 Stb. kl. qu. 4°. Theil 1. A. d. B. d. T.: Epigramm

von Streuberus Soranos. Aaf 8. 3e: Yorrede. Dat. Breslaw

1584. Index fehlt. 20 Lieder: 1. Wann ich nur hab dich

Herr allein. Nr. 20. Ach mflcht es doch gesein. Th. 2. Vor-

rede, dat. Breslaw, 16 Sept. Anno 1586. Index fehlt. 20 Lieder.

1. Ich weifs ein httbsch Jungfr&welein. 20. Das du im Hertzen dein.

Der 1. Theil erschien nach der Vorrede zaerst 1584.

Dies ist die 2. Aaflage. Die 3. siehe bei Pfudel Liegn. Eat.

S. 63 (v. Jahn 1598). Eine Neubearbeitang fertigte 1614/15

Ghristoph Demantias aaf beide Teile der Langeschen Lieder.

Davon ist aber nur der 2. Teil bisher aafzutreiben gewesen.

Dieser erste Teil Lange's dient also zum einzigen Anbalt, wie

bier Ghr. Demant gearbeitet baben kflnnte.

(Mas. B. 1538, 4. 5.) Vgl. G6ttinger Kat. S. 28. (Aasg. v. 1584.)

Johann Lavterbach.

Citbara Christiana
|
PSALMODIABVM |

SACBABVM LIBBI
|
8EP-

TEM: | AUTHOBE |
Johanne Lauterbachio

| PoSta coronato.
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Leonhart Lechner. — Ambrosias Lobwasser. 97

Cbristliche Harpffen |
Geistlicher Psalmen vnd | Lobgeseng sieben

Bflcher,
|
zosammen geordnet | Durch | Johan Lauterbach

|
gekrSn-

tenPoeten. | LIPSIAB, |
AnnoM.D.LXXXV. | CVM PBIVILEGIO. I

1 vol. in 8°. Bl. 2. Dedic: Amplissimis .... viris ....

urbis Austriae superioris Styrae (Distichon.) Hailpronnae

urbe imperiali ad Nicrum die soterioram. An. 1585.

Bl. 3 b. Nicolaus Selneccer an Lanterbach. Lipsia. 2. Anz.

1585 (ab eo, qno clariss. Virnm .... Laoterbachiam nosse

eoepi, elapsi sant anni 33, cum versus ille eruditos pro ami-

citia ...., quae utrique nostrom Noribergae intercedebat cum

Paulo Fabricio, in prosodiae meae libellum scriberet").

Bl. 4a. griech. Ged. von Matth. Dress. 4b. Encomia ci-

tbarae Pauli Melissi Franci ad Laoterbachiam. Folgen weitere

lat. Gedichte yon 9 Verff. — Dann: Lectori (lat. Ged. des

Verf.). — Index, (lat. deutsch.): Die Psalmen, II. Die Festtage,

III. Der Catechismus, IV. Von Emptern, V. Gottseligkeit, VI. Se-

lige Sterbenskunst, VII. Geistl. Hymni.

Darauf neuer Titel: Gitbarae | christianae | liber primus
|

Psalmorum:
| authore | Johanne Lauter | bacbio, poet, co-

ronato.
| Der Ghristlichen Harpffen

| Erstes bucb. |
Die Psal-

men:
|
geordnet durch

|
Johann Lauterbach.

|

Folgen wieder 4 lat. Ged. Index Psalmorum. S. 12.

Liber primus. (Einstimmige Melodien.) Psalm XII, bis lib.

Septimus.

S. 771. index psalmorum (lat.) und Register (deutsch).

Am Ende: „Gedruckt zu Leipzig bey Hans Steinman.

M.D.L.xxxv.
u

|
(Mus. B. 1862.)

Leonhart Lechner.

Der erst vnd ander Tbeil der teutschen Villanellen mit 3 Stimmen.

. . . jetzt . . . zosammen gedruckt. Basis. Nttrmberg. Kath. Gerl.

1586. qu. 4°. (Mus. B. 1538.) Vgl. M. f. M. 10, 167.

Anbmius Lobwasser.

Psalmen | Daoids, in Teutsche rei-
|
men verst&ndlich vnnd deutlieh

|

gebracht, nach frantzosischer Melodey | vnd Beimen art, mit uor-

gehender Anzeig | eines jeden Psalmen Innhalts, vnd | darauff fol-

genden andfcchtigen Gebeten. |
Durch | Den Ehrevesten Hoch-

gelehrten Herren Ambrosium Lobwasser, der Bech- |
ten Dootorn

vnd ftlrsthcher Durch- | leucbtigkeit in Preuflen | Bathe.
|
Auch

Kgl. BibL Drewlen. 13
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98 Lucas Lo8siii8. — Jean Baptiste Lolly.

seynd etliche Psalmen vnnd ande- | re Geistliehe Lieder, so von

Gbristlichen Gottseligen
|
Leuten gestellt, vnd in der christlichen

Eirchen vnd Ge- | mein, bifs anhero zn singen gebr&uchlich | za

endt angehenckt.
| Gedrackt za Newstadt an der Hardt, |

dorch

Matthaeum Harnisch.
|
M.D.LXXXVI.

|

1 vol. in kl. 8°.

B. d. T.: Wappen. Ded.: Den Grafen Johann von Nassau.

„zam 3. Mai auffzulegen".

„Datum Newstatt an der Hardt d. 13. M&rtii. Anno 1383 (!)

Matthaeus Harnisch'*.

Folgt die Vorrede Lobwassers an Albrecbt Friedrich von

Brandenburg.

Nur Melodieen. Bl. 289: der 150. Ps., ,,folgen die 10
gebot Gottes." Bl. 291. „Volgen etliche Psalmen.

44
Schluss

Bl. 376, dann Register. (Mas. B. 1866.)

Andere Aosgabe: In Verlegung Martini Guthen Buchh&ndlern | in

Berlin. | ANNO. M.DCXXin. 571 Seiten in 8°. Nnr Melodieen.

(Mus. B. 1868.)

LacaS 1*88108.

Psalmodia, hoc est, cantica sacra veteris eeclesiae selecta .... Wite-

bergae excudebat Antonias Sch5n, 1579.

1 vol. in 4°. 398 Bll. n. Index. (Mas. B. 1320.) Eine Ansgabe

mit gleichem Titel n. Inhalt von 1569, siehe Eat Liegnitz 113.

Jean Baptiste Lolly.

1. Pers6e tragedie Mise en musiqne par Monsieur de Lolly, escuyer,

conseiller, secretaire du Boy, Maison, Goaronne de France et de ses

Finances et sarintendant de la Mosique de sa Maiest6 (Vignette)

A Paris. M.DC.LXXXH.
1 Bd. fol. Ded.: Jean-Bapt. de Lulley. 328 SS. Part.

(Mus. B. 498.)

2. Armide tragedie mise en Musique Par monsieur de Lolly ....

(w. o.) (Vignette.) A Paris. M.DO.LXXXVI.

1 Bd. fol. Ded.: Lully. Part. 271 SS. (Mas. B. 490.)

3. ACHILLE
| ET POLIXENE, | TRAGEDIE |

MISE EN MUSIQUE
|

Le premier Acte, | Par Feu MONSIEUR De LULLY. | Le Pro-
logue, et les quatre autres Aetes, | Par MONSIEUR COLLASSE,

|

Maitre de la Chapelle du Roi.
| Sur la Oopie de Paris. |

—
| A

AMSTERDAM,
|
Chez ANTOINE POINTEL, dans le Kalver-
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Christophoru8 Matthesius. 99

Straat, vis-k-vis la Chapelle, an Rosier.
| Et se trouve,

|
Chez

HENRI DESBORDES, Marcband Libraire, dans le Ealver-Straat.

M.DO.LXXXVIU.
|

1 vol. 4°. Part. 288 SS. Dedic. von P. Collasse („les

premices de mes ouvrages"). (Mus. B. 1418.)

Didier Lupi second, siehe Gaeroult.

Christophorus Matthesius.

a) Gesehriebene Dedication als Vorsetzblatt: „Der durchlauehtigsten

Ffirstinn a. Fraaen Frauen Wilhelminen Ernestinen gebohrner

KOnigl. Erbprinzessin zu D&nnemark."

b) 6. 2. Sonnet an dieselbe (gescbrieb.) unterzeichnet: Cantor D.

c) S. 3. Darstellong einer Kirche im innern. Kupferstich von D. Conrad.

d) Titel: Geist- nnd Lehr-reiches |
Kirchen- and Haufs- | Buch

|
vol-

ler, | wie
|
gewObnlich- alt- Lutherisch- so lieblich- neu- reiner-

1

insonderheit
|
Syrachischer- Catechifm.as- | auch | Sonn- und Fest-

Tags- | Ges&nge, |
nach Ahrt

|
nochmahls edirten | Drefsdnischen

Hoff-Gesang-Buchs, | ftlr |
Cantores und Organisten, | mit Noten

und unterlegtem Bafs, |
Vermdge Churf. Sachs, gn&digster Ver-

gOnstigung und Freiheit
|
izund neu herausgegeben, | Bey Cbristo-

phoro Matthesio, in Drefsden, 1694.
|

1 vol. 4°.

Bl. a2. an die: „gottseligen Liebhaber geistlicher Lieder

u. Ges&nge". (Die basse sind merklieb ver&ndert dorch In-

tention des seel. Capellmeisters Christophori Bernhardt) „Die

neuen Melodieen sind in reehtem Eirchen-Stylo gesetzt.
u

Bl. a 3. Gedieht eines: Befliefsnen Musen-Sohnes, seiner

BiindLichen Bflcher-Liebe Zustimmung.

Bl. a 4. Gedieht von: Lied-Hold von Sang-Tahl.

Bl. b 1. Vorrede an den heilig 3 einigen Gott von Baltha-

sar Lehmann.

S. 1. Folgen die Lieder. — S. 998.

Register, Erinnerung an den Buehbinder u. Sanger. Ver-

besserung.

II. Hundert. | ahnmuthig- und sonderbahr
|
geistlicher

|
ARIEN | vieler

Herzen
|
Yerlangen, | zu

|
geftlligem Vergntigen,

|
unter

| Discant

und Basf,
|
herausgegeben |

und dem
|
Neuen Qesang-Bache, | wo

hin die Anweisungen der Melodeien zielen
|
alf ein | AHNHANG

|

beigeleget | 1694. |
—

| Drefsden, aus Mathesischer Drukkerei.
|

Ded. fehlt — S. 184. Register. Fehlerverzeichnis. (Mus. B. 1372.)

13*

Digitized byGoogle



100 * Georg Mengel. — Gottlieb Muffat

Georg Mengel.

QDINQUE |
LIMPIDISSIMI LAPIDES DAVIDICI | CUM FUNDA.

j

sive |
PSALMUS QUINQUA-

|
GES1MU8 CVM MOTETTA;

|

CENTVPLICI VARIETATE,
|
QUINIS VOCIBUS, | SACRATISSI-

MIS
|
QUINQUE CHRISTI VDLNERIBUS | ACOENTUS |

a
|

GEORGIO MENGELIO, BAMBERGENS1, | Sacrae Caesareae, et

Regiae Majestatis Catholicae, Serenissimiq'; Electoris |
Bavari,

quondam Capitaneo; | None | III."
11

et Rever.ml S. R. I. Principis

ac Domini,
| D. MELOHIORI8 OTTONIS, | 1MPERIALIS ECCLE-

SIAE BAMBERGENSIS
|
EPISCOPI, etc.

|
MAGISTRO CAPEL-

LAE. |
TENOR I.

|
(Vignette: kaiserl. Doppeladler.) | Herbipoli.

|

Ex Officina Typographica Henrici Pigrini,
|
ANNO DOMINI

M.D.C.LI.
|

2 Stimm. in 12 Bll. fol. T. I u. T. II (letzterer datiert

mit 1652).

BI. 2 a. Dedic: Invictissimo Romanorum Imperatori

Septemviris Arcbidncali Domui Austriacae fidisque reliquis

imperii Ducibus. (Deposito militari cingula ad pristina castra

redire malai ) Herbipoli. Gal. Januar. 1651. Georgios

Mengel.

Bl. Aaaa (3a) S. 1. Miserere: qoesta voce si ascendo on

poco via d'altri. Gloria.

S. 2. Canto II. Saper il Bone Jesa.

S. 5. 3. Miserere. Tenor I.

S. 8. Gloria.

S. 9. 4. Mis. Sopra il Peccavi. Tenore I.

S. 13. 5 Mis. Ten. I. (oft ein P(iano) und ein P(orte)

eingezeichnet).

S. 17. a 5 Concertata: Domine Jesu Christe.

Vgl. Gottfr. Waltber sob Mengel S. 389 and Becker S. 71,

die aber beide eine Aosgabe von 1644 beibringen ond den

51. Psalm anfflhren.

(Mos. B. 142.)

Gottlieb Moffat.

Titel fehlt. Er laotet: 72. | Yersetl
|
Sammt 12 Toecaten besonders

zom Eirchen-Dienst bey Choral-Aemtern
| ond Vesperen dienlich.

Heraos gegeben von |
Ihro jetzt Regier. Eayserl. Mayt.

Caroli VI. Hof- and Camer- | Organisten, wie aoch Ihro Verwitt

Eayserl. Mayt. Wilhelminae Amaliae Hof-Organisten. | In qo. 4°.
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Johann Nauwach. 101

88 8. Auf dem Titel die Abbildung der hlg. C&cilia. (Kg). Bibl.

in Berlin.) Herstellung durch Kupferstich in Wien, 1726. Dedic.

dem Abte Blasio des Stifles St. Blasii im Schwarzwald. Darauf

Bl. 2b: ,,GQnstiger Leser. Nachdem unter Anleitong defs

.... besten Meisters der Welt Joa. Jos. Fux, Kaiserl. Obrist

Gapell Meistern durch vielj&hrige Mtihe in der Schlagkunst

roich so weit als mdglich zu kommen gefliefsen habe mich

bereden lassen in V&tterliche Fnfsstapfen zu tretten; der A.

1690 als wergl. Cardinal Lambergiseher Gapellmeister ein

grofses aus Toecaten, Ciaccon ete. bestehend .... Werk heraus

gegeben and in den Druck zu geben Obwol aueh eine

gute Anzahl sog. Galanterie-Stflck etc. verfertiget, zor Hand
habe, welche ich zur Zeit in Drnck zu geben gesinnet, wollte

doch diese meine Erstlinge dem Allerhdchsten gewidmet

haben, in dene das Werklein besonders zu Choral -Amtern u.

Vespern ete. dienlich u. aus 84 Stdcken bestehet der-

gleicben gar wenige heraus sind Der Transpositionen

habe ich mich st&rker gebraucht Eben diese Menge der

Transpositionen hat mich gehindert das Pedal anzumerken

Damit die Stfick mit mehr Qeist und.Zierde gespielet werden,

habe die Manieren mit gewisse .... Zeichen angedeutet.

(Mas. B. 1688.)

Johann Nauwach.

Erster Theil
I Teatscher Villa-

| nelleri mit 1. 2. vnd 3. | Stimmen

auf die Tiorba,
| Laute, Clavicymbel, vnd

|
andere Instrumenta

|

geriehtet | Oestellet vnd in Druck geben
|
Durch Johann Nau-

wachen | Churf. Durchl. zu Sacbfsen
|
Cammer Musicum |

Drefsden.

1627.
|

Titel in reichem Kupfer von John. (Venus, Minerva, sin-

gende Kinder.) Ded. von des Verfassers eigner Hand auf dem
Vorsetzbl.: „Den — Fflrsten Johann Qeorgen. Hinter d.

Tit. 1. Bl.: Gedruckte Ded.: Hrn. Oeorgen Landgraffen ....

und der Ftirstin Sophien Eleonoren Hertzogin zu

Sachssen Zu Ewerer .... angestellten hochansebnlicben

Ehrenfest (also ein Hochzeitsgeschenk.) Datum Torgaw
am Sonntag Quasimodogen. 1627".*)

*) Dies war die Hochzeit, wo Opitzens Oper Daphne mit Schtitzens Muaik

aufgefWurt wurde.
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102 Melchior Newaidler.

S. 1. Sonnetto in lode del aotore de Gioaan Gammillo de

primi italiano.

S. 2. 1. Lied. Ober den Seiten steht oben immer „HN"
(Hans Nauwach?)

S. 39. 19. Lied: in Code deir antore. Henrieh Schfltz:

61(ick zu dem Helicon.

1. ihrFflrstlichs paar. 19. GlQck zo dem Helicon (8Lieder

k 1; 12 k 2; 4 It 8.) (Nr. X hat 6 Teile, Nr. V hat 2 Teile.)

Am Ende: Gedruckt in der Churf. S&chs. Beigk Stadt

Freybergk | bey Georg Hoffman, Im Jahr 1627.
|

1 Bd. fo. (Mus. B. 840.)

Melchior Newaidler.

Teatsch Lanten-
|
bach

|
Darinnenn

| Ennstliche Muteten, lieb- | liche

ItaliaDische, FrantzOsische, Teut-
|
sche Stock, fr5liche Teatsche

T&ntz, Passo e | mezo, Saltarelle vnd drei Fantaseien. Alles mit
|

fleifs aufsgesetzt , anch artlich vnd
|

zierlich Coloriert | Dorch j

Melchior Newaidler, Bur-
|
ger vnd Lantenist in | Aagfporg. | Ge-

trookt za Strafsburg, duroh
I Bernhart Jobin, 1m Jar | 1574. |

Mit

Bflm. Key. May. freyheit,
| auff zehen Jar.

|

1 vol. in fol.

Bl. 2a. Dedication: Der Dorcbleuchtigsten Hochgebornen

Pflrstin vnd Prawen, Prawen Dorothea, Pfaltzgrftfin bei Bein

Hertzogin in Beiern ....

Deren gnedigen gutthaten, die von E. F. D. Ich and die

meinigen empfangen haben, bin ich vnuergessen vnd der-

balben von etlichen der fQrnemsten und besten Gomponisten,

so mir bekant , etliche ktinstliche Muteten . . . zusammen ge-

8Qcht .... hoffende es werde nicht allein meinem lieben

Yatterland ehrlich a. lOblich sein Vnterth&nigst

Dienstwilliger Melchior Newsidler.
44 —

Vorred an den gtinstigen Leser.

Ich hab vor etlichen Jabren 2 Lautenbticher in italiani-

scber Tabulator inn Druck geben Habe derohalben diss

Teutsche Lautenbuch mit sonder grofsem fleifs .... zam

Druck bracht u. an tag gegeben. (Er gibt noch eine Saite za

den 11 hinzu „undehalb des grofsen Bomharts, nur umb eine

Secund niederer.*
4

)

Strafsburg den 20. Juli .... 1574.

Melchior Newsidler.
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Melchior Newsidler. 103

Register aller Sttick, so in diesem Buch begriffen werden:

1. Benediete es celorum k 6. \

Per iilod ave Secunda Pars k 2. i Josquin de pres.

Nunc mater Tertia Pars. t

2. Tua est potentia k 5. Joannes Moaton.

3. Vita in ligno moritor k 5. Lodwig Senfel.

Qni propbetice.

Qui Expansis.

4. Creator omnium it 5. Adrian Willart.

(4)= 5. In te domine speravi k 5. Joban Lopus.

Et propter nomen tuom. 2. pars.

(5) = 6. Si bona snscepimos k 5. Yerdelot.

(6) = 7. Aspice Domine k 5. Jacquet.

(7) = 8. Hieru8aiem luge k 5. Adrianus Rein.

Dedac quasi k 5. 2. pars.

(8) =- 9. Maria Magdalene k 5. Clemens non papa.

Cito euntes. 2. pars.

(9) — 10. Domine quinque talenta k 5. Orlandus.

FrantzOsische stuck:

10= 11. Du Fond de ma pensee k 4. Orland.

11 = J 2. Damour me plains k 4. Rogier.

12 = 13. Frais et galiart k 4. Clemens non papa.

13 = 14. Ung gay Bergier a 4. Tomas Qriquilon. (= Crequillon.)

14 = 15. Si natem presces k 4. Tomas Quequilon.

15 = 16. Bon Jour mon Couer k 4. Orlandus.

Matrigali k 4.

16~ 17. Quando io penso al martire. Arehadele.

17. Non so per qual cagio. Arcbadele.

18. II ciel che vado virtu. Arehadele.

19. Feliei oobi miei. Arebadele.

20. Anchor che col partire. Ciprian Bore.

21. Quanto il mio duol. Orlandus.

Teutscbe Stuck.

22. Bewar mich heir. Steffan Zirler.

23. Was will es doch des wanders noch k 4. Ludwig Senfel.

24. Mein fleis u. mieh k 4. Ludwig Senfel.

25. Tr5stlicber lieb ich mich stets yeb k 4. Paulas Hoffbamer.

26. Ich rew u. klag, das ich mein tag a 4. Gregorias Brack.

27. Wo gott der berr nitt bei vns ist k 4. Orlandus.
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104 Andreas Bresson.

Teutsche T&ntz.

28. Ich gieng einmal spatzieren.

29. Ein lieblicher Dantz.

30. Der Faggerin Dantz.

31. Die alt Schwiger.

32. Wann ich des morgans frtl auflsteh.

33. Der alte Weiber Danz.

34. Wie mflcht ich frflhlich werden.

35. Proficiat ihr lieben herrn.

36. Mein hertz ist frisch.

37. Beschaffens Gltick.

38. Der Dorisanen Dantz.

39. Mir ist ein feins braun Meigetlein.

40—42. Passo 6 mezo. 43—45. Pantasien.

(Mus. B. 1026, angebunden an Jobin).

Andreas Presson.

Vorsetzblatt mit Holzsebn. (Plammendes Herz. Abgekflrzter Tit)

1. Das Elagen
|
der bdssenden Seel. I Oder die so genante |

PIA
DESIDERIA

|
Erstlich

|
Von P. Hermanno Hngone des Societ

|

Jesu in Lateinische Kunst-Verfs | Anjetzo von Magistro Andrea

Pres-
|
son Volcacense Francone, Juris | Gandidato et Praetico

Notar. Caesar.
|
publico in Bamberg. | Mit grossem Fleife und

Mahe auff ( das vertreulichste, nicht allein in hochteut- | sche

Poesin, sondern auch sambt betrtickung der | Lateinischen Carmi-

num mit sch5nen anmfihtigen | Melodeyen neuen Eupferstichen

und annotatio-
| nen sowohl aufs Heiliger Schrifft als an- | dern

Authorn gezieret | Welches Wercklein vorhero niemahls | in Druck

aufegangen | EDITIO PRIMA | Cum permissu Superiorum. | In

Yerlegung delis Authoris | Bamberg |
Getruckt in der Hoch-FftrstL-

Truckerey
j
Durch Johann Jacob Immel, Hoff- und | Akademisehen

Buchdruckern.
| Im Jahr 1672.

Ded. den Hrn. Johann Philippsen defs Heil. Stuels zu

Maintz Ertzbischoffen. (,.bey meinem Vetter Johann Faber zu

Volckach und so viel meine Gerichtsh&ndel zugelassen"

„M. Andr. Presson Jur. Candid. N. C. P.'
4

An den Liebgtinstigen Leser; Notandum (wegen Naeh-

drucken). Dann: „Gemitus
|
Animal | Poeniten- | Lis. | Das

Elagen | der btissenden
|
Seel.

|

4stimm. Ges&nge. C. I. II. A. B. (— S. 256.)
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Paolo Quagliati. — Georg Quitschreibor. 105

2. Der weltbertthmten | Trutz-Nachtigall
| Tftchterlein,

|
Oder das '

Verlangen
|
der Heiligen Seel:

f
Das ist: |

Zweyter Theil
|
PIA

DESIDEBIA | B. P. HEBMAN: HUGON: S. J.
|
Aiyetzo aber

|

Aufl begehren vieler Oelebrten in lustige | Teatsche Poesin ttber-

setzet, and mit neuen
|
Kupfferstichen | annehmlicben Melodeyen,

Aufs-
| legung unbekannter Worter ond | Historien gezieret. | Dureb

Mag. Andream Presson von Statt | Volckach WQrtzburger Biftumbs

Jar: Candid. | HochfQrstl: Bamberg: Cantzley Syndico and | Ma-

lefitz-Scr. Not. Caes. Pabl: | EDITIO PBIMA. | Gam privilegio

Caesareo et permissa Saperiorum. | In Verlegang defs Aaihoris,
|

Und bey demselben in Bamberg zu finden. |
Im Jabr 1676.

|

Ded. An Peter Pbilippsen Bischoff za Bamberg.

Dat Bamberg 2 Febr. 1676.

dann, Zweyter Tbeil
|

Gottseeliger be- |
gierden. | VOTA

|

ANIMAE
| SANCTAE, | Das Verlangen

|
der Heiligen

|
Seele.

|

- S. 239.

3. Der lieblieben | Trutz Nachtigall Enckel
| Oder das

|
Seufftzen der

verliebten Seel. | Das ist: Dritter und letzter Theil
|
(Titel bis aaf

Kleinigkeiten wie oben.) 1677.

Ded. an Frantz Conrad Freiherrn yon Stadion. T. Jan. 1677.

- S. 192. In 1 vol. 120. (Mas. B. 1878.)

Paolo Quagliati.

LA SFEBA | ABMONIOSA | DEL SIGNOB \
PAOLO QVAGLIATI.

|

A GLI ILL*1
. ET ECC*1

. SIGri
. GLI SIGri

. | D. NICOLO LV-

DOVISI,
| E

|
DA ISABELLA GESVALDA | PBENCIPE, E

PBENCIPESSA | DI VENOSA.
|
(Vignette.) IN BOMA, Appresso

Gio. BatUsta Bobletti. 1623. | CON LICENTIA DE' SVPEBIOBI.
|

1 vol. in fol.

Vorsetzblatt Kupferstich-Portrait des Paolo Quagliati.

B. d. T. Dedication an Nicolo Ladovisi e Isabella, gez.

„Boma 24. Febraro 1623. Paolo Tarditi."

S. 1. Sopra le nozze delli eicell. Prencipe, et preneipessa

di Venosa. 78 S.

S. 79. 27 Gesftnge fdr 1 u. mebr St. mit Viol. a. Be.

(Mus. B. 606.)

Geerg Qaitahreiber.

Ein sch5n Christlich vnd trOstlich | Sterbgebet
I
Za der heiligen hoch-

gelobten g6tt- | lichen Dreyfaltigkeit | Herrn Doctoris NICOLAI

Kgl. BIbl. Bremen. 14
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106 Jacob Regnart — Johann Rudenius.

SELNECCERI. | Welcbs vnter anderm | Der Edle Gestrenge vnd

Ehrnueste Junckherr
|
Heinrich von Pinaw auff

|
Nedtschitz etc.

j

In der ldblichen Universitet Jebna studirent vor Sein seli-
I
gen

Abschied aus dieser Welt andechtig zo Gott
|
gebetet. |

Versehied

in Gott den 20. Junii vmb 2. Uhr des Nachts Sei- | nes Alters

24. Jahr 35. Wochen vnd 2. Tag. Ward den 24.*)
|
Jonii Anno

Gbristi 1605. zu Jehna in der Collegi
|
Eirehen ebrlieh begraben.

|

Zom Leiehlied init sechs Stimmen | componirt von | Georgio Quit-

sehreibern von Cranicbfeld
|
Gantore za Jebna.

|
Gedrackt bey Tobias

Steinman.
|

Ded. fehlt. 3 Doppelsth. in 4© h 2 BU: C 1 + A; C II

+ B II; T + B I. Text: „Herre Gott in meiner Nobt ruff

ich zu dir ....
u

3 Verse. (Mus B. 1244, 56m.)

Jacob Regnart

Trieinia. Kurtzweilige teutsche Lieder, zu dreyen stimmen

Nttrnbg., Eatb. Gerlachin. 1584. Nur Bassus in quer 4°. vor-

handen. Siehe Titel und Beschreibung in M. f. M. 12, 107.

(Mus. B. 1538.)

Martin Rlnckhard.

Triumphi di Dorothea, non ilia Italico-Prophana .... D. i. Geistliehes
|

Musicalisches Triumph-Cr&ntzlein Leipzig. 1619. Yorhanden:

D. A. B. V. VI., Tenor fehlt, 4°. Vgl. Eitner, S. 264.

Titelkorrekt. Z. 7. hinter Adel;

Z. 9. hinter Nutz vnd | Prommen.

Z. 15. Uebergen8em.

(Mus. B. 1266.)

Johann Rosenmfiller.

Kernsprticbe, mehrenteils .... zu 3—7 Stimmen sammt B. c. mit und

ohne Violen. Leipzig. 1648. fol. 7 Stb.

Vgl. Bohn S. 340. (Mus. B. 218.)

Johann Rndenios (Rnde).

1. Flores musicae, hoc est suavissimae et lepidissimae cantiones,

Madrigal., Gall., etc. pro testudinib. Heidelberg, typ. Voegelianis.

1600. 1 vol. in fol. Vgl. Bohn S. 345.

*) Nur in der Tenorst richtig: die tibrigen 2 Stb. haben: „den 2." ver-

beaaert zu 24.
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Alston Scandellus. — Joh. Herm. Schein. 107

2. Florum musicae Liber secundus. lb. 1600. Angebunden.

(Bohn 346.) (Mus. B. 1028.)

Anton Seandelles.

Newe Teuteche Liedlein mit Vier | vnd funff Stimmen, welche gantz

lieblich za singen | vnd auff allerley Instramenten zu gebrauchen.
|

Durch | Anthoniom Scandellum , Churfurstlicher 6. zu Sacbsen
|

Cappellenmei8ter, verfertigt. | TENOR, (in Vignette.)
|
Gedruckt zu

Nflrnberg durch Dieterich Gerlatz inn Johann | vom Bergs seligen

Drtickerey.
| M.D.LXVHI. |

4 Stb. in Kapsel, ki. qa. 4°. C. A. T. B. (Tenor, al

bis f2.) Im Ten. Ded : Dem Herrn Aognsten zo

Saebsen „Nachdem ich nun etlich jar an Ewer .... Hof vnnd

derselben lftblichen Capellen, mit sonderlicher gnedigster gunst,

neben andern Musicis vnd Componisten erhalten worden, vnd

noch, bab ieb die vbrige zeit, die ich bey E. G. D. nicht auff-

warten d5rffen, nipht vergebens ftiraber gehen — lassen wdllen,

sondern mich im Componieren dermaffen geQbt, das ich etlich

Gesang inn Lateinischer and Welscher Spracb gesetzt

8o ich dann .... etlicbe Teutsche Liedlein newlicher zeit ge-

macht — weil ich auch von E. C. D. ich unwirdiger mit so

vilfeltigen .... wohltaten begnadet Antonius Scandellus.

Am: Register. X Lieder & 4. I. Ein Kindelein so ldbe-

lich. X. Habe fiduciam in Domino; XI u. XII h 5: XII. Lasset

die Kindlein zu mir kommen. (Im Tenorb. stehen dann die

2 TenSre.) (Mus. B. 1545.)

Panl Schaeffer.

Motectarum sive cantionum sacrarum de adventu etc. Gorae. 1621.

fol. Gantiones sacrae, quas motectus vocant, etc. I. Cho. Tenor.

Gorae 1621. kl. 4°. (Sind dieselb. Gesange.) Vgl. Bohn S. 381, Nr. 2.

Eine Londoner Sammlung bei Gramer in folio gedruckt

mit alteren englischen Ges&ngen ist wahrscheinlich dieselbe,

welche die Schweriner Grofshzgl. Musikaliensammlung beeitzt.

(Mus. B. 262, 28 u. 1244, 64b.)

Joh. Herm. Schein.

Basso. 1. 2. und 3. Thl. der Musica boscareccia, oder Wald-Liedl.

Leipzig. Jae. Schuster. 1641 u. 1643. 4°.

S. Kat. GSttingen S. 36, Nr. 120—122. (Mus. B. 1546.)
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108 Heinrich Schtttz. — Ladwig Senfl..

Heinrieh Sehfltz.

1. Masiealia ad Chorum sacrum, das ist: Geistl. Chor-Music mit 5 bis

7 Stimmen. 1. Thl. Dresden. 1648. fol. op. 11. 6 Stb.

Vgl. M. f. M. 18, 59.

2. Symphoniarum saeraram II. pars op. 10. Dresden. 1647. fol.

6 Stb. Vgl. ib. 58 and Bohn p. 394.

3. Symphoniarum sacrarum III. pars. op. 12. Dresden. 1650. fol.

8 Stb. Vgl. ib. 60 ond Bohn p. 394.

(Mas. B. 230-232.)

4. Psalmen Davids, Hiebevor in deutsehe Reime gebracbt Dareb D.

Cornel. Beckern .... Drefsden, Seyffert. 1661. fol. Vgl. ib. 51.

(Mas. B. 286.)

Daza besitzt die Bibl. noch einen 2. Bd., in 4°, betitelt:

BASSUS OONTINUUS
| fflr die Organisten | liber die | Aaffs neue

dbersehenen and vermehrten Melodeyen
|
Qvataor Vocam, |

D.

Beckers seel. Psalmen |
Jtlngsthin za Drefsden in folio in

|
Drack

heraufs gegeben | Von | Heinrich Schtttzen
|
Cburffirstl. Darchl. za

Sachsen etc.
|

altera Capellmeistern.
|

(Vignette.)
|
Oedrackt za

Drefsden bey Wolffg. Seyfferten 1661.
|

B. d. T.: Lectori benevolo za meinen fiber D. Becker's

Seeligen Psalmbach von mir gestelleten and jQngsthin zu

Drefsden in folio heraasgekommenen Melodeyen, Ich auch

einen Bassum Continuum vor die Organisten verfertigen ....

sollen dafs solche Arien meiner wenigkeit nach fiber die

Modos Musicos .... aufgesetzet habe Anfangs jeg-

licben Psalm in seinem Systemate hieraaf eine and die

andere Transposition.

S. 1. Psalmns I. — S. 80. Ps. 150 and Besponsorium.

(S. 81:) Zam Beschluss. (Schlafswort an die angefibteren Or-

ganisten.) S. 82. Errata.

(Mas. B. 1346.)

Ladwig Senfl.

Qaataor vocu. Lad. Senfl Canon
| Misericordia et Veritas oboiaaeront

sibi, | Jasticia et Pax oscalatae sunt.
|

Gedruckt in Kreuzesform. Links der gekreazigte Christus.

„Ecce lignam cruris . Horizont. St: : Vertik. St:

Ein defektes Blatt. Vgl. Monatshefte IX, 122.

(Mas. B. 262, 33u.)
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Gabriel Voigtlftnder — Joh. Jacob Walther 109

Gabriel YoigOmoder.

1. Theil allerh. Oden and Lieder. Ltibeck 1650. (lstim. Lieder mit

Clavicymb., Laute und Tiorbe.) fol.

(Mas. B. 4.)

Vgl. Bohn S. 425. (aber Ausgabe: Gosslar 1651.)

Becker S. 216 ftthrt es unter diesem Titel an: Allerhand

Oden und Lieder, welche auf allerley itali&nische, franz&sische,

englisehe und andere Teutsche Gomponisten Melodien und Arien

geriebtet. Sorau. 1642. fol.

Der Lttbecker (ungedruckte) Katalog hat dasselbe:

Erster Theil. Allerhand (wie oben) andre deutsehe guten

Gomponisten | Melodieen und Arien gerichtet | Hohen und Nie-

dern Standespersohnen zu sonderlicher ErgOtzlichkeit I in vor-

nehmen Gonviviis und Zusammenktlnfften | bei Glavi Cymbaln,

Lauten, Tiorben, Pandaren, Violen da Gamba
|
gantz bequem-

lieh zu gebrauohen und zu singen. | Gestellet und in Truek

gegeben dureh Gabrielem Voigtl&nder Ihrer Hoeh-Printzlicher

Durchlauchtigkeit zu Dennemark und Norwegen
I

etc. wol-

bestallten Hoff-Feld-Trommetern und Musico. Lflbeck |
bei

Michael Volcken. Im Jahre 1647.

(V. war 1633 Batstrompeter in Ltibeck u. um 1639 am
dftni8chen Hofe.)

Gottfried Yopellus.

Neu Leipzig. Gesangbuoh mit 4—6 Stimmen. Leipzig, In Yerlegung

Chr. Klingers, druckte Gallus Niemann 1682. 1 vol. in 8°.

(Besehreibung in Bohn p. 216.)

(Mus. B. 1898.)

Melekior Ytlpiis.

Ganticum Beatissimae Virginis Mariae 4—6 et plur. voc. Genae, Ghr.

Lippold. Impensis H. Birnstiel, Bibliopolae Erphord. 1605. 6 Stb.

in 4°. Vgl. Bohn 8. 426. (Mus. B. 1228.)

Joh. Jacob Walther.

Scherzi
|
da | Violino Solo |

Gon il Basso Gontinuo per l'organo |
6

Cimbalo, accommpagnabile anche | con una Viola 6 Leuto | di
|

Giovanni Giacomo Valther | Primo Violinista di Camera | Di Sua

Altezza Elettorale di Sassonia | MDOLXXVI. | Habetur Lipsiae et

Francof: I
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110 M. Weise. — Johann Crfiger.

1 vol. in fol. 2 B1L u. 46 8. 12 Piecen im Stich von

De Oroos se. Pragae. Ded. Joanni Georgio II tributom

jam & biennio debitum" nennt er sein Werk.

(Mas. B. 992.)

H. Weise (Weyss).

a) Picardisch Gesangb. Jungen Bontzel. 1531. 4°.

b) Dasselbe. 1539. Ulm. (gebessert.)

Vgl. Wackernagel, Bibliogr. 119 u. 153.

(Mus. B. 1914 u. 1916.)

Uobekaont (Mus. B. 1266.)

Hinter Bodenschatz' Florilegium sehliefsen sieh in den Stb. Dise.

Alt, V. VI. VII. VIII. vox and Bassos noeh einige Ges&nge ohne

Titel an. (Die Tenorstimme mit den bandschriftl. Anbftngen (siehe

A. 260) liegt in Pima.

S&mmtliche Drucke ana dem Anfange des XVII. Jbdts.

1. Stb. Disc Altus: V. VI.

H. G. H.: Aeh Herr straf mich. 6 voc. c. 2. p.

2. (Ein anderer Draek). Anfser obigen Stb. nocb in VII. vox (Ten. I.)

Bassos und VIII. vox. (Bass II.)

H. G. H.: Singet dem Herren ein neues Lied. & X. XII.

XIV. et XIX. Voc. Com capella a VII. (Bass U. mit Trom-

bone bez.)

3. Obne Autor: Und ich sahe einen Engel. 12 et 16 voc (Apoeal. 14.)

4. Das Latherisclie Schloss, mit 15. od. 18. St: Ein feste Burg ist

anser Gott. (In einigen Stimmen vorgesetzt ein grofses E N B.)

mit 2. Vers. 5 voc. 3. 4. 5. Vers.

5. Englisehe Schlacht (handschriftlicbe Oberschrift). Text: Es erhub

sich ein Streit, 12 vel 16 voc. (Pehlt im Disc. u. VH. vox.)

6. Das Amen oder Eircbenbescbluss. 12 voc. Text: Amen, Amen.

Nachtx&ge
yon Bob. Eitner beschrieben.

Johann Crfiger.

Geistlicbe Lieder und Psalmen Berlin 1657. Christoff Ruege. 8°.

Ein Gesangbuch mit Melodien im Discantschlftssel.
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Johann Wolfgang Franck. — Jacob Hintze. \\\

Johaau Wolfgang Franck.

Geistlicbes Gesangbuch. Hamburg 1685. Bebenlein. 8°. 78 Lieder

auf 361 S. xx. Reg. Melodien mit Bass.

Gwangbficher.

1. Siebe S. 89, Nr.. 3. Geystliche Lieder Luther's. Leipzig 1569.

2. Siehe S. 90, Nr. 5. Geistliche Lied. Luth. Frankf. a./0. 1571.

Joh. Eichorn. 8°. A—Z u. a—e. (B. 1922.)

— Andere Ausg. ohne Jahr, sonst ganz gleich, mit Abbildg. Scbluss-

bogen e feblt. (B. 1924.)

3. Lobwasser's Psalter. Eifsleben 1597. Henning Grofsen. kl. 4°.

Nur Tenor- u. Bass-Bach vorbanden.

4. Psalter und Psalmen von Lobwasser. Newstadt an der Hardt

1616. H. Stark, Verlag von Carl Unckels zu Frankf. a./0. Nur

Tenorbuoh vorhanden.

— Andere Ausgabe, ebendort 1619. Tenorbuch in 8°, von Job.

Posthitis, Medicos doctor, herausgegeben.

5. Zu 8. 90, Nr. 9 c ist noch nachzutragen dass der musikal. Mitarbeiter d.

Dresdenischen Gesangbuches von 1676 GbristophBernhard war.

— Eine andere Aufl. mit Diseant und Bass. Drefsden 1694.

Wolf Heckel

(von Munchen, Burger zu Strafsburg).

Tenor.
|
Lautten Bucb, von mancherley

|
schSnen vnd lieblicben stucken,

mit zweyen Lautten | zusamen zuschlagen, vnd auch sonst das

mebrer theyl allein fttr sich selbst Gu- | te TeutBche, Lateinische

Frantzflsische, Italienische Stuck oder lieder. Auch
|
vilfaltige Newe

Tentz, sampt mancherley Fantaseyen, Becercari, Pauana, | Salta-

relli, vnd Gassenhawer, 2C Durch Auff das aller lieblicbst

in ein | verstendige Tabulatur, naoh geschribner art, aufsgesetzt,

vnd zusamen gebracht.
||

Getruokt zu Strafzbarg am Eornmarekt
|

bey Christian Mailer. Im Jar, | M.D.LXU.
|

Tenor u. Diseant, 2 voll. in kl. qu. 4°. 4 Bll. u. 280 S.

Diseant und 4 Bll. 214 S. Tenor. Die Dedication an Graven

zu Nassaw gez. vom Autor: Strafsburg 1556. Inhalt 12 geistl.

u. weltl. deutsche Lieder, 4 latein., 11 franzfls., 5 italien. Ge-

sftnge, das Cbrige sind Tftnze u. am Ende 4 Fantasien.

Jaetb HiotM.

Fflnff und Seehtzig | Geistreiche | Epistolische Lieder | Auf alle Sonn-

und die .... |
Festtage . . . . | Mit besondern Melodien heraufl-
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112 Orlandu8 de Lassus. — Christoph Schultzen.

geg&ben
|
von

| | Auff Recommendation Herrn Job. Criigeri

Sel.
|
Cantos & Basis.

||
Berlin,

| Gedrackt u. verlegt von Christoff

Range, Anno 1666.
|
4°. 76 S. n. Reg. mit 65 Liedern, Melodie

n. Bass.

Orlandos de Lassus.

Magnum opus musicum .... Motetas 2— 12 vocum. Monach.

1604. Nic. Henricos. 6 Stb. in kl. fol.v Bassos ad organum fehlL

(Beschreibung in Eitner's cbronolog. Vera. d. gedr. Werke Lassos.

M. f. M. 5 u. 6. Jhg. Beilage S. LXXIV.)

Jean Bapt Lolly.

Za S. 98. Aufser den drei genannten Opera sind noch in Aosgaben

aus dem 18. Jh. vorhanden:

Alceste. Paris 1708 t 2. 6d.

Amadio. Paris 1711, 2. 6d.

Atys. Paris 1709, 2. 6d.

Bellerophon. Paris 1714, 2. 6d.

Cadmus el Hermione. Paris 1719.

Phaeton. Paris 1709. 2. 6d.

Proserpina. Paris 1714. 2. 6d.

Roland. Paris 1709. 2 6d.

Thes6e. Paris 1711. 2. 6d.

NB. Die sp&teren Aosgaben der Partitoren bestehen

meistenteils aus einer nieht vollst&ndigen Partitor, d. h. Chare

and Orcbester sind auf wenige Stimmen besehr&nkt.

Carolus Loytkon.

Liber I. Missarum | Garoli Loython
| Pragae, Nic. Straus 1609.

Chorbuch in fol. 9 Messen. Beschrbg. im Kat. Augsburg, p. 75.

Statt „Loyton" ist aber „Loytbon
u

zo lesen.

Cbristoph Seholtzen.

Jauchtzendes Libanon, daraoff die and&chtige Seele dem Allerh&chsten

far Lobw(lrdig8ten Wolthaten tiberreicbet in 7 nnterschie-

denen Stticken .... an 80 geistl. Liedern .... Mit so wol sons!

bekannten, als gantz neuen Herrn Christoff Seholtzens, Can-

toris in Ddlitzsch wolgefligten Melodeyen vermebret, ausgefertiget

von M. Benjamin Praetorios, Pfarrer zo Grofs-Lissa bei D6-

litzscb. Leipzig 1659. Chrstn. Eirchner. 8°. 197 S. mit Text

and Melodien mit Bass.
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Peter Bohr. — Rudolf Wyssenbach. 1 13

Peter Sohr.

Masicalischer Vorschmack, der Jauchtzenden Seelen im ewigen Leben

Evangelisch-Luthericches Gesang Buch .... mit Discaut and

Bass. Hamburg 1683, H. Volcker. 8°. Siehe Bobn, p. 217.

Geerg Weber.

1. Sieben Theile Wohlriechender Lebens - Frtichte . ... mit gantz

schlecbteu Melodien beqaemet and In 1.2. 8. 4. 5. Stim

mit Sinfonien za 2 Y. a. Be. gesetzet. Dantzig 1649, Jae. Andree.

kl. 8°. 498 S. mit 82 Lied, in 7 Teilen; jeder Tail mit beson-

derem Titel, dessen erster Titel die Jabreszabl 1648 tr&gt. Siehe

Eat. GSttingen, Nr. 135.

2. Himmel-steigendes | Dank-Opffer
|
....

I
Leipzig, Samael Scheibe.

1652. |
8°. 4 Bogen mit 13 Liedern ftr Disc. u. Bass.

Rodolf Wyssenbach.

Ein scbdn Tabulatarbuch | aaff die Lauten, von mancherley Lieplicher

Ita- | lieniscber Dantzliedern, mit sampt dem Vogelsang vnd einer

Feldschlacht, erst newlieh durcb einen kunstlicben |
Lantenisten

aufs Welscher Tabalatar, fleyffig in Teutsche gesetzt.
||

Getruckt

za Ztiryeh bey
| Jacob Gefsner. | In kl. qu. 4°, 47 BU. Auf dem

2. Bl. „Rudolff Wyssenbach dem gQnstigen Lftser." Er giebt sich

darin als der Verfasser, bez. tTbertragende an. Autoren sind nicht

genannt.

Kgl. Bibl. Dre^tn. 15
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114 Martin Agricola. — Benedictus Bacchinus.

BUcher Qber Musik,

beschrieben yon Bob. Eitner.

Martin Agricola.

1. Ein kurtz Deudsche | Musica.
| Mit, LXIII, schfl- | nen lieblichen

Ex- | empeln, yn vier Aym-
| men verfasset.

|
Sampt den kleynen

Psalmen |
vnd Magnificat, auff alle

|
Thon artig gerichtet.

| M. A.
|

AmEnde: Gedruckt zu Wittemberg durch | GeorgenBhaw, | kl. 8°.

64 Bll. (Mas. B2122.)

2. Musica figuralis. Wittenbg. 1532. Bhaw. Siehe Kat. Augsburg.

3. Musica instrumentalis. Wittenbg. Bhaw (s. a.). Siehe ebendort.

4. Yon den Proporcionibus. Wittebg. 1532. Bbaw. Siehe ebendort

Johann Cksorg Able.

Musikalisches Frtihlingsgespr&ch, darinnen filrnemlich vom grund- und

kunstm&fsigen Componiren gehandelt wird. Miihlhausen 1695.

Kristian Panli. 8°. 42 S.

— Sommer-Gesprfich, ib. 1697. 41 S.

— Herbst-Gespr&ch, ib. 1699 bei Brtickner. 42 S.

— Winter-Gespr&ch, ib. 1701. 41 S. (Mus. A897.)

Lampertus Alardus.

De Veteram
|
Musica | Liber singularis: | in fine accessit Pselli . . . .

|

musica b Greco translate | Schleusingae 1636, Henning

Gross, jun. 12°. 10 Bll. u. 203 S. Siehe auch Kat. von Wecker-

lin: Conserv. k Paris, S. 23. (Mus. A 532.)

Giovanni Maria Artnsi.

L'Artusi, overo delle imperfettioni della moderna musica Yen.

1600, Vincenti. fol. Siehe Weckerlin (wie vorher), S. 34.

B. D. B., siehe BaciHy, Benigne de.

Benedlctos Bacchinus.

Des | Sistris, |
eorumque figuris, ac differentia,

| | Dissertatio.
|

Jacobus Tollius | dissertiunculam & notulas adjecit H Tra-

jecti ad Bhenum |
Franc. Halma, 1696. |

4°. 1 Taf. 36 S. (Mas.

A 112.) Siehe auch Weckerlin (wie vorher), p. 37.
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Benigne de Bacilly. — Heinrich Buntig. \\5

Benigne de Bacilly.

Remarqves Cvrievses
|
Svr L'Art

|
De Bien Chanter,

| Et particuliere-

ment pour ce qui
|
regarde le Chant Francois. | |

Par B. D.

B. | A Paris,
|
Chez l'Autheur . . . . C. Blageart etc. ( M.DCLXV1II.

kl. 80. 8 Bll. u. 428 S. (Mas. A 2218.)

Caspar Bartholinns.

Casp. Barth. Thorn, fil. De Tibiis veterum et earum antiquo usu libri

tres. Romae 1677, Paalas Moneta. 4°.

— Editio altera, figuris auctior. Arast, ap. Henr. Wetstenium 1679.

12°. (Siehe auch M. f. M. 20. 123, Nr. 7.)

Angelo Berardl.

1. Documenti armonici di D da S. Agata Canonico .... Bologna

1687, Giac. Monti. 4°. 178 S. (Kat. Joachimsthal , Nr. 580.)

2. Miscellanea Mvsicale Di D . . . . Ibid. 1689. 4°. 210 8. (Eat.

ebend. Nr. 581.)

3. II perche musicale
)
overo | staffetta armonica | Nella qaale la

Ragione scioglie le difficoltk, egli Essempi dimostrano il modo

d'isfuggire gli errori, e ditessere con artificio i Componimenti

musicali opera del Canonico D
||
Bologna 1693, Giac. Monti.

4°. 60 S. (Mas. A 163. Misc. 2.)

Giovanni Andrea Angelinl Bontempi.

1. Nova qnatnor vocibns componendi methodas aathore .... Dresdae

1660, Seyffert. 4°. 38 S. (Siehe Kat. G5ttingen.)

2. Historia musica, nella quale si ha piena cognitione della Teorica,

e della Pratica antica della Musica Harmonia; secondo a dottrina

dei Greci, i quali, inventata prima da Jubal In Perugia, pel

J. Constantini. 1695. fol. 5 Bll. 278 S. (Becker, p. 18.)

Charles Emmanuel Borjon (Bourgeon) de Scellery.

Trait6 de la Musette avec une nouvelle M6thode pour apprendre de

soimeme a jouer de cet instrument facilement, et en peu de

temps. A Lyon, chez Jean Girin et Barth&emy Kivi&re. 1672.
|

kl. fol. 2 Telle, 1: 5 Bll., 39 S., 2 Taf. 2: 19 S., 1 Taf. mit

vielen Musikbeispielen. (Das Werk erscbien anonym.)

Heinrich Bfintig (Bnntingns).

Oratio de musica recitata in schola Goslariana Magdeburg 1596.

4°. (Becker, p. 193).

15*
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116 Buontempi. — Johann Gabriel Drechlaler.

Booifonpi, siehe Boitenpi.

Udalrieus Burehardui.

Hortulus Masices | Practice omibus dioino Ore-
|
goriani concentus

modulo se oblecta- |
toris tarn iucudus qz proficaos. | Decastichon

Joannis Langij in bortulu
|
Mosices Udalrici Burcbardi.

|
(10 Verse.)

|

Lipfiae ex officino Melchiaris Lottheri (s. a.). 4°. Vorwort gez.

in Lps. 1514. (Mus. A 187.) Becker p. 304 verzeichnet eine Aua-

gabe von 1518.

Jeaehim Buraeteter.

Musicae practicae , sive artis canendi ratio conscripta per

Rostochii, anno 1601. kl. 4°. 16 Bll. [Siehe Weckerlin (wie

oben), S. 61.] (Mus. A 248, Misc. 7.)

Chrlstoph Caldenbaeh.

Dissertatio musica exhibens analysin harmoniae Orlandi di Lasso prae-

side .... respondents Elia Waltbero exposita. Tabingae 1664. 4°.

Seth Calvfeius.

1. MtXonotla, sive Melodiae condendae ratio, quam vulgo musicam

poeticam vocant, ex veris fundamentis extructa et explicate Er-

phordiae 1592, G. Baumann. 12°. 13 Bog.

2. Exercitatio musica tertia .... Lips. 1611, Thomas Schtlrer. Michael

Lantzenberger excudebat. 8°. 180 S. (Siehe Eat Liegnitz, p. 107.)

Rene* des Cartes (Gartesias).

Masicae compendium. Trajecti ad Rhen. 1650 Typis Gisberta Zyll et

Theod. ab Ackersdijck. 4°. 58 S.

Johaaa Colhardt, siehe Heinrlch Faber.

Giovanni Battista DonL

1. Compendio dell Trattato de' generi e de' modi della musica di

Roma 1635, Andrea Fei. kl. 4°. (Siehe Weckerlin's Kat, p. 99.)

2. De praestantia musicae veteris, libri 3 . . . . Florentiae 1647, Ama-
tor Massa Foroliviensis. kl. 4°. 266 S. (Eat. Gftttingen Nr. 11

und Weckerlin, p. 100.)

Jehaaa Gabriel Dreehfsler.

De cithara Davidica superiorum indultu publico disputabunt praeses
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Nicolas Eggers. — Jacobus Faber. 117

et respondens Gasp. Felmerias. Lipsiae 1670, typis Colerianis.

4°. A-D.
— Editio S. ib. 1675. 4°. A—P. (Mas. A 330, 6. 7. 8.)

Nic*Us Eggers.

1. Dissertationem campanaram nomen et originem complectentem

pablicae disquisitioni submittit praeses .... resp. Th. KOpken.

Jenae 1684. 4°.

2. Dissert, historicam de campanaram materia et forma praeside

resp. Al. Bierst&dt Jenae 1685. 4°.

Essay.

A philosophical essay of masick directed to a friend. London 1677,

John Martyn. 4°. Vorwort, 25 S. a. 1 Taf. (Mas. A 166.)

Jaefies Eveilloi.

De recta | ratione
|
psallendi, | liber. |

Aactore Jacobo Eveillon.
||
Flexiae

1646 Gervasias Labor. 4°. 320 S. (Mas. A306.)

Gregor Faber.

Masices practicae erotematam libri II, .... Basileae 1553, Henric.

Petras. 12°. (Siehe Kat. von Weckerlin, p. 111.)

Helnrleh Faber.

1. Gompendiolam masicae .... Aagastae 1591, Val. Sch5ning. 4°.

(Siehe M. f. M. 2, 26.)

2. Musica.
|
Kartze vnd einfeltige

|
Anleitangder

| Singkanst, fQrjange

anfahen- | de LehrschQler . . . .
|
Anf&nglichen dorch M. Heinri-

cam Fabram in Latein beschrieben.
|
Jetzo aber (lurch

|
Joh.

Golhardt von | Glauchaw Pfarrherr zo Silbitz, in Deotsch | ver-

tiret .... || Leipzig, In verlegang Joh. Bosens
|
M.D.O.V. kl. 8°.

A-C4. (Mas. A2140.)

Jaeobis Faber Stapideiisls. (taeqnes Febvre.)

Masica libris quatuor demonstrata. Paris 1551, Goill. Gavellat kl. 4°.

88 S. Die erste Ausgabe erschien 1496. (Siehe Eat. von Wecker-

lin, p. 109.)

— Parisiis 1552. kl. 4°.
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118 Ludovicus Folianus. — Nicolas Gengenbach.

Lodoview Foilaiis (FogilMd).

Masica theorica Venet. 1529, Jo. Antonias et fralres de Sabio.

kl. fol. 4a B1L (Siehe Eat von Wedkerlin, p. 118.)

Daniel Frtaieriei.

Masica Figaralis.
| Oder | Newe, El&rliche, Richtige, | vnd Verettadt-

liche vnter- I weisung,
|
Der

| Singe Eunst.
|
Mit gewissen Regalen,

Klaren vnd
|
Verst&ntlichen Exempeln, Neben

| volkommener er-

klftrung der | Modorum Masicoram.
| ||

Rostock, Joh. Richter,

in vorlegang Joh. Hallero: Bochh. | kl. 8°. A—IL Dedic. an 6

Schttler mit „Rostock in H. Ostern 1624" unterzeichnet. Die erste

Aasg. erschien 1618 (Bibl. Hbg. a. Lflbeck).

Johann Frosch.

Bernm masicaram opuscalam raram ac insigne Am Ende: Argen-

torati ap. P. SchCfler & M, Apiariam. 1535. kl. fol. 39 Bll.

(Siehe Eat Gdttingen, Nr. 13).

Fraochlno Gaforio.

1. Masice atriu8qae eantas practica .... Brixiae 1497. Angelas Bri-

tannicas. fol. Ill Bll. (Siehe Eat. Aagsbg., Nr. 54.)

2. Practica musicae utriusque libris 4. Ibid. 1508. fol. Eine Aas-

gabe von 1508 ist sonst nicht bekannt, nur von 1496. 1502. 1512.

Yineenzo Galilei.

Dialogo della masica antica e moderna, in sua difesa contra Gias.

Zarlino. In Fiorenza 1581, Giorgio Marescotti. fol. 149 S. a.

Reg. (Becker, p. 62.)

Bcnoit Le Gallois.

Abt der Beiledictiner Abtei St Martin de Cores.

Lettre |
de Mr. Le | Gallois | k Mile. | Regnault | de Solier |

touchant la

masiqae. |
Paris, chez Est. Michallet 1680. 12°. 90 S: (Mas. A 569.)

(Ileolas Gfmgtobach.

Masica |
Nova,

|
Newe Singekunst, | So wol | Nach der alten Solmi-

fation, als | aach newen Bobifation vnd Bebifation der | Jngend

so leicht vorzogeben , | .... Darch |
. . . . Coldicensis |

der

kurfUrstl. Stadtschale za Zeitz Cantor.
|)
Leipzig, In verlegang Eliae

Rehefelds vnd Joh. Grossen .... 1626. I kl. 8°. 5 Bll. 151 S.
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Otto (Sibelius. *— Idea. 119

Am Ende ein Yerzeiehnis musikalischer Benennangen a. hds.

1 Tafel mil einem Verz. von Instrumenten.

Otto Gibelius.

Proportiones mathematieo-muswsae, d. i. etliche .... musicalische Auff-

gaben aufs der Mathesi demonstriret * . . . Minden (1666) Joh.

Ernst Heydorn. 4°. 53 S., hds. mit 1668 bez. (Mus. A 170.)

Heinrleh Glarean.

Dodecachord. Basileae 1547, Petri, fol.

Zaekarlag Goetxe.

Schediasmatis philologico - critici dissertatio V. musicam tradens qua

quotquot Osnabrugi favent musis at gymnasii alumnos de triplici

jubilaeo dictaros aadire velint, rogat Osnabrogi 1700, Gerh.

Schorlemer. 4°. A—D.

1699 gab er ebendort eine ,,dissertatio tertia poeticam tra-

dens
44

in 4° heraus. (Mus. A 248. Misc. 5.)

Christian Gueinz.

Pars generalis masicae snb praesidio publicae disquisitioni sub-

jecta a Georgio Wolff. Hallis Sax. 1634. 4°.

Sebald Heyten.

Musicae, id est, artis canendi libri duo. Norimbg. 1537, Joh. Petreius.

kl. 4°.

— 2. Ausgabe: De arte canendi .... Ibid. 1540. kl. 4°. (Siehe

Eitner, Bibliographic, p. 39.)

Caspar Romberg, Vezlariensis.

De super-
| stitiosis Gam-

|
panarum

|
Pvlsi- |

bus, ad eliciendas preces,

qui-
| bus placentur fulmina ex-

|
cogitatis, Besponsis [

Avtore
|

....
|| Franc. a./JH

|
Am Ende: apud Fr. Bassaeum 1577. |

kl. 8°.

A-O. (Mus. A 1045, 1.)

Idea

musicae, artificio plane novo canendi artem ita tradens ut vel pau-

carum horarum spatio addiscere earn quis possit, in usum scholae

Steinfurtensis comprehensa.
||
Francof. 1601 ex typogr. Joh. Saurii,

edi curavit Theoph. Caesar. 4°.
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120 Athanasius Kircher. — Michael Koswick.

Athanaslo* Kircher.

1. Musurgia. Romae 1650. Gorbelletti. fol. 690 8. (Siehe Eat von

Bohn, S. 12.)

2. Phonurgia nova. Campidonae 1678, Dreherr. fol. (lb. S. 14.)

— Deutsch: Nene Hall- vnd Thon-Kunst, von Agatho Carione. £1-

wangen 1684. Am. Heylen. fol. (lb. S. 14.)

Johann Fricdrich Kftber.

Dissertatiancula de masicae quibusdam adrairandis, qua comites ac

domino8 Buthenos .... Gerae 1695. fol.

Michael Keswick (Koftwick).

nicht Bosswick oder Roswick wie tosher gelesen wurde. Die kleine mehrfach

aufgelegte Abhandlung ist mit gothischen Lettern gedruckt, in welcher Schriftsorte

sich der Buohstabe K von B nur durch ganz geringe Abweichungen unterscheidet

Uas E ist in der oberen rechts liegenden Halfte eckig and das B rand, sonst sind

sie vollig gleich in der Form. Das grofse B kommt in dem Drncke mehrfach vor,

w&hrend das E nur noch einmal and zwar in einer alphabetischen Aufz&hlung auf

Bogen D verso „regule Contrapuncti generates", die von A—8 gezeichoet sind, er-

scheint and jeden Zweifel, dass der Verfasser Koswick heifst, aufhebt. Herrn Biblio-

thekar Bichter in Dresden gebuhrt das Verdienst den Namen richtig erkannt zn

haben, auch fand er ihn ira MatrikeJbuche der Universit&t in Wittenberg als Studie-

renden verzeichnet. Im leipziger Matrikelbuch findet er sich nicht. Das leipziger

Exemplar in der Ausgabe von 1520, welches ihn Kofswick schreibt, hat auf dem
Vorblatte von einer Hand des 18. Jhs. eine Bleistiftnotiz, welche den Versuch macht

den Autor n&her za bestimmen und heifst es dort : „Dieser Frater Michael Kofswick

diirfte wohl kein anderer seyn als Michael Maris, alias Meurer, ordinis

Cistertiensis, in Ooenobio Cellensi, welcher in der „Centuria Maderi ex oppido Heino

oriundus" aufgeflihrt steht als in der Nahe von Grofsenhayn, das Dorf Cofswig liegt,

und welchem ein Compendium musicae beygelegt ist" In obigem Werk, welches

1659 in Helmstadt erschien, findet man unter Nr. 71 die dokumentarische Notiz,

dass Michael Muris zum Prior gewahlt wurde. Es ist wenig wahrscheinlich , dass

damit Koswick gemeint sei.

Gompendiaria rausice
| artis aeditio cuncta q ad practicam (siehe Kat

yon Bohn, 8. 25) Lipsi 1514 ebendaselbst. Der Autorname findet

sich wie in der Ausgabe von 1516 erst auf der 2. Seite, der

Raekseite des Titelblattes. (Mas. A 195 m. 4°.)

Das leipziger Exemplar von 1520 hat folgenden Titel in rot und
echwarzem Druck:

Gompendiaria Masice
|
artis aeditio cnntaq ad practicam attinent | mira

quadam breaitate complectens. | Frater Michael Kofswick. | Ab-

bildung.
| 4 Verse.

|
Lipfi impreffit Wolflfg. Monacen. 1520. 4°.

A-D3.
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Johann Kuhnau. — Hieronymus Magius. J 21

Johaan Kikaaa.

Divini Naminis assistentia illustrisque Jareconsultorum in florentiss.

Acad. Lps. ordinis indaltu Jura circa musicos ecclesiasticos.

... 21. Dec. 1688 . . . Lips. 1688 Blankmann. 4°. 44 S.

(Siehe Becker, 129.)

Peter Lauremberg.

Mosomachia id est Bellum Muficale . . . Bichelianis . . . 1639.

k Joh. Hallervordio . . . indictum. | 78 S. 16°. (Bohn, p. 15.)

— Bichelianos. 1642. 8°.

Johannes Lipping.

Synopsis Mvsicae Novae Omnino Verae atqne Methodicae Vniverfae

... Argentorati 1612 Impens. P. Ledertz, Typis G. Eieffer. 8°.

10 Bog. (Siehe Bohn's Eat., p. 17.)

Rieolans Listening.

1. Bvdimenta Mvsicae in gratiam studiosae . . . Yitebergae 1533 (G.

Bhav.) 12°. Titei fehlt. Siehe Kat. Augsburg, Nr. 61.

2. Musica ... Vitebergae 1537 6. Bhau. 8°. 50 Bil. Titel in

Bohn's Eat., p. 17. Ich kenne von dieser kurzen theoretischen

Abhandlong gegen 19 Auflagen von 1537—1583. •

Andres Lorente.

£1 Porque | De La | Mvsica, | En Que Se Gontiene | Los Qvatro Artes

De Ella, | Canto Llano, Canto De Organo, Gontrapvnto, | Y ...

composition, par . . .
||

Alcala 1699 Juan Fernandez. | kl. fol.

695 S. mit Musikbeisp. (Mus. A. 16 fol.) — Weckerlin ver-

zeichnet in seinem Eat. des Eonserv. zu Paris, p. 175 eine

Ausg. von 1672 und giebt eine ausfUhrliche Beschreibung des

Werkes.

Hierenynns Magins (Girol. Maggi).

De tintinnabulis liber postumus. Franc. Sweertius fil. Antverp. notis

illustrabat. Hanoviae, typis Wechelianus, ap. Glaud. Marnium et

hered. J. Aubri. 1608. kl. 8°. 98 S.

- Ausgabe: Amstel. 1664 Andr. Frisius. 8°. Die kgl. Bibl. Berlin

besitzt noch eine Ausg. von 1689. Beschreibung der von 1608

im Weckerlin, p. 185.

Kgl. BfM. Drwdtn. 16
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122 Johannes Mayer. — Fra Lorenzo Penna.

Jehaanes Mayer.

Regni pontificii ovvotpig, excerpta ex lectionibas ethicis Johannis Rosae,

profe8sori8 olim in academia Jenensi celeberrimi edita studio . .

.

Erphordiae, G. Baomann 1578. 8°.

Claude Francois Menestrier (Menetrier).

Des representations en musique, anciennes et modernes. A Paris

1681 Ben6 Guignard. 8°. 313 8. (Mas. A. 526.) Ersehien anonym.

Pletre Meagoli.

Specalationi di mosica . . . Bologna 1670 per l'herede del Benaeci.

4°. 295 8. Beschrbg. im Weckerlin p. 190.

Marin Meneane.

1. Harmonie universale, contenant la thfiorie et la pratique de la

musique . . . Paris 1636 (1637) chez S6b. Cramoisy. 2 Bde. in

gr. foi.

2. Harmonicorvm
| Libri XII | In Qvibvs Agitvr

| De Sonorvm Natv-

ra,
|
Cavsis, Et Eflectibus: De Gonsonantiis , | Diffonantiis ...

|

Ed. avcta.
||

Lvtetiae Paris.
, | Sampt. Gvill. Bavdry , . . .

|

M.DGXLVM.
|
... | 1 vol. gr. fol. in 2 Bttchern.

Das 1. beschreibt Weckerlin p. 195 und in betreff des

2. verweise ich auf eine in Vorbereitung sich befindende

Bibliographie der Werke M.'s, die nftchstens in den M. f. M.

erscheinen wird.

EliM Nathisiiu.

Gum Musices Greatore Disputatio de Musiea theoretiea . . . Lips. 1652

Joh. Bauer. 4°. 8 8. Siehe Becker, p 237. (Mus. A. 834, 22.)

Andreas Papins (Gandensis).

De Consonantiis, seu pro Diatessarron libri duo. Antverp. 1581

Plantinos. 8°. 208 8. u. 12 BU. Musik. (Siehe Eat. yon Bohn,

p. 18.)

Fra Lorenzt Penna.

Li primi albori musicali per li principianti della musiea figurata ...

5. impress. Bologna 1696 P. Maria Monti 4°. 199 8. mit seinem

Portr. 65 J. alt. Der Eat des Lyceo musicale zu Bologna, Bd. 1,

beschreibt 8. 289 u. f. Ausg. von 1672, 1674, 1678, 1679 ond
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Johannes Polziua. — Conrad Tiburtius Bango. 128

1684, so das8 obige yon 1696 nimmermehr als 5. Aaflage gelten

kann.

Johannes Poizing (Lnheeeasla),

0. F. F. 3. de harmonia musica (Dissertation) . . . Wittebg. 1679

Henckel. 4°. 14 BI1. (Siehe Besehrbg. in M. f. M. 20, 156,

Nr. 55.)

Michael Praeterius.

Syntagma mnsicum. Bd. 1 and 2. — Bd. 1 Witteberg. 1615 Jo.

Biehter and Bd. 2 Wolffenb. 1619 bey Elias Holwein. 4°.

(Siehe Eat yon Bohn, p. 19.)

Wolfgang Caspar Prlntz (yon Waldthvn).

1. Exereitationes masicae theoretico-practicae ... Dresden 1689 Joh.

Chrph. Miethen. 4°. Geteilt in 8 B&ndchen mit besonderen Titeln

zu 24, 32, 55, 52, 32, 40, 32 and 28 S. Za Anfang das Por-

trait Prints'. (Mas. A. 253.) Besehrbg. in Bohn's Eat. p. 20.

2. Compendium | Masicae | Signatoriae & Modolatoriae
|
Vocalis,

|
Das

ist:
|
Eurtzer Begriff | aller derjenigen Saehen, so | einem, der

die | Vocal-Music | lernen will, za wissen yon nSthen |
seyn. | ...

|

yon ...
||

Drefsden, verlegts Joh. Chrph. Mieth, f drackte Joh.

Biedel. 1689. kl. 8°. 109 S. (Verdrackt in 309). (Mas. A. 2187.)

— Ausgabe: Drefsd. a. Lpz. ebend. 1714. 8°. A—K.

8. Historische Besehreibang der Edelen Sing- and Eling-Eanst . .

.

Dresden 1690 Joh. Chr. Mieth. 4°. 223 S. Besehrbg. in

Bohn's Eat. p. 20.

4. Phrynidis Mytilenaei Oder des Satyrischen Componisten 1., 2. and

3. Thl. . . . Dresden and Leipzig 1696 Mieth and Zimmermann.

4°. Siehe ebendort p. 21.

Francois Ragoenet

Parallele des Italians et des Francois, en ce qui regarde la musique

et les opSra. Paris 1602 Jean Moreaa. 12°. 124 S.

— Noav. 6d. corr. Amst., P. Mortier. 8°. 174 S. Beide Ausg.

anonym. (Mas. A. 578. 579.)

Conrad Tftbwtlis Range*

Von der | Mosica, | Alton and neaen | Liedern, | Sonde - Sehreiben
|

Nebst einer, Anno 1675. vor | Sehl. Joh. Erflgers | Gesang-

16*
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124 Julius Reiehelt — Roooo Rodio.

Bach,
| Stettiniseher Edition,

|
publicirten Vor-Bede,

|
cam Unter-

richt and Eettang der Wahrheit aasgegangen yon . . . | Greifis-

wald (1694) Dan. Benjamin Starke. |
4°. Vorwort 9 S., Bede

41 S. and 2 ein Brief von Zobel

Jiliu Rriehett.

Dissertatio mathematica de masica, qoam praeside . . . eihibebit Joh.

Chrstph. Wegelinos, Argentorati 1672. 4°.

Johaaa Christian Relmann.

Dissertatio de campanis ... qoam ex varus auetoribas conseripsit

... | Isnacii 1679 Joh. David Kolb. 4°. 46 S. (Mus. A, 827.)

Michael Heinrieh Belnhard.

*Ooyayo<pvXdxtov musicum codices Hebraei M. H. B. respondents Ghr.

Liskio pandet et exponet. Vitembg. 1609 Ghrstn. Schroedter. 4°.

(Mus. A. 330, 12.)

Jokann Wolfgang Rentseh.

Ex mathematicis de masica sob praesidio . . . publice dispatabit Joh.

Georgius Saner. Wittenbg. 1661. 4°. 2 Bog.

Georg Rkan.

1. Enchiridion utriusque musicae practieae a ... Witebg. 1532 G.

Bhan. kl. 8°.

2. Enchiridion mnsicae mensoralis. s. 1. et a. (Vit. 1532). Siebe

beide Werke in M. f. M. 10, 124 ft

Man Kleiner.

De proportione masica veteram et nostra, Dispotationem . . . Jenae

1678 Lit. Bauhof. 4°. 32 S. (Becker, p. 63.)

Angela Roeeha.

De |
Campanis | Commentarias | A Fr. Angelo Roeeha Episoopo.

Tagastensi, | et Apoetolici Sacrarij Praefecto Eiucubratos.
|| Bomae, |

apud Guil. Pacciottum. 1612. 4°. VIII, 166 S., 8 Taf. u. Beg.

(Mas. A. 327 m.)

Rocco Rodio.

Begole di masica di Bocco Rodio sotto brevissime rispdste ad alconi

dabij propostoli . . . Aggiantovi . . . Napoli 1626 Magnetta. qo. 4°.

(Siehe Becker, p. 456.)
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Francesco Salinas. — Agostino Stefiani. 125

Fraieeeee Stliias.

De Musica libri septem . . . Salamanticae 1577 Gastius. fol. 438 S.

a. Beg. (Becker, p. 427.)

Petnu Johainw 8clM)tteihu.

Orationcala de encomiis mosiees
,
quam pronuntiavit . . . Upsaliae

1632. 4°.

Claudius Sebastian! (Mcteosi).

Bellum masicale, inter plani et mensuralis cantos reges . . . Argentor.

1563 Paulos Machaeropoeos. 4°. Siehe Bohn's Eat. p. 25.

Heinrich ScMHz.

Text der Ode zu H. Sch.' Hochzeit mit Magdalene Wildecke. Dresd.

1619. fol.

Solitaire.

Solitaire second on prose de la musiqae. Lyon 1555 Jean de Toarnes.

4°. 1 Taf. 160 S. o. Beg. (Mas. A 180.)

Bertoldo Splridione

(nach F4tia).

B. P. F.
|
Spiridioni8 & Monte Garmelo | Instrnetio

I
Nova

|
Pro

polsandis Organis, Spinettis, |
h^ctenns in Scientiarum . .

.

2. Titelblatt beginnt wie oben bis znm Worte „Spinettis",
|

dann folgt: Manachordus &c. Hactenos in Sci-
I
entiarom Thesauro

abscondita . . . non tantnm Praelndia cojusvis generis svaviter,

Canzonas vel Pugas elegan- | ter, Toccatas chromatic^, Bassam

continuum . . . | Opus |
In qvatuor partes divisum . . . (Folgt der-

selbe Titel in dentscher Sprache). Bamberg, dorch Joh. Jac Im-

mel.
| 1670. |

fol. 4 Teile zu 3 Bll. Text, 48, 44 a. 92 8. Masik

ftir Elavier, Tftntze a. a,, auch Beispiele zu den Verziernngen, wie

Trilli o. a. (Mas. A. 48 fol.)

Agestiio Steflyd.

Quanta
| Gertezza |

Habbia da snoi Principii | la
|
Musica | Et in qual

pregio fo8- | se perci6 prefto gli | Antichi. | Amsterdam. |
1695.

|

2. Bl. Bisposta |
Di | D. A. Stefiani

|
. . . | In difesa DTna

Proposizione Soste* | nuta da Lai in Vna
|
Afsemblea.

|
Hanno-

vera | Sett. 1694. 12°. 72 S. (Mas. A. 778.)
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126 Heinrich Arnold Stockfleth. — Nicola Vicentino.

— Deatsch von Werckmeister: Sendschreiben, darinnen enthalten . .

.

Quedlinbarg and Asebersleben 1699. 4°.

— Andere deotsche Ausgabe mit einer Vorrede and Zas&tzen von

Joh. Lor. Albreeht: Mtthlhaasen 1760. 4°. 82 S. (Siehe Becker,

p. 488.)

Heinrich ArnoM Stockfleth.

Eiercitiam Academicum de Campanarnm usu, in illustri Norieorom

Altdorphina, Concinnatam cam indice verum et verborum accara-

tissimo. Aaetore H. A. Stockfletho, Hannoverano-Saxone. Altdorffi

1665 Joh. Heinr. Schflnnerst&dt. 12°. 13 Bli. a. 334 8.

JekAu Merita 8tehr.

1. De eampanis temploram sab praesidio Paali Christ. Hilseheri dispa-

tabit poblice aator ... Lps. 1692. 4°.

2. Organam masicam historia exstractum praeses ... et resp. Joh.

Schiecke ... Lips. 1693. 4°.

Orado Tlgrlii (d'Areno).

II compendio della musica, nel quale brevemente si tratta dell* arte

del Contrappanto, diviso in 4 libri. Venez. 1602 Bice. Amadino.

4°. (Beschreibg. der 1. Ausg. von 1588 im Eat. des Liceo mas.

in Bologna, p. 311.)

Hiehele Tedini.

Dichiaratione della galleria armonica Eretta in Boma da . . . Roma
1676 Franc. Tizzoni. 16°. 6 Bll. a. 92 S. (Beschrbg. ebd.,

p. 56.)

Jacobus Tollins.

De sistris et eorum varia figora dissertatiancula. Ms. in 4°. Die

kgl. Bibl. in Brflssel, fonds F6tis Nr. 4159 besitzt das Werk im

Druck: D. Benedicti Bacchini de sistris, eoromqae figaris, ac

differentia dissertatio. Jacobus Tollius dissertatianculam et notu-

las adjecit. Trajecti ad Bh. 1696 Halma. 4°.

Rieela YieeiUao.

Uantica musica ridotta alia moderna prattica, con la dichiaratione, el

con gli essempi de i tre generi . . . Boma 1555. Ant Barre. fol.

146 S. (Siehe Kat. des Liceo mus. yon Bologna, p. 263.)

Digitized byGoogle



Andreas Werckmeister. 127

Andrew Werckmeister.

1. Musicae mathematicae Hodegus curiosus, oder richtiger musikaii-

scher Wegweiser, das ist, wie man nicht allein die natQrlichen

Eigen8chaften der musikalischen Proportionen , darch das Mono-

chordum und Ansreehnong erlangen, sondern . . . Franckfurt and

Lpz. 1686 Caivisius. 4°. 160 S. u. Reg. (Titel im Becker 286.)

[Mas. A. 263.]

2. Masikalische Temperatur, oder deutlicher and wahrer mathemati-

scher Unterrieht . . . Prankf. u. Lpz. 1691 Calvisias. kl. 4°. 96 8.

(Becker 237.) [Mas. A. 264.]

3. Der edlen Music -Kunst Wilrde, Gebraach a. Missbraach ... lb.

1691. kl.4°. 44 S. a.6BU. (Titel bei Becker 6.) [Mas. A. 182.]

4. Hypomnemata Masica, Oder Masicalisches Memorial, Welches be-

stehet In karizer Erinnerang dessen, so bishero anter gaten Freun-

den discursweise, insonderheit von der Composition and Tempera-

tar mOchte vorgegangen sein . . . Qaedlinbarg 1697 Calvisias.

kl. 4°. VI a. 44 8., 12 Kap., 3 8. Index. (Becker, 439.)

5. Die nothwendigsten Anmerkangen, and Begeln wie der Bassus

continaus , oder General-Bass wol kftnne tractiret werden . .

.

Aschersleben 1698 Gottlob Ernst Struntze. kl. 4°. 72 a. 4 S.

(Becker 409.) [Mus. A. 334, 88.]

— Aasgabe ohne Jahr, ebendort, soil die 3. sein, in 4°. 70 S. and

Tab. (Mus. A. 249.)

6. Cribram masicam Oder Masicalisches Sieb, Darinnen einige Mangel

eines halb Gelehrten Componisten vorgestellet, and das BQse von

dem Gaten gleichsam aasgesiebet and abgesondert worden . .

.

. . . zum Drack befSrdert darch Johann Georg Carln, bestalten

Stadt- Masicam za Halberstadt.
|
Qaedlinbarg and Lpz. 1700 bei

Th. Phil. Calvisias. kl. 4°. VI and 60 S. in 16 Kap. S. 39 ein

Brief H. Baryphonus' an Heinrich Schtltz; 8. 41 ein Brief Samael
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8. Masicalische Paradoxal -Discourse, Oder Ungemeine Vorstellungen,

Wie die Musica einen Hohen und Gftttlichen Ursprung habe . .

.
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10 S. Vorrede u. 120 S. Text in 26 Kap. (Becker 107.)

Christian Wildvogel.
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Logistiea
|
01. V.

| Hermanni | Witekindi,
| Opusculum Posthumom,

|

Communicante
|
Johan. — Henrico Alstedio. Acoessit | Methodas

|

vniverfae Matheseos | opera Alftedi.
||
Francof. 1612. Job. Bringer

|

8°. 12 Bll. a. 130 S. Angebanden mehrere hds. musikalische

Excerpte. (Mas. A. 816, 2.)

Konrad von Zabent

De raodo bene cantandi choralem cantam in multitadine personaram
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Lodovieo Zaceonl.

Prattica di musica, utile et necessaria si al compositore ... Venet.
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Gioseffo Zarlino.

1. Le Istitotioni harmoniche . . . Ven. 1562 Franc Senese. fol.
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2. Dimostrationi harmoniche ... lb. 1571. kl. fol. 312 8. 4 und

6 Bll. Vorwort, Tafeln u. Beg. (Kat. Weckeriin, p. 296.)

3. De Tvtte I/Opere Dei ... II primo volume. Ven. 1589 Francesco

de Franceschi. Senese. fol. 10 Bll. u. 448 8. (Eat. G5ttingen.

p. 17.)
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Eisner, Joseph: Iiederu rayu jeden.

Op. 706, 20.

Engelmann, J. G. : MeinLehewohl. 762, 13.

Erhard, Laurentius: Harmon. Chor- u.

Figural Gesgh. S. 87.

Eructavit cor 4 v. 16. Jh. 265, 37.

Es geht gen dieser fassnacht 1460.

K97, S. 73.

Essay, A philosophical, 1677, S. 117.

Esser, Heinr.: Gesangs-Quart 906.

Ett, Kaspar: Chorgesge. 274, 3. .

Et justitiam 4 v. 16. Jh. 266, 39.

Eveiilon, Jacques: De recta ratione psall.

1646, S. 117.

Erangelia A 63. S. 71.

Ex legis observ. 4 v. 16. Jh. 265, 28.

Expurgate vetus 5 v. 16. Jh. 266, 36.

Faber, Franciscus: 10 Messen 4/5 v. 48.

Faber, Gregor : Musicus pract 1553, S. 117.

Faber, Heinr.: Compendioluml591, S.117.

— Musica, deutsch. 1605, 8. 117.

Faber Jacob: Musica lib. 4, 1551 u. 1552,

S, 117.

Faber, Nicolaus : Melodiae prudent S. 88.

Farina, Carlo: 2. Thl. Paduanen S. 88.

Farinelli, Giuseppe: Belfiglio. Aria366e.

— Iieta voce al cor. Scena 366d.

— Valorosi compagni. Duett 366e.

Fasch, Karl: 12 Chorale 54a.

— Chorgesge. 274, 3.

— Davidiana 54e.

— Inclina dne. 6 v. 54b. — 7 v. 1244,

19m.

— Missa 16 v. 50.

(Fasch.) Ps. 119, 8 v. 52.

— Requiem 7 v. 54c.

— Trauermotette 4 v. 54d.

Fausta dies roseo 6 v. 16. Jh. 266, 19.

Febure, Jac, siehe Faber.

Fesca, Alexander: Lieder 912.

Finis annus iter 4 v. 16. Jh. 266, 15.

Fink u. Wolfram : Missa nuptialis 6 voc

1244, 19s.

Finke, Joh. Friedr.: Ps. 21, 4 u. 6 St
m. Orch. 58.

— Cantate 1422.

Fioravanti, Valentino: Ameprigione. Bee.

ed. Aria. 366f.

— 1 Terzett u. 2 Arien 706, 21, 23.

Fiorillo, Ignaz: Oper, o. Namen 390.
— Vologeso. Op. 388.

Fischer (?): Soldatenliebe 1599.

Fischer, Anton: DasHausgesinde. Operet.

392.

— MannerchSre 1573s.

Fischer, C. L.: Scbeiden, 1st 762, 22m.

Fischer jun., W.: Am Grabe Reinholds

f. Mst. 1364, 30g.

— Figural-Messe t Chor u.Orgel 260, 23.

— Gesangs-Quart. 906.

— Leitfaden b. d. Instrumentierung 1180.

— Lieder 912.

— Missa Am. 4 v. 1244, 21.

Fischer, Wilhelm Ernst: Allgfitigster 4st

mit Instr. 1244, 20m.

— Wir sehen uns wieder 4st 1244, 20.

— Zum neuen Jahr 1st 762, 23.

Flutend sturzen, Arie 708, lln.

Fodor (Joseph): 3 Duos concert p. 2 V.

968.

Fogliano, siehe Folianus.

Folianus, Ludov.

— Musica theorica 1529, S. 118.

Franck, Joh. Wolfgang : Geistl. Gesangb.

1685, S. 111.

Friderici, Daniel: Musica nguralis 1624i

S. 118

Frosch, Joh.: Berum music. 1535, S. 118.

Fuhrmann, Martin Heinrich: Musicaliscb-

Trichter S. 89.

Fux, Joh. Jos.: Ad te Dne. 4 t. 1260, 1.

— Dicite pusillan. 4 v. 1260, 2.
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Fux — Gyrowetz. 135

(Fux.) Ecce quomodo 4 v. 1249, 27.

Gabler (?) Serenate f. Klav. 1099, 11.

Gabriel, F. W.: 4 Iieder 2st 782, 1.

Gabrieli (Andr. oder Giov. ?) : Benedictus

12 v. 1244, 25a.

— Benedictus qui 12 v. 280, 23.

— Jubilate, 8 v. 1244, 25.

Gabrieli, Andrea: Benedictus qui 12 v.

— Caro mea 4 v. 1260, 42. [261, 2.

— Magnificat 12 v. 261, 2.

— Maria Magdal. 4 v. 1260, 28.

— Te Deum patrem 4 v. 1260, 41.

Gabrieli, Giovanni: Beata es virgo 6 v.

261, 2. — 280, 22.

— Benedixisti Dne. 7 v. 280, 29.

— Deus mens ad te 10 v. 280, 17.

— Dne. exaudi 10 v. 280, 20.

— Ego dixi Dne. 7 v. 280, 18.

— Jubilate Deo 8 v. 280, 24.

— Magnificat 8 v. 280, 25.

— Miserere 6 v. 261, 2.

— Dne. J. Christe 8 v. 280, 19.

— Pero di prego 3 v. 1274, 22.

— Sancta Maria 7 v. 280, 21.

Gabussi (?): 15 Duette 770.

Gade, Nils Wilh. : ErlkonigsTochter 1426.

Gafurio, Francbino: Musice utriusque

1497, S. 118.

— Practica musicae 1508, S. 118.

Galilei, Vincenzo: Dialogo 1581, S. 118.

Gallois, Benoit le : Lettre a Solier 1680,

S. 118.

Gallus, siehe Handl.

Gattermann, S. M. D. : Gesangs-Quart 908.

Gaude et laet. 4 v. 16. Jb. 265, 33.

Geier (?): Sonate 4 hdg. 1099, 30.

Gelinek, Abt Joseph: Var. f. Pfte. 1096,

7, — 1107, 32. [S. 118.

Gengenbach, Nicolas: Musica nova 1626,

Gesange 1st. Dc 163, a 71.

Gesange 1st 14 Jh. J352, S. 73.

Gesangbttcher des 16. u. 17. Jb., S. 89ff.

— Leipz. 1569, S. 111.

— Frankf. 1571, S. 111.

— Psalter nach Lobwasser 1597, 1616,

1619, S. 111.

Gesius, Bartholomaeus : Christl. Haus u.

Tisch Musica S. 90.

Gibellus, Otto: Proport mattem.-mus.

1666, S. 119.

Giornoviki (Giov. Mane): Concerto a V.

op. 14. 1000, 12.

Glarean, Heinr. : Dodecachord 1547, S. 1 19.

Glinka: Cbor aus Leben f. d. Zar. 706, 31.

Gloria 4 v. 16. Jb. 265, 4.

Gloria laus etc. 4 v. 16. Jh. 265, 52.

Gluck, Christph. Willibald: Armide 414.

— Iphigenia in Aulis, nach R. Wagner's

Bearbtg. 410.

— Iphigenia in Tauris 412.

Gnadig u. barmherz. 4 v. 1244, 80.

Gnecco, Francesco: In qual barbaro,

Aria u. Polacca 416.

Goetze, Zacharias: Dissert, tertia 1699,

S. 119.

— Schediasmatis 1700, S. 119.

Gombert, Nicolas: Quem dicunt, 2 p.

6 v. 1270, 41.

Gossec, F. J.: salutaris 3 v. 261, 3.

Goswinus, Anton: In te dne. 2 p. 3 v.

1274, 16.

— Neue teutsche Lied. S. 91.

Grates Deo can. 4 v. 16. Jh. 266, 16.

Grates nunc 5 v. 16. Jh. 264, 5. — 265,

5. — 4 v. 265, 20. — 266, 4.

Gratias agimus 4 v. 16. Jh. 265, 14.

Graun, K H. : Cleopatra e Cesare 418.

— Mitridate Oper 420.

— Te Deum 32.

— Tod Jesu 66.

Grell, Eduard: 2 Motet. 4st 1244, 28m.

Grimm, Heinrich: Wie schon leuchtet

8 v. 1266, 7.

— 2 Einzeldrucke. S. HOunter den Buch-

staben H. G. H.

Gueinz, Christian: Pars generalis mus.

1634, a 119.

Gueroult, Guillaume: 1. liv. de chansons

S. 91.

Guglielmi Pietro: Che cosa mai. Duet
— Gesange 910. [416b.

— Parler6 voi. Aria 416a.

Guglielmi, Pietro Carlo: 2 Duette 706,

34. 36.

Guitarr-Etuden 1042, 32. 34.

j
Gyrowetz, Adalbert: Mannerchore 1573s.
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136 H. G. H. - Hildebrandt

H. G. H. = Heinrich Grimm aus H.?
Handel, Georg Friedrich: 4Duette 784,

1. 2.

— Arien aus Messias, Jud. Maocab.,

Oacil. Tag 74.

— Samson, bearb. v. Moael 80.

Haeser, August: Chorgesge. 274, 3.

— Missa 261, 11.

Hassler, Joh. Wilh.: Sonaten f. Klav.

1107, 18.

Hammerschmid, Andreas: Cbormusik 5 T.

S. 92.

— Dialogi oder GesprSch 2 T. S. 92.

— Music. Andachten 3 T. S. 92.

— Dne. Jesu Chr. 5 v. c. Be. 278, 5.

— Schaffe in mir 6 v. c. Be. 278, 6.

Handl, Jacob (aucb Gallus gen.): Ado
ramus 6 v. P. 123, 15. — 1278, 14 (9).

— De coelo veniet 4 v. 1262, 12.

— Duo Seraphim 8 v. 274, 14.

— Ecce quomodo 4 v. 1278, 14 (5).

— 11 Motett. zu 4 St 1260, 3—13.

Handrich, C: Das traurige Turnei 804.

Hasse, Johann Adolph : Adriano in Siria

424.

— Antigono, Op. 430.

— Artaserse 432.

— Artemisia 434/36.

— Attilio Kegulo 438.

— 2 Cantate 1. per il 3 Ag., 2. giorno

di nascita della regina di Polonia 440,

1. 2.

— Cleofide 442.

— Demetrio 448.

— Demofoonte 446.

— Ezio 452.

— II natal di Giove, Op. 1428.

— Ipermnestra 454.

— La danza, Cantate 444.

— L'amor prigioniero, Cantate 428.

— La Scusa, Cantate 462.

— L'eroe Cinese 450.

— Leucippo 456.

— Miserere, 2 S. 2 A. c. strom. 1218.

— Numa Pompilio, 458. — 1430.

— Offertorium Bd. 74.

— Solimanno, Op. 464.

— Te Deum 261, 13.

Hassler, J. L: Cantate Domino 4 Mat
1262, 5.

— Dne. Deus 4 Met. 1262, 3.

— Gratias agimus 4 Mst 1262, 4.

Hatzfeldt, Graf von: Che grazioso, Aria

730, 5.

Hauptmann, Moritz : 6 geistl. Gesge. 8st
1244, 31.

— Gesangs-Quart 906.

— Sammlg. v. 4st. lied. 1514, 27.

Hausius, M. Karl Gottlob: Lieder 910.

Haydn, Joseph : Abendlied zu Gott, Chor

u. Kl. 263, 10. — 1278, 14*. (10).

— Arianna auf Naxos. Cant 708, 2.

— 20 Canons 1514. 27s.

— Danklied zu Gott 261, 20.

— Dubist8demKuhm,Liedl278,14s(2).
— 3 Entreact 1176, 3.

— 4st Gesange 1514, 27r.

— Lieder 910.

— Sinfonia in Esd. 1182, 2.

— Sinfonia Laudon f. Klav. 1096, 5/6.

— 3 Sonat f. Kl. V. Vcl. 1068, 2—4.
— 3 Sonat. f. Klav. 1096, 2—4.
— Von der Donau Blumenstrande 4st.

m. Orch. 804, 19.

Haydn, Joh. Mich.: Chorgesge. 274, 3.

— In coena dni. 4 v. 74.

— Tenebrae factae sunt 4 v. 1244, 33.

Hebenstreit (?): Pelzpalatin u. Kachel-

ofen oder der Jahrmarkt 466.

Heckel, Wolf: Lautten Buch 2 Stb. 1562,

S. 111.

Heldemann, Andreas: Wer ist die her-

ftirbr. 8 v. 1266, 9.

Herr Jesu Christ 4st 1276, 26.

Herrmann, Jul.: Kirchenkantate 4 Mst
1244, 35.

Herr unser herscher 4st. 1276, 2.

Herr winter lass M89d, S. 78.

Heugel, Joh. : Erhalt uns Herr 4 T. 4at

1276, 5.

— Laudate pueri 5 v. 1270, 30.

Heyden, Seb.: De arte canendi 1640.

S. 119.

— Musicae, id est artis 1537, & 119.

Hildebrandt, Johann: Geistl. Zeitvertrei-

ber S. 92.
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Hffler — Kerle. 137

Hiller, Ferdinand: Die lust Musikanten.

Chor u. Orch. 804, 56a.

Hiller, Joh. Adam: 2 Agnus dei 4 v.

c. instr. 98. 110.

— 2 Agnus dei, 1 Kyrie, 1 Sanctus 261,

21.

— Das Wort ward Fleisch 261, 2la.

— Die Jagd, Ki.-A. 712, 22.

— Herr, Herr 2st. m. Orch. 261, 21.

— Eyrie u. 4 geistl. Chore m. Instr. 110.

- Lieder 910.

— Psiche, Ballet 708, 2n.

— Sanctus 4 v. c instr. 98.

Himmel, Friedr. Heinr.: Concerto p. le

Pfte. 1105, 6s. — 1184, 13.

— Die Freude, Duett 1107, 22.

— Duett aus Alessandro 416.

— Lieder 910.

Hintze, Jacob : 65 geistreiche Lieder 1666,

S. 111.

Hodie Christus 5 v. 16. Jh. 266, 8.

Hodie Christus 6 v. 16. Jh. 266, 18.

Hodie Christ c. 2. p. 4 v. 16. Jh. 265,

22.

Hodie Christus 2. p. Verhum caro 6 v.

16. Jh. 266, 21.

Hodie compL 2. p. Misit eos 6 v. 16. Jh.

266, 56.

Hodie rex 6 v. 16. Jh. 266, 17.

Hofmeister (Friedrich): 2 Arien 708, 3.

3a.

Holhorn: Galliarde f. Laute 1030, 7.

Hollander, Christian: In laudem inclytae

8 v. 276, 10.

Homherg, Gaspar : De superstitiosis cam-

pan. 1577, S. 119.

Homilius, Gottfr. August: 2 Choral-

bttcher 1850. 1852.

— Ps. 145, 4st. 1232, Nr. 19.

Honorabile est 5 v. 1272, 16.

Hora est 5 v. 16. Jh. 265, 2.

Houuet, Gregor.

— 2 Fantasien f. Laute 1030, 5, 11.

Hoyoul, Balduin: Quoniam ipsius 3 v.

1274, 4.

Huic oportet 5 v. 16. Jh. 264, 6. —
265, 6. — 4 v. 265, 21.

Ich bin die Auferst. 4st. 1244, 82.

Kgl. Bibl. Dresden.

Idea musicae 1601, S. 119.

Immolabit hoedum 5 v. 16. Jh. 266, 37.

In civitate dei 4 v. 16. Jh. 265, 41.

In convertendo 5 v. 16. Jh. 1270, 1.

In dulci jubilo 4 v. 16. Jh. 265, 56.

In labores requies 5 v. 16. Jh. 265, 46.

In manus tuas 4 v. c. instr. 1807. 263, 18.

In natali dne. 4 v. 16. Jh. 265, 34. —
265, 58.

In principio 4 v. 16. Jh, 265, 30. —
266, 6.

Introitus 4 v. 16. Jh. 265, 42. 44. 49.

Introitus: Saneta trinitas etc. 4 v. 16. Jh.

265, 49.

Isaac, Heinrich: Puer natus 4 v. 265, 9.

— Alleluja 4 v. 265, 19.

— Vidimus steiiam 4 v. 265, 40.

Jachet da Mantua: sacrum convivium

c. 2. p. 6 v. 1270, 43.

Jam non dicam 6 v. 16. Jh. 266, 57.

Jan, Maitre (= Jo. Gallus): Jesu

Christe 2. p. 6 v. 1270, 42.

— Pater noster 6 v. (Autor zweifelhaft)

1270, 44
Javurek (?): Leonore, Ball. 806.

Jesus Chr. unser Heil. 4 v. 16. Jh. 265,

50.

Jesus, himmlische Liebe 3 Sop. u. Klav.

263, 14.

Jobin, Bernhard: Lautenbuch, 2 Bucher

1572/3, S. 93.

Josquin, siehe Pros.

Josquin, Henricus: De profundis 5 v.

1270, 4.

Juan IV. roi de Portugal 1615: Crux

fidelis 4 v. 1278, 14 (7).

Junkers, (Jongkers) Josse: Beatus qui

2 p. 5 v. 1270, 47.

— vos omnes 2 p. 6 v. 1270, 54.

Kalliwoda, Joh. Wenzel : Lieder 921a, 8.

Eauer, Ferdinand: Das Donauweibchen

708, 3s.

Keller, Earl: Der Blinde, lied 810,

33m.

Kellner (?): Rondo f. Klav. 1086, 4.

Kerle, Jacob de: Et praecurrens 3 v.

1274, 13.

I
— Pleni sunt 3 v. 1274, 14.

18
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138 Keasler — Laaaua.

Keaaler, Paul: ein Geaang S. 93, Nr. 3d.

Kircher, Athan. : Muaurgia 1650, S. 120.

— Phonurgia 1673, S. 120.

— Neue Hall- u. Tonkunat 1684, 8. 120.

Kirnberger, Joh. Philipp : Gott iat unaere

Zuv., lied 1278, 14b (7).

— Pa. 46, 4 v. 1232, Nr. 16.

Klamer-Schmid : Manner-Quart 916.

Klein, Bernhard: Geaftnge f. Mat 274, 1.

Eleiat, Georg von: Lenzeasehnaucht, lied

810, 51.

Klengel, A. (?): Sonate p. Pfte. et FL
1105, 11.

Klopatocka eni8thafte Beach&ftig., lied

263, 16.

Kloaa, Karl: Kantate, 14 Stb. 1244, 43.

Kober, Joh. Friedrich: Dissertatiuncula

1695, 8. 120.

Koehler (?): Klavieratucke 1086, 3.

Koler, (Koler) David : Danket dem Herrn

5st. 1270, 59.

— da edler brun 4at. 1276, 23.

Koeiler (?): Romance f. Klav. 1086, 7.

Konig, Maria: Iieder 921a, 4.

Korner, J.: MannerchCre 1573a.

Koler, David, aiebe K51er.

Koawick, Michael: Compendiaria 1514 u.

1520, 8. 120.

Kreba (?): Mannergeaang 1364, 30g.

Kreipl, Joseph: Iieder 912.

— a' Mailttfterl, Lied 810, 59m.

Kreutzer, Konradin: Fruhlingaandacht f.

4 Mat 225n.

— Fruhiinganahen f. 4 Mat 225m.
— 4 Geage. f. 4 Mat 225k.

— 17 Lieder 914.

— Manner-Quart. 916.

— Schutzenlied 810. 62f.

— 8prache beglttckter Liebe 900d.

Kropatein, Nikolau8: Ecce dnu8. venient

5 v. 1270, 29.

— So wahr ala ich lebe 4 T. 5at 1270,

24—27.

Krug, Friedrich : Der Morgen, Mat. 810,

Kttcken, Friedr. Wilh.: 11 Duette 900b.
— Mannerchore op. 36. 1618, 13.

Ktirzinger (?): Chorgeage. 274, 3.

Kuhlau (?): Manner-Quart 916.

Kuhnau, Johann : Divini numinia aasiBten-

tia 1688, 8. 121.

Kummer (?): T&nze f. Klav. 1107, 32.

Kunze (?): Immerdar mit leisem, lied.

713, 24d.

Kunzen, Friedrich L. Aem. : Leonore 1st

818, 3.

— Oaaiana Harfe 708, 7.

Kyrie 5 v. 1272, 17.

Kyrie cujua 4 v. 16. Jh. 265, IX
Kyrie magnae 4 v. 16. Jh. 265, 11.

Kyrie aummum 5 v. 16. Jh. 266, 2.

Labitzky (Joseph) : T&nze f. Klav. 1107,30.

Lang (?): 2 Klavieratucke 1086, 6.

Lange, Gregor: Neue deutache Iieder

2 T., 8. 96.

Lannoy (wahrsch. Freiberr Eduard von):

Ein Uhr. Melodr. 716.

Laaa mein Aug. Lied 713, 24f.

Laaaua Orlandua de: Audi benigne 5 v.

c 2. p. P. 123, 1.

— Confitebor 8 v. P. 123, 12.

— De paalmia poenit. 3 et 4 v 1278, 4m.
— Dixit Joaeph 6 v. c. 2. p. P. 123, 7.

— Dne. quando 5 v. P. 123, 2.

— Emittet verbum 3 v. 1274, 18.

— Eatote ergo 7 v. P. 123, 9.

— Et erit tanquam 3 v. 1274, 12.

— In coena dni 7 v. 1244, 46f.

— In convertendo 8 v. P. 123, 10.

— In monte oliveti 6 v. P. 123, 3.

— Inter nato8 5 v. 265, 7.

— Jam luci8 orto 8 v. c. 2. p. P. 123, 11.

— Joannes eat nomen 4 v. 1262, 14.

— Laudato Dnum. 5 v. 1270, 6. —
1272, 9.

— Magnificat 1576, 8 v. 274, 15.

— Magnum opu8 musicura 1604, 8. 112.

— Miaaa 8 v. 274, 16.

— Miaaa aup. Bella amfitr. 8 v. 1244,46c
— 17 Motetten 1264, 22. 87ff.

— mora quam 6 v. c. 2. p. P. 123, 5.

— quam suavia 6 v. P. 123, 4.

— Paratum cor 3 v. 1274, 11.

— Scherzhafte 4at Lied. 1524, 5.

— Te decet hymnua 4 v. P. 123, 6.

— Timor et tremor 6 v. c 2. p. P. 123, 8.
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Lassos — Magnus. 139

Lassus, Rudolphus de: Eooe Maria 3 v.

1264 21.

Lava quod est 5 v. 16. Jh. 266, 48.

Laurembeig, Peter: Musomachia 1639

u. 1642, S. 121.

Lautenbuch des 16. Jhs. 1030.

Lautenbuch J 307m, S. 72.

Lauterbach, Johann: Githara Christ

Psalmod., 1585. 8. 96.

Lechner, Leonh. : Amici mei 3 v. 1274, 5.

— Duus. regit 4 v. 2 p. 1276, 25.

— 1. u. 2. Th. teutsche VillanelL, 8. 97.

Lehrbueh 211, 8. 70.

Leipoldt (A. E.): Time f. Klav. 1107,

28.

Leisring, Volokmar: filii et felioe 8 v.

1264, 5.

Leo, Leoni: Miserere 8 v. 34, 4. —
282, 1.

Levinsky, Ignas: Was i alles gem 1st

822, 35.

Lieder 1107, 22.

Lieder zu 1 u. 2 St 921, 8h. 8i.

Liederbuch, geistL M 53, 8. 75ff. —
M 89d. 8. 78. 79. - M 180, S. 79.

Iiedersamlg. 1557.

Iieffeld, Christoph: Psalmenbuch 17. Jh.

M 284, 8. 79.

Ltndblat, A. F.: Lieder 921a, 4.

Iindpaintuer, Peter Joseph: Duette 921a,

2.

— Manner-Quart 916,

Iippius, Johannes: Synopsis mus. 1612,

a 121.

Iiqueville (?): Stabat mater 3 v. 1249, 1.

Iistenius, Nicolaus:

— Musica 1537 1
19|— Rudimenta 1533 I

* W1 *

Liszt, Franz : Ave Maria, Sopr. 1244, 46b.

— Entfesselte Prometheus 708, 8.

— 2 Lieder 822, 61.

— Rheinweinlied f. Mst 1524, 15.

Iiturgie 18. Jh. 1389, s.

Iiturgische Gesge. 16. Jh. K 50, S. 73.

Liverati, Giov.: Fra poco rivedrai, Aria

708, 10.

Lobwasaer,Ambros. : PsalmenDavids 1586.

1623, S. 97.

Loehlein, G. S.: Duett f. 2 V. 1000, 19.

L6we, Karl: DerDorfschulmei8ter,Interm.

1488, 9.

— Der Kapellmeist, Oper 484. — 708,

lOf.

— Die eherne Schlange, Orat. 225d.

— Manner-Quart 916.

— Salvum fac 4 v. 1249, 40.

Lomakin, G.: Cor mundum 4 v. 1249,

56.

— Salve regina 4 v. 1249, 53.

Lorente, Andres: El porque de la mus.

1699, S. 121.

Losses, Johann Joachim: Tabulaturbuch

f. Laute 1030.

Lossius, Lucas: Psalmodia 1579, 8. 98.

Lotti, Antonio: 2 Crucifix. 10 u. 8 v.

1244, 46m.
— Crucifixus 6 v. — 8 v. — 10 v.

274, 4.

— Laudate pueri 2 v. Be 110, 1,

— Miserere mei 4 v. 34, 3.

— Requiem 5 v. 124.

— Sanctus 4 v. 1249, 42.

— Spirto di Dio 4 v. 34, 2.

— Vere languores 3 v. 110, 2.

Lully, Jean Baptiste: Achille et Polixene

1688, S. 98.

— Armide 1686, S. 98.

— Persfc 1682, S. 98.

— Alceste. Amadio. Atys. Bellerophon.

Cadmus. Phaeton. Proserpina. Ro-

land und Thesee, 8. 112.

Lumen ad revelat 4 v. 1272, 7,

Luython, Carolus: Missarum 1609, S. 112.

Lupi, Didier: 1. liv. de chansons, S. 91.

Lupus (Hellinck?): Audivi vocem 6 v.

1278, 14 (10).

Lwoff, Alexis von: Volkshymne 1524,

18.

M. M. Z. L. (?) Tons&tze ohne Text

1274, 34ff.

M&nnergesange 1364, 30.

Maggi, siehe Magius.

Magius, Hieron.: De tintinuabulis 1608,

1664 u. 1689, S. 121.

Magnificat 5 v. 16. Jh. 263, 25.

|
Magnus deus 4 v. 16. Jh. 265, 41.

18*
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140 Majo — Miltitz.

Majo, Franesco de: Ahi me! ta vedi.

Arie 708, 10s.

MarceUo, Benedetto: Ps. 3. 4. 18. 1244,

47f. m.

— 50 Ps. in 4 Bden. Part nach 1724,

128.

Marenzio: 4 Motett. zu 4 St 1260, 19.

22. 29. 35.

Mareschalchi, Lodovico: Ch'io parta, Aria

508. 708, 11.

Maria Magdalena, 2. p. Cito euntes 5 v.

16. Jh. 266, 33.

Maria stabat 2. p. Congratol. 6 v. 16. Jh.

266, 26.

Marpurg, Friedr. Wilh.: Iieder 910.

Marschner, Heinr.: Die lieben blanen

Augen, lied 836, 27.

— Frtthling, lied 836, 27a.

Martin, Vincent: Una cosa rara 516.

Martini, Giov. Batt: Canone a 3. 261,

31.

Martini-Muller: Ei lo dice, Arie 708,

llh.

Matthesias, Christoph: Geist- and lehr-

reiches Kirchen- und Hausbucb 1694,

S. 99.

— 100 anmutige geietl. Arien 1694, S. 99.

Maurer, Franz: Wie iet mir doch, Ar.

708, 11m.

Mayer, Johann: Begni pontificii 1578,

S. 122.

Mayer, F.: Cantate 1821, Autogr. 130.

— Divertiasem. p. le Pfte. 1096, 8.

— Capricciosa a 4 ms. 1096, 8.

Mayer (Mayr), Simon: Con qual capriocio,

Ar. 708, 13.

— Ecco a te mi, Cav. 508.

— Parto ae vuoi. Duet 708, 14.

— Rasserena il mesto, Rondo 520.

— Sara sol mia, Arie 708, 12.

Mazzoni, Antonio: Measa de morti 4 v.

P. 132.

— Requiem a 4, 261, 31m.
— Solfeggi 943. 943a.

— Te deum 4 v. P. 134.

Mehul, Etien. Henri: Duett ausJacob. 478.

Mei, Raimondo: Chi aara quell* alma,

Ar. 524.

Meister-Iiederbuch 1576. M 6. S. 73.

Meister-S&nger des 16. Jha. S. 74. 75.

Mendelssohn-Bartholdi, Felix: Ave Maria

530.

— Der frohe Wandersmann f. 4 Mat
225q.

— 7 Duette 900a, 3 andere 900h.

— Festgesang 1840. 836, 38.

— 20 acbtst. Geag. zu den Kircbenfest

278, 16.

— Kyrie eleyson 8 v. 278, 12.

— 49 Lieder 824.

— Warum toben 8st 1244, 48m.

— Weibnachten 8et. 278, 15.

Menestrier, Claude Franc. : Des repreeen-

tat en mus. 1681, S. 122.

Menetrier, siehe Menestrier.

Mengel, Georg: 5 limpidias. lapides Da-

vidici, S. 100.

Mengoli, Pietro: Speculationi 1670,

S. 122.

Mercadante: Duetto 1491.

— L'ha sbagliata, Aria 708, 15.

Mersenne, Marin: Harmonie uniTerselle

1636, S. 122.

— Harmonicor. lib. 12. 1648. S. 122.

Mestrino, Nicolo: 3 Duos p. V. 1000,

22.

Methfessel, Albert Gottlieb: Gebet f. Mst
1244, 48s.

Meyerbeer, Jakob: Ps. 91, 8st 1244, 49.

Miller, Julius (?): Der Kosakenoffizier,

Op. 708, 17.

Miltitz, Karl Baromaeus yon: AdelsSitte,

lied 818, 14.

— Alboni u. Rosamunde, Op. 536.

— Czerny Georg, Op. 538.

— Der Condottiere, Kom. Op. 534.

— Der turkiscbe Arzt, Op. 540.

— Entreactes, Ouvertur. 1182, 4/5.

— Fuge a 4: Quis est bomo 160g.

— Instrumentalpiecen f. Harfe u. VcL

1042, 36-40.
— Iitaniae 4 v. c instr. 158.

— 4 Messen, Autogr. 148—154.
— Musik zu 5. M&rz 1841, 542.

— Oratorium: Die Frauen a. Grabe 144.

146.
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Miltitz — Naumann, 141

(Miltitz) : Ouverturen u. Sinfonien f. Orch.

1158 — 1166.

— 1 Ps. u. Hymnus 4 et 5 v. 160a, b.

— Psyche naht, Aria 508.

— Quartette f. 2 V. Va. Vcl. 972.

— Quia est homo 4 v. 160e.

— 2 Salve reg. 4 v. c. instr. 160c, d.

— Stabat mater 4 v. I60f.

— Taci ingiurie, Scena, 508.

— Vater in deine Hde. 3 v. 160g.

Miserere 12 v. 263, 20.

3 Misaae 5 v. 16. Jh. 266, 23 45. 46b.

4 Missae 5 et 6 v. 16. Jh. 264, 7-10.

Misaa sup. Visita quaesum. 5 v. 16. Jh.

266, 54.

Missa sup. Tribularer 5 v. 16. Jh. 266,

67.

Mitnerus, Joh.: Quaerite Dnum. 6 v.

1270, 57.

Moeller: 2 Klavierstucke 1086, 5.

Mdrschel, Dr. E.: lieder 910.

Monsigny, P. AL: Lieder 910.

Montbuisson, Victor de: Courante f. Laute

1030, 10.

Morelli, B.: Due. salvum 6 v. 1249a, 1.

Moretti, Fed.: Principi per la chitarra

10S8.

Morgenlied in Bd. 4st 263, 22.

Morgenroth, Franz Anton: Agnus dei

4 v. 168.

— Ave Maria 4 v. 170.

— 2 Concerti p. V. op. 3 u. 5. 974. 976.

— 3 Graduale 4 v. 160h.

— 9 Kirchensinfonien f. Orch. 1 1 68. 1 170.

— 16 Lieder 1st. 818, 16—20.
— 18 Lieder 826—28.
— 3 Ouvert. u. 6 Entreact 1176, 1. 2.

— Salve regina c orch. 172.

— Sanctns 4 v. 166.

— Siciliano p. V. op. 7. 978.

— 2 Sonate p. le Pfte. 1096, 9/10.

— Trauercantate 4 v. ra. Pfte. 176.

— Variat p. V. op. 4. 6. 980. 982.

— Veni sancte mit Pfte. 174.

Morlacchi, Francesco: Cantata 1813,

544.

— Salve regina 4 v. 1249, 28 (nichtJ. son-

— Terzett 768, 17m. [dern F.)

Mortellari (Michele?): Mi dona mi rende,

Aria 708, 17s.

Mosca, Luigi: Andate voi solo, Duet-

508b.

— Dammi un segnale, Aria 508a.

Moael, Ign. Frz. von:

— Die Wolken,
j

lied. 1278,

— Von ganzem Herzen, I 14s (4. 5.)

9 Motetten zu 4 St 1232.

Mozart, W. A.: Davide penitente 180.

— 3 Entreact 1176, 4.

— Gute Nacht u. Guten Morg., 2 Lied.

836, 60a.

— Manner-Quart 916.

— Mandina amabile, Terz. 508.

— Ouvert zur Zauberfl. f. 4 Mat. 225p.

— Recitat zum Don Juan 708, 20.

— Soenarium zum Don Juan u. Titus

559. 560.

— Se all' void, Terz. 508.

Mtthle, C. G.: 7 vierst Lied., Psalm,

Cantatine 829.

Mailer, Adolph: Der Talisman, Posse

572.

— Der Verschwender, Singsp. 574.

MUller, Wenzel: 1 Arie u. 2 Couplets

708, 27.

— Der Grenadier, Operette 708, 28.

Muffat, Gottlieb: 72 Versetl f. Org.,

S. 100.

Nacht hlge. Nacht 7st 1244, 84.

Nanini, Giov. Maria.: Difusa est gratia

4 v. 1264, 9.

— Haec dies 5 v. 274, 5.

— Hie est beatiss. 3 v. 1264, 20.

— Laetamini Dno. 3 v. 1264, 12.

— Lapidabant Steph. 3 v. 1264, 24.

— Stabat mater 4 v. 1249, 5.

Nasolini, Sebast: A questo core, Aria

576.

— Aria e Duetto 708, 30. 32.

Nathusius, Elias: Cum musices 1652,

S. 122.

Naumann, Joh. Gottl. (auch J. A. gez.):

Arie aus Vater uoser 182.

— 5 Arien in Part. 576.

— Gustav Wasa, Op. 577.

— I pellegrini, Orat inkompl. 182.

Digitized byGoogle



142 Naumann — Paulsen.

(Naumann): La clemenza di Tito, Op.

580.

— Iieder 910.

— 2 lied., 1 Duett 846, 3.

— Mease, Autogr. 1791, 183.

— Ps. Ill, 4 v. o. B. 184.

— Scene aus Protesilaus 708, 34.

— Sinfonia zu L'ipocondriaco per Clavio.

1096, 11.

Nauwack, Johann: 1. T. teutach. Villa-

nelL 1627, S. 101

Neeb, Heinrich: Der Gefangene, lied

846, 7.

Neefe, Chrstn. Gottl.: Iieder 910.

Neri Bondi, siehe Bondi.

Neaciens mater 4 y. 16. Jh. 265, 24.

Neukomm, Sigiam.: An mein Schifflein

900e.

— Die Nacht, Cant 261, 44.

Neumen 13. Jh. A 208, S. 71.

Newsiedler, Melchior: Teutsch Lautenb.

1574, S. 102.

Nicolai, Otto: Die Strafe liegt auf ihm

8st 278, 13.

— Ebre sei Gott, 8st 278, 14. — 1244,

54f.

Non turbetur, 2. p. Ego rogabo 5 v.

16. Jh. 266, 50.

Nun bitten wir d. hlg. G. 6st. 1270, 22.

— 5st 1270, 23.

Nunc dimittia 4 v. 1272, 6.

O admirabile 5 v. 16. Jh. 263, 23. —
266, 10.

O altitudo, 2. p. Quia enim 6 v. 16. Jh.

266, 68.

beata trinit 4 v. 16. Jh. 266, 76.

Obinsky, Cte.: Polonaise p. le Pfte. 1755,

12.

Oculi omnium, 2 p. 6 v. 1270, 34.

Oertel, Mimi von: Lieder 910.

fiUi et filiae 14 v. 1244, 74.

Oginaki (wahrech. Michael Kleophas, Graf

von): Polonaise f. Klav. 1107, 22.

lux beatias. 5 v. 16. Jh. 265, 47.

Oper mit polnisch. Text 725.

Oratorienfragmente 268, 24
Orgeltabulatur 18. Jh. 212, S. 70.

Orlandua, siehe Laasua,

apes hominum 4 v. 1272, 5.

Ot:o(?): AusderWolkenPurpur, Mat. 916.

Otto, Franz: Manner-Quart 916.

Overbeck, Chrstn. Adolph: Iieder 910.

Pachelbel, Joh.: Singet dem Herrn 8at
Be 282, 8.

— TrOste uns Gott 8st Be. 282, 2.

Pacini, G. : Come sembravami, Ar. 710, 1.

Paer, Ferdin.: Aria u. 2 Duette 590.

— Out. zum Achilles 713, 22.

— Scenen, ChSre, Duetts aus Op. 710,

2—4.
— Terzett 713, 26.

Paisiello, Giov.: 2 Duette 592.

— Scenen, Arien, Duette aus Op. 710.

5-6.

Palestrina, Giov. Pierluigi: Ecce quomodo

4 v. 1244, 54s.

— 4 u. 5st Gesge. 274, 6-8. 11.

— Gloria patri 4 v. 1278, 14f.

— La-is, honor, virtus 6 v. 261, 2.

— La ver Taurora 4 v. 1278, 14.

— Measa sup. Aeterna 4 v. 1278, 14.

— 4 Messen 5 et 4 v. P. 192.

— Measa di Papa Marc 6 v. P. 194.

— 1244, 54m.

— Missa, Miserere, 24 Motet 1220.

— Nos autem glor. 4 v. 282, 4.

— crux aves 5 v. 280, 29.

— Domine Jesu 6 v. 1244, 54a.

— Pleni sunt 8 v. 1278, 14.

— Requiem 5 v. 1278, 14m.

— Sicut cervus 4 v. 282, 8,

— Sicut erat 6 v. 261, 2.

— Stabat mater 8 v. 262, 1.

— Super flumina 8 v. 282, 5.

— Tenebrae 5 v. 1244, 54s.

— Tribularer si 6 v. 261, 2.

— Vaghi pensier 4 v. 1278, 14.

Pange lingua 5 v. 1244, 76.

Papius, Andreas: De consonantiis 1581,

S. 122.

Paraditus, 2. p, Non turbetur 5 v. 16. Jh.

266, 60.

Paradies (Maria Thereaia): Iieder 910.

Parvulus Alius 5 v. 123, 18.

Paasionscantate 263, 26.

Paulaen(Karl Friedr.Ferdin.?): Iieder 910.
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Pedro — Preu. 148

Pedro, Kaiser von Mexiko: Hymno con-

stat 846, 83m.

Penna, Fra Lorenzo: Li primi albori mas.

1696, S. 122.

Perez, David: Duetti 944.

Pergkholtz, siehe Bergkholtz.

Pergolese: La serva padrona 595.

— Stabat mater, 0. A. c. instr. 196. 200.

Perotti, G. Dom.: Soffro le mic, Scena

1470.

Perti, J. A.: Et vitam venturi, Fuga

262, 5.

Petri, A. : Muaica laeta 10 et 20 v. 1266, 4.

— Decantabat popul. 12 v. 1266, 4.

Petri, A. Balth. (vielleicht derselbe wie

der Vorhergehende): Unser H. Jesus

8 v. 1266, 8-

Philipp, B. £.: Manner-Quart. 916.

Phinot, Dominions: Sancta trinitas 8 v.

276, 8.

Piccinni, Nicolo: Ah non sai, Aria 592c.

— Alessandro nell Indie, Scena 1952.

— La bnona figliuola, Op. 596.

Pillwitz, Ferdinand: Rataplans Namens-

tag, Liedersp. 600.

Pisani, 8. (?): Deh con i dubbj, Aria 602.

Pitoni, Gioseffo Ottavio: Adoramos 4 v.

P. 123, 14.

— Cantote Dno. 4 v. 1264, 14
— Dies irae 6 v. P. 123, 13.

— Laudate Dnum. 4 v. 1264, 15.

— Missa pro def. 4 v. 202.

— Qui terrena triumph. 4 v. 1260, 34.

Pitterlin, Friedr. Adolph: So leicht sollt

ihr, Aria 1488, 18.

Plesseu, L. von: 3 Manner-Quart, 1 lied

846, 47—50.

Plenum gratia 4 v. 16. Jh. 265, 29.

Pleyel, Ignai: Sonata a 4ms. 1106, 3.

Popel, Thomas : Ecceconcipies4 v. 1272, 12.

— Jesaia dem prophet 3 T. 4st. 1276, 9.

Polonaisen f. Klav. 1107, 12. 14.

PoIziub, Johannes: De harmonia mus.

1679, S. 123.

Popel, Thorn., siehe P5pel.

Porpora, Nic: Magnificat 4 v. c orch.

P. 208.

— Magnific. 4 v. 1244, 65f.

(Porpora, Nic): Miserere Gm. P. 204.

— 1244, 55.

— Miserere Em. P. 206.

Porta, Oostanzo: Hodie nobis 4 v. 1260,

18.

Portogallo, Marco: Cavatina u. Quartett

592d. e.

— Chi dice roal, Aria 710, 8.

Posthias, Johann: Psalter 1619, & 111

Gesgb. 4.

Postquam consumati 5 v. 16. Jh. 266

11.
f

Praeger, Heinrich : Mfirscheu Chor. 710, 9.

Praetorius, Michael: Dormire mentem 3 v.

1274, 3.

— Mein Eltern mich verlass 4st 278, 2.

— hilf Christe 6 v. 1266, 1.

— Singt u. klingt 4st 265, 36.

— Syntagma 1615. 1619, S. 123.

— Te lucis ante 3 v. 1274, 7.

Pres, Josquin des: Ave Christe 4 v.

c 2. p. P. 114, 5.

— Beati, quorum 5 v. c 2. et 3. p. P.

114, 7.

— Benedicite 4 v. P. 114, 2.

— Cantate Dno. 5 v. c. 2. p. P. 114, 9.

— Christus mortuus 6 v. P. 114, 11.

— Coeli enairant 4 v. c 2. et 3. p. P.

114, 4.

— De profundis 2 T. 5 v. 1270, 15 (frag-

lich ob nicht von Senfl; dasJosquin'ache

aus 1520 u. Glarean ist es nicht).

— Deus in nomine 4 v. c. 2. p. P. 114, 1.

— Dne., dnus. noster 5 v. P. 114, 6.

— Dne. ne in furore 4 v. c. 2. p. P.

114, 3.

— Hie mores exui malos 4 v. 265, 49q.

— Miserere 3 T. 5 v. 1270, 17.

— Miserere 5 v. c 2. et 3 p. P. 114, 8.

— Qui regis 1st, 5 v. 1270, 82.

— Sic deus dilexit 6 v. P. 114, 10.

PressoD, Andreas : DasKlagen derbfissend.

Seel 1672, S. 104.

— Der weltber. Trutz-Nachtigall TSch-

terlein, 2. Thl. 1676, S. 105.

— Der liebl. Trutz-Nacht Enckel. 3. Thl.

1677, S. 105.

Preu, Friedrich: 2 Lieder 910.
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144 Prints — Responsoria.

Printz, Wolfe. Caspar: Compendium 1689
u. 1714, S. 123.

— Exercitationea 1689, S. 123.

— Hiatorische Beschreibg. 1690, 8. 128.
— Phrynidis Mytilenaei 1696, S. 123.
— Satyrische Componiat 1696, 8. 123.
Procb, Heinrich: Lieder 914.

— Treffkdnig oder 8pieler, Lebenabild
604.

Providebam, 2. p. Quoniam 6 v. 16. Jh.

266, 28.

Paalmen 1661, 8. 108.

Psalterium A60, S. 71.

Puer natua 4 v. 16. Jh. 265, 57. — 5 v.

266, 1.

Puer natua 5 v. 16. Jh. 264, 1.

Puer natua, 2. p. Poatquam 6 v. 16. Jh.

266, 20.

Pugnani, Gaetano: 4 Duetti p. 2. V. 1000,
30.

Quagliati, Paolo : La afera armonioaa 1623,
S. 105.

Quel foco tenero, Ar. 713, 22b.

Quem vidiatis 6 v. 16. Jh. 266, 5.

Questo a il poaee, Aria 1488, 22.

Quia mirabilia 4 v. 16. Jh. 265, 10. —
5 v. 264, 2.

Quia viderunt 4 v. 16. Jh. 265, 27.

Qui confidunt, 2 p 5 v. 1270, 52.

Quid admiramini 5 v. 16. Jh. 266, 44.
Qui tollia 4 v. 16. Jh. 265, 16.

Quitachreiber, Georg: Ein schon chriatl.

Sterbgeb., 8. 105.

Quoniam tu 4 v. 16. Jh. 265, 17.

Rabe, Valentin: Ach Herr atraf mich
nicht 2 T. 5st. 1270, 21.

— Der her iat mein hirte 2 T. 4at.

1276, 7.

— Herr, nun leaaeatu 2 T. 4st 1276, 15.— H6re got mein geschrey 2 T. 4st
1276, 16.

— Ich flehe dem herr. 2 T. 4st 1276, 8.— Seit ihr denn atumm 1547. 3 T. 5st
1270, 19. - 1276, 4.

— Wo der her nit bey una 2 T. 4at
1276, 10.

— Wol dem der den Herr. 2 T. 4at
1276, 17.

Raguenet, Fran?.: Parailele dec ital. et
dea franc. 1602 et a. a. S. 123.

Kanft (?): Klavieratficke 1106, 4m.
Rango, Conrad Tiburtme: Von der Mnaica

1675, S. 123.

Rastrelli, Gioaeffo: Adoramua te 4r
36, 2.

— Barcarole u. Abechied 858, 7.— Io vado, Aria 612.

— Se cerca, Scena 710, 9a.

Bedlich, W.: Canzonetta 1797. 858, 7m.
Regnart, Jacob: Tricinia. 1584, & 106.
Beich, Cantor (Bernhard?): ein Gesawr

8. 93, Nr. 27.
^^

Reicha, Anton: Fuge f. 2 Chdre 262, 11.
Reichardt, Joh. Friedr.: Geaanes-Qaart.

906.

— Hektora Abachied 858, lOf.

— Sonaten f. Klav. 1107, 1&
Reichelt, Julius: Diasertatio mathem. de

mua. 1672, 8. 124.

Reichert, H.: Heilige Nacht 4at 1249, 8.

Reimann,Joh.Chratn.: DiaaerUt deeam-
pan. 1679, 8. 124.

Reiner, Joaeph Ewald: Schon Suachen,
Lied 858, 17.

Reinhard, Michael Heinrich : Organochu-
lakion music. 1609, S. 124.

Reissiger, Friedr. Aug.: 4 Duette 90OL
Reissiger, Karl Gottlieb: Der Sanger
Mst 858, 21m.

— 4st Festgeeang 1544, 21.
— Figuralmease 4at 1244, 59.
— Freude am Dasein f. 4 Mat 225o.— Gesangs-Quart. 906.
— Grablied f. Mat 1364, 22.
— 12 Graduate zu 4 St. 1249, 13.— Heil und Gnus, Cant. 858, 20m.
Reissiger, C. J. (?) : Luther's Loblied auf

d. Musik, 8at 225b.
— Ps. Davids f. Solo, Ch. u. Orch. 214.
Repleti aunt, 2. p. Loquebantur 5 v. 16

Jh. 266, 64.

Requiem in Cm. 263, 30.

Reainariua (ist Balthasar Hartzer) : Beatos
autor 4 v. 265, 55.

Reaponsoria 1546. M 157, S. 79.

Reaponsoritt 4 v. 1767. 1245.
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Resurrexi — Sassaroli. 145

Resurrexi 5 t. 16. Jh. 266, 29.

Reusch, Johann (Rotachensis) 1548.

— Christus ist mnb unser 4st. 1276, 12.

— Das ist mir lieb, 2 T. 4st 1276, 14.

— Der herr erhSre dicfa, 2 T. 4st 1276, 3.

— Herre es seyndt heyden, 8 T. 4st

1276, 11.

— Herre wir erkennen 4st. 2 T. 1276, 1.

— Wol dem der den Her., 2 T. 4st.

1276, 13.

Beutsch, Job. Wolfgang: Ex matbemat
do mas. 1661, 8. 124.

Bex Christ* 4 v. 16. Jh. 266, 53.

Bhaa, Georg: Enchiridion masicae s. a.

8. 124.

— Enchiridion utriusquemoa.1532, 8.1 24.

Rheinek (Christoph?): 4 KJaviewtflcke

1086. 9.

Richter, J. Chr.: Lieder 910.

Riem (Wilh. Friedr.?): Geaangs-Quart.

906.

Riemer, Johann: Do proportion© musica

1673, a 124.

Riee, Ferdinand : Trallerlied, Met.858,250.

Righini, Vincenzo: 6 Arien f. T. n. B.

710, 10-20.
— Festgesang 4st. 1544, 30.

— Geaange 902.

— Lobet den Herra 1244, 61m. — 1278,

14s (8).

— Manner-Quart. 916. — 1573s.

— Ouvert. f. Orch. 1182, 8.

Rinckhard, Martin: Trinmphi di Doro-

thea 1619, 8. 106.

Bistori, G.A.: Credo 4 v. c instr. 216.

Bitschel (Georg?): Manner-Quart 916.

Bitter, Peter: 2 Arien 710, 22.

Robuschi,Ferdinando: Cento cosette belle.

Aria. 612.

Boccha, Angelo: De Campania 1612,

8. 124.

Bochlita, Friedr. von (?): Fran Monica

8st. 858, 28. — 1544, 32.

Bodio, Bocco: Begole di mns. 1626,

a 124.

Bolle, Joh. Heinr.: Der Herr ist K5nig,

4st 1232, 21 and 1284, 4.

— Ps. 105, 4st. 1282 Nr. 20.

Kgl. Bibl. Dre«Un.

I Romberg, Bernhard : Avis suddois f. Pfte.

1096, 12.

Bose, F. 8.: Iieder 910.

Bosenmnller, Johann: Kernsprache 3 bis

7 St 1648, S 106.

Roser, F.: Duett 8. u. B. 710, 24.

Bosetti (Frx. Anton?): Klavierstucke

1086, 2.

Rossini, Giacomo : Arien aus Moses, Be-

lagerung v. Corinth 318, 6—9.
— Chor u. Rondo ans Cenerent 616.

— Duette u. Arien a. Opera 710, 26 bis

48.

— Vederlo piangere. 900g.

Boussel, L : Urn Mitternacht 900f.

Boewick, siehe Koswick.

Bndenius, Johann: Flores musicae, lib. 1.

2. 1600, a 106.

Buffo, Vincenzo, aus Verona nach 1270,

51.

— Adoramus 4 v. 1262, 2.

— Puer natus 6 . 1270, 51.

Bungenhagen, Karl Friedr.: Gesangs-

Qnart 908.

— Iieder 921a, 4.

Bust, Friedr. Wilh.: 8ch5ne Mftdchen,

Arie. 710, 52.

Sacchini, Antonio: Ah mi cor. Ar. 712, 2.

— Aria 1488, 13s.

— 9 Arien mit Beat 622.

Sack (Job. Phil.): Iieder 910.

Salieri, Antonio: La Cifra. Op. 624.

— Sopra il volto. Ar. 712, 4.

Salieri, J. (?): Ah no cosi 3at 860, 6.

Salinas, Francesco: De musica 1577,

S. 125.

Salva festa 6 v. 16. Jh. 266, 41.

8ancta trinitas 5 v. 16. Jh. 266, 66 u.

73.

2 Sanctus 4 v. 16. Jh. 265, 3.

Sarti, Giuseppe: 7 Arien u. 1 Quartett

628.

— Ges&nge 910.

— Teco resti anima Sopr. c instr. 298, 6.

Sassaroli, G.: (in Ms. 19540 kgl. Bibl.

Berlin eine Oper von Sasaroti.)

— Sappi roia dolce. 8cena. 712, 4m.

— Vado resto. Cavat. 712, 4s.

19
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146 Sanpe — Schttte.

Saupe, B. E. : Zwiegesang, Duett 882, 6m.

Scandellus, Antonio: Cbristus dicit, 2 p.

1551. 6 v. 1270, 60.

— Hodie Christus, 1551. 6 v. 1270, 50.

— I lluminare Jerusalem, 6 v. 1270, 61.

— Neue t Liedl. m. 4/5 St 1568, S. 107.

Scarlatti, Alessandro: Cor mio deh non

5 v. 1264, 6.

— Exultate Deo 4 v. 1264, 16.

— Laetatus sum 4 v. 1264, 36.

— Tu es Petrus 8 v. Be 110, 3. -
280, 27.

Scellery, siehe Borjon.

Scbade, Karl: Weilst du immer, Duett

882, 7.

Schaeffer, Paul : Motectarum 1621, 8. 107.

Schefer, Leopold : Vater unser, 16st Ca-

non 60.

Scheidler, Job. David: Kl.Klavierst 1779.

1078. — von 1780. 1106, 8.

Scheldt, Samuel : 1st nicht Ephraim 7 v.

1266, 6.

— Warumb betrfibstu dich 12 v. 1266, 3.

Schein , Joh. Herm. : Gott es ist mein

8 v. 1266, 5.

— Musica boscareccia 1641, 3 Thl. S. 107.

Schenk, Job. : Der Dorfbarbier. Op 632.

Schicht, Johann Gottfried: Auf Gott u.

nicht 4st. 1234, 1.

— Grofs ist der Herr, 4st. 1244, 64c.

— Jauchzet dem Herm 8st 1244, 64g.

— Lied von Klopst. 4st. 1234, 2.

— Missa 8 v. 224. — 262, 31.

— 13 Motet zu 4 St 1232.

— Nach einer Prufung 8st 1244, 64f.

— Te Deum f. 4 Mat 225f.

— Variat p. le Clav. 1106, 8m.

— Siehe Witsehel.

Schniiil, A(nton?): Arie aus Nachtwand-

ler. 712, 5s.

Schmidt, J. P. (Joh. Philipp Samuel?):

Gesangs-Quart. 908.

— Lobgesang 4st 1232 Nr. 17.

Schmieder, L: Der reisende Student

712, 5z.

— Die beiden Savoyarden 712, 5v.

Schmittbaur (Joh. Alois): Klavierstttcke

1086, 1.

Schnabel (Jos. Ignaz): Choral f. 3 Mst. 225h.

— Herr unser Gott, 4 Mst 1244, 64k.

— Psalm f. 4 Mst 226e.

— Belig. Gesg. 4 Mst. 225a.

Schneider, Friedrich: Am Geburtstage

4st. 1249, 36.

— Brich an du Tag 4st 1249, 33.

— 4st Chorgesge. 1550, 26.

— Das deutsche Lied, Mst. 882, 55.

— Der Abend, 4st 1249, 10.

— Die Sonne sank 4st 1249, 38.

— Einlage u. Arie 708, 39g. h.

— 6 Gesangs-Quartette 906.

— Manner-Quart 916.

— Missa in F. 4 v. 1244, 64m.
— Nennet rair ein Meer 4st 1249, 35.

— Was sehnst du dich, 4st 1249, 37.

— Wie herrlich ist es 4st 1249, 34.

Schneider, Wilhelm: Chorgesge. 274, 3.

Sohnitzky, Georg : Dne. Dnus. noet 3 v.

1274, 10.

— Jubilate Deo 3 v. 1274, 9.

Schockler, Georg, siehe Sohogkler.

Schogkler (Schockler), Georg: Deus ve-

nerunt 5 v. 1270, 28.

Schottenins, Petrus Johannes: Orattun-

cnla 1632, S. 125.

Schroeder, W(ilhelmine ?) : Iieder u. Gesge.

882, 64m.

Schroter, Christn. Gottlieb : Weihnachta-

lied 6 v. 1244, 64s.

Schroter (Leonhart): Ein Eindelein 4st

1249, 44.

— Freut euch ihr 1587, 4st 1249, 9.

Schubarth (Chrstph. Friedr. Daniel?):

Lieder 910.

Schubert, Franz: Ach ncige du Schmerz.

882, 65n.

— Manner-Quart 916

— 23. Psalm 2 8. 2 A. 1244, 65.

Schfitz, Heinrich: Dank sei uns. Herrn

4st. 280, 3.

— Das ist ja gewisstich 6st ra. Be
278, 8.

— Die Himmel erz&hlen 6st m. Be.

278, 7.

— Ehre sei dir 4st 280, 2. — 1249, 43,

— Musicalia 1648, S. 106.
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Schtttz — Steffani. 147

(Schfitz, Heinrich.) Ode zu S's. Hochzeit

8. 125.

— Symphoniarum 2. 3. Thl. S. 108.

— Vater unser, Solo, 5—8st Cbor u.

Instr. 280, 1.

— Vater unser, 8 St V. B. 262, 33c.

— Wer will tins scheiden 4 v. c. Be.

278, 4.

— in Hildebrandt's Zeitvertreib. S. 92.

Schultz, C. (?): Ohorgesge 274, 3.

Schultz(enX Christoph: Jauchzendes Li-

banon 1659, S. 112.

Schulz, J. A. P. : Motette 4at. 262, 33f.

— Tiacblied, lied 882, 69m.

— Vor dir Ewiger 4 v. 1232, 15. —
1278, 14b (6).

Schulz, Karl: 4st Geage. m. Begltg.

1547m.

Schumann, Robert: Der Kdnigssohn. Bal-

lade 644.

— Geaangs-Quart 906.

Schuster, Ignas: 2 Arien 712, 6. 7.

Schuster, Joseph: Andante f. Klav. 713,

24c.

— 10 Arien u. Recit. 648. 650.

— Et incarnatus est P. 262, 33m.
— II pazzo per forza 646.

— Kyrie a 4. Autogr. 110, 4 a.

— 2 Messen in A u. Esd. 234. 236.

— Miserere Autogr. 110, 4b.

-«- Offertorium 4 v. c Pfte. 244.

— Pange lingua 2 Sopr. c. instr. 240.

— Salve regina 3 v. Autogr. 110, 4c
— Salve regina 4 v. c. instr. 288.

— Tantum ergo, Alt c. instr. 242.

Schwanberger (Schwaneuberg) Johann

:

Dal cor dell
1

idol. Ar. 654, von Joh.

Schwanberger.

— Sonaten f. Klav. 1107,18, vonSchwa-

nenberg.

Schweitzer, Anton: Alceste. Op. 656.

— Elisium. Op. 1488, 14m.
— Lieder 910.

Sebastiani, Claudius: Bellnm musicale

1563, S. 125.

Scolari, Gioeeffo: Gia la morte. Aria.

660, 1.

Seidel, F. C: Der 8. Psalm 4st 1232, 18.

Senfl, Ludwig: Anima mea 3 p. 6 v.

1270, 62.

— Canon 4 v. S. 108.

— Dum steteritis 4 v. 1272, 2.

— Nisi Dnus. aedific. 2 p. 5 v. 1270, 14

— Omnes gentes, 2 p. 5 v. 1270, 12.

Sermisy, Claudin: Laudato Dnm. 6 v.

1270, 5,

Seyfried, Ignaz Bitter von: Mftnnerchore

1573s.

Si bona suscepiraus 6 v. 1270, 40.

Sic enim deus, 2. p. Sicut Moises 5 v.

16. Jh. 266, 63.

Siegert (Gottlob): Trauergesang f. Mat.

1364, 28.

Silvani, Gios. Ant : Inni sacri 4 v. 1224.

Si quis diligit 6 v. 16. Jh. 266, 58.

Sdrgel, Friedr. Wilhelm : Die neuen Ama-
zonen. Singsp. 664. — 1480.

Sohr, Peter: Musicaliach. Vorsehmack

1683, S. 113.

Solfeggien 956, 30.

Solitaire second 1555, 8. 125.

Sonaten f. Klav. 1107, 20.

Soriano, Francesco : Miasa super voc. mus.

6 v. 262, 44.

Speroni, Milane : Galliarde f. Laute 1030, 9.

Spiridione,Bertoldo: Inetructio nova 1670,

8. 125.

Spiritns dni. 4 v. 16. Jh. 265, 44. 60.

- 1272. 1.

Spitzeder, Joseph : Schon lange ging ich.

Ar. 712, 11.

Spohr, Louis: Die letzten Dinge, Oral

246.

— Gesangs-Quart. 906.

— Mease in Es. 5 Solost. u. Chor 1244,

65m.
— Vater unser, 8 Mst u. Orch. 262, 36.

— Zemire u. Azor. Op. 666.

Sponsa viri, 2 p 4 v. 1276, 22.

Stadler, M. (?) : Ecce sacerdos 4 v. 262, 40.

Stahlknecht, A. H.: Abschiedsgesang,

Mst 882, 97.

Steffani, Agostino: 13 Duetti c. Be 870

— Quanta certezza 1695, S. 125.

deutsch von WercVm. 1699 u. 1700,

S. 126.
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148 Stegmayr — Vignoli.

Stegmayr, M. (?): Mannerchore 1573s.

Stella quara viderunt5 v. 16. Jh. 266. 13.

Stiegmann (?): Wir Ziehen sum Streit

Ar. 712, 14.

Stockfleth, Heinr. Arnold: Exercitiiim

1665, S. 126.

Stockmann, Paul: Passion 1656, S. 93,

Nr. 25.

Stdlzel, Gotifr. Heinrieh: Missa canonica

8 v. 3 V. 2 Va. B. 14.

Stohr, Joh. Moritz: De campanis 1692,

S. 126.

— Organum mus. histor. 1693, S. 126.

Stolteer, Th. : Beatus vir 2T. 4st 1272, 13.

— Benedicam dnum. 4 T. 5st 1270, 31.

— Erzttrne dich nicht, 7 T. 6st 1270, 7.

— Gloria, laus 5st 1272, 4.

— Herr neige deine Ohren 3 T. 6st

1270, 9.

— Herr wie lange 3 T. 5st 1270, 10.

— 1272, 10.

— Hilf Herr die Hlg. 2 T. 6st. 1270, 8.

— Nisi tu Dne. 2 p. 5 v. 1270, 3.

— Omnes gentes 2 p. 5st 1270, 16.

— Pater manifestavi 4 v. 1272, 3.

Strauss, Joh. : Elisab.-Walzer6st 882, 1 15.

Sulzer (?): Menuetto 1086, 10.

Suriano, siehe Soriano.

Surrexit 4 v. 16. Jh. 265, 59.

Surrexit, 2. p. Laetamini 4 v. 16. Jh.

266, 38.

Surrexit 2 S. 2 A. 263, 32.

Su8cepimu8 deus 4 v. 16. Jh. 265, 41.

Tahulaturbuch aufdem InstrumentJ307m.

Tanze f. Klav. 1107, 22. [S. 72.

6 Steurische Tanze f. Klav. 1107, 26.

Tag (Chrstn. Gotthilf): Iieder 910.

Tantum ergo 6 v. 263, 34

Tarchi, Angelo: II Pimmaglione 670.

Te adoramus 6 v. 16. Jh. 266, 69.

Todeum laud. 4 v. 1272, 15.— 6 v. 1270, 57.

Te deum laud., Gott wir lob. 4st

1272, 14.

Tescher (?): Ein Gesang S. 98, Nr. 48.

Tibi laus, 2. p. Da gaudior. 5 v. 16. Jh.

266, 70.

Tibi laus, 2. p. Et benedict 5 v. 16. Jh.

266. 72.

Tigrini, Orazio: Uoompendio 1602, S. 126.

Todini, Michele : Dichiaratione 1676 S.126.

Tollius, Jacobus: De sistris (1696) Ma.

S. 126.

Tribus miraculis 5 v. 16. Jh. 266, 14.

Trtest (H.?): Gesangs-Quart 906.

Turk, Daniel Gottiob: Allegretto f. Klav.

882, 69m.

— 6 kl. Klavieraonat 1099, 17.

— Sonaten f. Klav. 1107, 18.

Tulerunt dnum. 4 v. 16. Jh. 266, 40.

Tulerunt Dnum. 2. p. Cum ergo 6 v.

16. Jh. 266, 29.

Turini, Gregorio: Cantate Dno. 4 v.

1264, 30.

— Hodie Christus 4 v. 1264, 25.

Tyszkiewicz (?) : Polonaise f. Klav. 1 107,22.

TJber, Christian Friedrich Hermann : Can-

tate 1818, 4 v. c. orch. 252.

— Lob dee Gesanges 902.

Unicki (?): Polonaise f. Klav. 1107, 22.

Ut cum flammiv. 3 v. 1274, 2.

Vaccai, Nic: La Rosa, 1st 894, 2.

Vaet, Jacob: Te Deum laud. c. 2. et 3.

p. 8 v. 276, 8.

Valotti, Franc. Ant: Salve regina 8 v.

274, 10.

Vanhall, siehe Wanhall.

Vecchi, Orazio: Erat Jesus 4 v. 1260, 25.

Veni creator 8 v. 1274, 1.

Veni pater paup. 5 v. 16. Jh. 265, 45*

Veni sancte 5 v. 16. Jh. 266, 61.

Venite et vid. 4 v. 16. Jh. 265, 32.

Venite sancte, in 4 Abt 5 v. 16. Jh.

266, 55.

Verbum caro 6 v. 16. Jh. 266, 7.

Verdelot, Philippe: Ave Maria 6 v.

1270, 46.

— In te Dne. 5 v. 1270, 2.

Vermiglio, Pietro: Amor mi punge. Ar.

660, 2.

— Fate largo. Ar. 660, 3.

Vespera nunc 6 v. 16. Jh. 266, 32.

Vicentino, Nicola: L'antica mus. 1555,

S. 126.

Videntes stellam 5 v. 16. Jh. 266, 12.

Vignoli, Gabriele: Laudate dnum. 4 v.

c. V. 1226.
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Viotti — Willaert 149

Viotti, Giov. Batt : Duetto p. 2 V. 1000,

46.

Virga Jessae 4 v. 16. Jh. 266, 35.

Viri Galilei 4 v. 16. Jh. 265, 62. — 5 v.

266, 46a.

Vittoria, Tom. Ludov. da: Due. non sum
4 v. 1260, 32.

— Jesus duHs 4 v. 1264, 1.

— Libera animas 4 v. 274, 2.

— Miserere 4 v. 1260, 33.

— 4 Motett zu 4 St. 1260, 14—17.
— O quam glorios. 4 v. 274, 13.

— O voe omnee 4 v. 1278, 14 (8).

— Popule meus 4 v. 1264, 29.

—- Vere languores 4 v. 274, 12.

Vocem orationis 2 p. 6 v. 1270, 20.

Vogeler, Valleria: Lieder 921a, 8.

Vogler, Georg Joseph: Die do sinkend.

Ar. 713, 24b.

— Ewiger Gott, du Milderer. Ten. 713,

24a.

— Pange lingua 4 v. 1249, 22.

Vogler, M. (?): Ouvert. p. le Clav. 10%,
13.

Voigtlftnder, Gabriel: Oden o. lied. 1. T.

1650. S. 109.

Volekmar, Andreas: 7 Kirchensonat f.

Orgel 1134.

Vom Himmel hoch 4 v. 16. Jh. 265, 31.

Vopelius, Gottfried: Neu leipz. Gesangb.

1682, 8. 109.

Vulpius, Melchior: Cantic. B. V. M.

1605, S. 109.

— Te deprecamur 3 v. 1274, 19.

— Tres unum Dernn 3 v. 1274, 8.

Vultum tuum 4 v. 16. Jh. 265, 37.

Wagner, Richard: An Weber's Grabe f.

Mst 1364, 30d.

Wallensteins Lager u. Tod. 712m.

Wallner, V.: 2 Arien. 712, 17m. p.

Walther, Ignaz: Coda, cada. Terz. 712, 18.

Walther, Joh.: Allein auf Gottes Wort

4st 278, 1.

— Gott hat das Evangel. 4st. 280, 6.

— Nu bitten wir 5st 265, 54.

— O Christe, Morgenst. 4st 280, 5.

— Plenum gratia 4 v, 265, 8

— Wir glauben all 4st 280, 7.

Walther, Joh. Gottfr.: Choral fur 4 St.

1244, 67.

Walther, Joh. Jakob: Scherzi di Viol.

1676, S. 109.

Wanhall (Vanhall), Job.: Divertim. f.

V. Mandol. 1755, 18.

Weber (?): Pastoreila f. Klav. 1086, 8.

Weber, Bernh. Anselm: Ehre sei dem
Vater 4st 1232, Nr. 22.

Weber, Georg: Hiromel-stergendes Dank-

opfer 1652, 8. 113.

— 7 Thle. wohlriech. Lebens - Fruchte

1649, S. 113.

Weber, Karl Mar. von: Der erste Ton.

Melodr. 698.

— Kampf u. Sieg. Cant. 696.

— Lieder f. Mst. 1364, 30f.

— Oberon. Op. 694.

— O theurer Geliebter. Ar. 712, 19f.

Weigl, Joseph: Arien, Duette, Quart.

acts versch. Op. 700.

— La famiglia Soizzera. Op. 1488, 20.

— Queste fragole. Ar. 712, 20.

Weinet nicht 4st 263, 36.

Weis, Dr. (Priedr. Willi.): Lieder 910.

Weise (?): Lieder 910.

Weise (Wey&e), Michael: Picardisch

Gesangb. 1531/39, & 110.

Werckmeister, Andreas: Cribrum rausi-

cum 1700, S. 127.

— Der edlen Music-Kunst Wfirde 1691,

S. 127.

— Die nothwend. Anmerkg. 1698 et s. a

S. 127.

— Harmonologia 1702, S. 127.

— Hypomnemata 1697, S. 127.

— Musicae mathemat 1686, S. 127.

— Musicalische Paradoxal - Disc 1707,

S» 127.

— MusikaL Temperatur 1691, S. 127.

— Steffani's Quanta certezza, deutsch

1699 u. 1760, S. 126.

Werner, Georg: Cantio 4 voc 1244, 56.

Weylse, siehe Weise.

Wildvogel, Christian: De cantibus angelic

1699, S. 128.

Willaert, Adrien: Bewahr uns herr, ?st

1276, 24.
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150 Willaert — Zumateg.

(Willaert, Adrien.) Gam invocarem 8 v.

276, 5.

— Domine Jeau, 2 p. 6 v. 1270, 65.

— In te Domine sp. 8 v. 276, 6.

— Magnificat 8 . 276, 4.

— beatum pontif. 6 v. 1270, 46.

Willimann, Eduard: Der Baaer, lied

1107, 22.

Wimmer (?): Missa 4 v. c. orch: 262, 47.

Winter, Peter von: 2 Arien. 660, 4. 5.

— 6 Arien a. Quart 712, 24.

Wir woUen frdlich aingen 1460, K97.

S. 73.

Witekind , Hermann : Logistica 1612,

S. 128.

Witachel a. Schicht: Te Deum f. 4 Mat
225f.

Wolder (?): Relig. Geag. 4 Mat 225c. i.

Woelfl, Joseph: Madchen, Ar. 712,25.

Wolfram (Joseph Maria?): Manner-Quart

916.

— Ouvert f. Orch. 1184, 20. (Joe. Wolfr.)

Wolfram und Fink : Missa nuptialis 6 v.

1244, 19s.

Wranitzky, Paul: Vo solcando. Ar. 712,

25m.

Wyssenbach, Rudolf: Tabulaturb. auf die

Lauten, 8. a. S. 113.

Zabero, Konrad Ton : De modo bene cant

1474, S. 128.

Zacconi, Lodovico: Prattica di mus. 1596,

8. 128.

Zarlino, Gios.: De tutte l'opere 1589,

& 128.

— Dimostrat harmon. 1571, 8. 128.

— Le istitutioni harm. 1562, S. 128.

Zelenka, Joh. Disma: Missa 4 v. c inatr.

262, 48.

— Missa Gd. 4 . c. instr. 258.

— Qui tollis pecc 7 v. Be. 280, 26.

Zelter, Karl: Beatus qui timet, 2 v. c
Pfte. 262, 50.

— Der Gott u. die Bajadere f. Pfte.

1106, 11m.

— Invocavit, Mat 896, 90t

— Manner-Quart 916.

Zezi, Alibnso: Aye Maria f. 1 St u. KL
262, 52.

Zingarelli, Nioolo: 2 Arien u. 1 Duett

660, 6-8.
— Prendi racciar. Ar. 712, 26.

— Questa non era. Scena. 702.

Zobel (?): 1 Brief im Bango 1675, S. 123.

Zollner (E. Friedr.): Manner-Quart 916.

Zum8teeg, Joh. Rudolph: Leonore, Ball

894, 4.

Fehleryerbessernng.

8. 58, Ms. 1360, Nr. 1 liei all Vorname itatt Joaoh. : Joh.
S. 67 in 1178, lis, Nr. 6 liei 8chuls, J. A. F.

8. 114 letstee Werk liei „De sistrii" iUU „Dee ii«tri«fl
.

Dmok ron Hermann Beyer * 80hne in Langensalaa.
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