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Inhaltsübersicht

vom 42. Jahrgang IS

I. AkhMihuitMi, AilUttM, Lfitwtlkel.

Gott zum Gruß im Denen Jahr! (Von F. X. H.)

S. 1. — t Schloßarchivar P. Edmund Langer. (Von
Trm Ifoißl.) S. 5. — Neu und frOher er-
schienene KiToli«nkompoBitionen:*) S. 10, 19,

30 , 47 , 65, 126. — Vom Bftcher* und Musi-
kulienmarkte:*) 8. 32, 69, 77, 136, löO. —
Organaria: I. Literatur:*) 8.38, 61, 1U2, 141;
H. Or^eldigpositionen, neue Orgeln: In Ossegg.
8. 24; in DiUingen a. D. und in Laodiluit. S. 103;
in Metten. 8. 143. — Zur GTmnastik d«r Stnnme.
£on A. Fröhlich.) S. 13. — Kirchenmuflikfichulc

gensburg: Beginn des 35. Kurses. S. 21 ; Schluß
des 3ö. Kurses. S. 98; KinladuDg zum 36. Kurs,

Haas- and Schulordnung. S. 99; Ftingstäusflug nach
iMdillHt—Seligen thal. S. 124; Überschreitung der
pnognunmlAigw ScbUeniahl. 8. 140. — Auffühmiig
dei Bf«d«lT«itiBi in Leipsig. (Von Dr. Hngo LBb-
mann.) S. 22. — Von katholischer Kirchenmusik.
Auch eine Zeitfrage. (Von Joh. Hatzfeld.) 8.25,37,—
Ch ral und Choralausgaben. (Von P. Knitschek
und F. X. H.) S. 53. — Haydn - Zentenarfeier ia

Wien. 8. 62; und NaohUinge. (Von Fnuu Uoißl.)

8. 87 und 98. — Konaeit im Peaüonat „Stella

Xatatinft'' in Fddkfreh. 8. «9. — 19. Generalver-
sammlung den Allgemeinen Cäcilicn Vereins in Paasau

:

Plaudereien über die Fesfsfadt. S. 70, 7»; Bildung
d»^r Ausschüsse. S. 76; Programm. 8.90; Predigt.
S. HO; Stimmen der Presse. 8. 114, 128. — Aus
fernen Landen. S. 72. — CHior des Bischöflichen

Knabenseminars -Kollegium Petrinum" Urfahr-Linz,
Oberöflterreich. (Von F. X. Babendorfer.) 8. 100. —
Zur KoMkbdlAg«. (Vm V. X. B.) a 104 mid 109.

n. hm. KcMiliniw*

Mehr Musikpflege In der Schule. (.\ub Tilrmer.*)

S. 8. — Zum 20. Todestag Dr. Franz Xaver V7itt«.

(Von Dar. Ktü Vdmiuii^ S. 17,

UL Litnrgle«.

Sanetua—Benediehu! (Von Dr. Andreas Schmid.)

8. 8.— Die Utrafli bb Eknn dei lieilig«n Joaenh.
8. 09. — Iit nnnindir ia» SmtJKehu tot dar
"Wandlung zu singen? (Von L. Bonvin.) 8. 97. —

j

Predigt des H. H. Kapostnerpatcrä Johann Gabriel
I

Scheibenzuber aus München bei der 19. General-

versammlung des Allgemeinen Cäcilienveieios zu
Fbbhui. 8. lia

IV. Abb Archlren nnd Bibliotheken.

BandgloBsensnoiBtoristischenÄußerungcD. LHi-
BtoTisoker Sbn. ~ Tndition. 8^ 8 und 1& >-

n. ShjttniifliMte «ad niaktilqrfkmiriBrte KodiiaB.
Wesen des RhjtbaaaB. 8. 84 and 41; (CBfliig«ndn.

*) Die Konipoüitioncn unii Werke , welche in den mit • hv-

Miduiatw Abtaüannn betprocli«« wardan, «ind in eig«nem 9&ch-
imMw PS» IV—vm km MlhMlML

09 der Musioa saora.

S. 64.) - Angewandter „Monsuralismus'* : Prüfung
der Einwibide gegen denselben. 8. 81; (Corrigendn.
8. 124.)—m. Dom PotbfenBegrifF vom Rhythmna.—
Werden wir uns je veretohen und einigen können?
VortraggTPgelD. S. 120 und 13H; (Corritreada. S. 152).

— < [luralmelodie, die Dioucriu dcf^ Textes /
—

„Der rhythmische Akzent ist Dehnung?" — „Gettmc
la pretenteedizionevaticnnn ira la carta straraar —
iSrgftnzungsfaktnm betreffs der Tradition seit dem
12. Jahrhundert 8. 144. (Sämtliche Artikel yon
L. Bonvin.) - Hiczii: Beilage der Ecdaktion r.n

Nr. 11, 8. I—VllL - Die Orgel in der kathol.

Fftfikiieke «i Prinkoa»«. 8. 118.

T. Tomliehto NaehriekiBM ud MittoUugBii.

Auffflhrungen: a) kirchenmusikaliache:
FreibBiff L B. (68t. Messe von 8jdira). 8. 99;
LandRhnt-Soligentfaal. 8. 184; ICunbarg (Primls).

8. 92; Os.scgg (Orgelweihe). S. 24; Pilsen. S. 123;
Urfahr- Linz (Jahresprogramm). S. 100; AJtütting,
Ci- z, iLsisi, Padova, Bamberg (Charwochenpro-
grumm). S. 57 und 5^; h. religiöse und welt-
liche: Crefeld (Oratoriiim„PauIus"). S, 107; Deggen-
dorf (Cdcilienfeler). 8. 12: Feldkiieh. 8. «3; Gleiwitz
(Tineis „Franriskas"). 8. 7K; Konstanz (JubOlnm
des Cäcilicnvereins\ S. 21; Leipzig (Riedclverein).

S. 22.— I>:ink der Redaktion. .«iund Bitte uro Nach-
.sicht. 140. — Illes Akkordtahelle. S. 76. luhalta-

Ubersicht de» Cäcilienvereiusorgans in jeder Nummer;
Jubiläen: Neuerscheinungen zum Gedächtnis von
F. MendelsBohn-Bartholdj, Gg. F. Händel, J. Hajrdn
bei Chr. Vieweg, Bcrlin-Oroßlichtcrfelde. 8. 12;
Noch ein Jubiläum (J. G. Albrechtsberger). S. 76. —
KaiserpreiKsingcn in Amerika. S. 24; KuoBtfragen.
S. 65. — Offene Korrespondenz. S. 140: Offtrtorium

tnfiofMiimtAitoBeaHrreetMmisi^Oiwm«^ fOr

Tier MSnneratimnen. 8. 51.—Personalnnchrichten
(Anerkennungen, AuszeichnHUgen): 50jährige» Prie-

sterjubiläum von Dom I'othicr. S. 36; 40jiihrigeH

Jubiläum Johann l'icbolils. S. 107; Päpstliches

Handschreiben au Joh. Plag. ü4; Rflcktritt des
Mui^ikdirektors Ant. Förster in Laibach. S. 108;
70. Geburtetag tob J. O. Ed. Stehle. 8. 86; Ant-
ndchnanff F. DreBslen. 8. 19; Hogo Riemann^Feier.
S. 91; Pilsen, Versammlung des CyrillusverciDS.

8. 151. — Todesfälle: f P. Edmund langer. S. 5;

f F. A. Gevacrt iind „.Auh dem Te-staniente (ievaert.s".

S. 24; f G. A. Osch. S. 24; f äoRSOn, Kanonikus.
S. 86; + Jos. Pcrosi. S. 36; f Beltjens. S. 152. —
IJmfräge von P. Coeleatin Vivcll in Saekan. 8. 13.

—

Vom Lande (DiOzese Augsburg). 8. 106*

VI. Xusikbeilagen.

Beilage 1—8, bestehend aus der Mima XI V tUr

vientimmiBBn nmfaiAten Chor und Orgclbegleitung,

Qp. 48, Ton BfBBO StBla. 8. 76; Beilage 9—19,
entlultend 76 lUalboKdoni, 4- and 5ft von Ofpkw
Vecchi. S. 108.
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Ortsnamen -Register.
Aachen 22.

Altötting 67.

Akcso 65, 74.

W.
IM, 114. It».

n, M» 168.

llamherß:

Basel-Solotiiuni 83.

Batovia 78. 74.

Berlin 14, tt, 91. 98.
Bern 96.

Bernau 119.

Beuron 62.

Bielefeld 91.

Bndaa 22. 76, 118» 119.
ISO.

Brief? er
ßrixen 22, U9, 132.

Bromber«; 91.

BrttMel 34, 86.

BnSalo 5, 17, 36, 47, 67,

98, 138, 136, 150.

Bnitensorg TS—74.

€adix 63.

Cambridge 96.

€kil« 73, 78w

OMa 114,

OMfBid 107, loe.

Deggendorf It, 97.

DiioA 65.

DlUiDgeB a. D. 108.

DnMdcn 120.

DOweldorf 24, 64.

BbenbofeB 10&
Bdinlmry 91*
Eichstätt 87, 97» 119,

182.

EiscDotadt 62, 95. 96w
Enniand 119.

Fcidkiroh 62-^
Florenz 91.

Prauenfeld 132.

Fxeiburgi.B.82,107, 119.

Frelhurg- i. Seh. 92, 96.

Frclstndf II}.

Freudfiaiuuii- Kassau 116.

Gallen St 86, 66, 121,
129.

Gleichenbergf 7.

Qleiwitz 76.

Ologaa 92, 112, 118.
Gnesen 32.

Goch a. Rh. 22.
Görz 108.

Graslltat 7.

Graz 18, 57, 96, 104. 119.

QienoUe 97.
OroSmeUn 91.

llArklbcrp:-PaBBau 115.
Hals b. Pasaau 78:
Hamburg 91.

Hamm 104.

Havnau 113, 114
Heidelberg 96.

Heinrichsgrfln 7.

Helsiogfors 96.

Hertigewalde 118.

Henogeobaacli 33.

Hfltätttt 99.

Hombnig 117« 119.

^aetedt-FiaiaD 71, 115.

Jangbuuku 98.

Kariflbad 7.

Kid 107.

Kk'iu-Üflchersleben 25, 37.

Kopenhagen 96.

Kloateneubuig 70.

Komotftn 7.

Kfinstanz 24.

Kotzenau 113.

Laibach 108.

Laodshut 103, 104, 121.

La Serena (Chile) 73.

LaaiBgm 108.

Lecce (Apulfcn) 22.

Leipzig 22, 7ö, 91, 96.

Leitmeritz 32, 119.
Lemberg 22.

Leuck-Stadt, 24,

Liegnitz 113, 114.
Limburg 119.

Liuz 18, >2, 72, 100^ 102.

Löschen 113.

London 63, 91, 94, 96, 97.
Ludwigfsburg 78.

Mailand 104.

Mainburg 92.

Mariahilf-Paasau 71.
Maria 1 aferl 76.
Maynaoth 96.
Melk 76.

Met2 117. 119.

Montecassino 96*
Moskau 75.

München 3, 96, 110, 119,
140.

MOaMMT L W. 99, 119.

Wamnr 36.

Neukirchen b. Eger 7.
New York 24.

Niederaltaich 71, 11.1

Niederhaus-Passau 128.

St. Nikola-Pasaau 114.

NoBBeagiit>Panaa 188.

Obcrhaus-Pauaa 71, 78,
115, 120.

Oberwallis 24.

Oppeln 75.

Oenabrack 22.

Onegv 84.

Paderborn 96, 97, 119,

120, 132, 138.

Padova 58.

Paria 14, 95, 86.
Panna 96.

Pastau 54 , 63
, 70—72,

76 , 79- 81, 87, 106,

107, 110, 114^119,
128-133, 140.

Pilsen 123. 194, 151.

PlattUng 114.

8t. Polten 117, 119.
Pra^ 7, 22, 119, 161.
Prelibarg 96.

PriBkcoan 118-114.

Baab 76.

Begeoabaw 7, 18, 21, 22.

34, 54, S6, 62, 73, 90,

96-99, 110, 115-120,
124, 129-133, 140.

i

B«icheo1ieif L BShmea 8,
97.

ReSnMHnnbml 96.
Rciittfnhpre 98,

HocruiuDd 158.

Rom 36, 54, 64, 9L 96,
88, 104.

119.

tiagan 114.
Salzburg 94» 95.
Santiago 73.

Sch'iuki'nwerth 7.

ScbwaDtDstadt 119.

Seckau 12, 6•.^ 96.

Seligenthal-Laudshut 124.

Semarang 73, 74.

Siebenbflxgem 88.
Sitten 119.

Soerabaia 73, 74.

Solesmes 6, 55, 121.

Sondershausen 91.

Speyer 117, 119.

Sprottaa 113, 119.

Steinhausen 36.

Straßburg56,96,117,119.
SUttgart 14a

Tctschen 6, 7.

Thommendorf 113.

Tiraspol 28.

Tortoaa 86.
TriflDt 99, 119;
Trier 119, 140.

Tübingen 91.

drfahr-Linx 100, 102.

Valparaiso 78.

Venedig 7.

Vitoha (Spaaiea) 88.

Waldan 113.

Wft.shington 96.

Weipcrt 6.

Weltevr^en 74.

Wien 7, 18, 68, 67— 97,

108. 180.

WieMen 91.

WttnlMif 119.

Zengg 108.

Zermatt 24.
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Alphabetisches und Sachregister
der im 4Z Jahrgang (1909) der Mus. 8. angezeigten und besproobenen

Kompositionen und Werke.

1. Messen.

BAuerle, H., siehe Paleatniiii.

Bottigliero, Ed., Op. 50. 2 MsL u. 0. S. 47.

DcieheBiieiei; J(W^ Of. 64. 9 Okent. il 0. (Hann.).
8 47.

Dielold^ Joh., Op. 104. 4 gem. St. f. 47.

Donioi, AgosUno. FestneMC. 4 gem. ät. m. Org.
S. 11.

Bbaer, Ladw.» Of. 48. 9 ^ 8t n. 0. (9. Aufl.).

8. 66.

Elf^enbcimer, Dr. X. J. Jf. B. M. 7* 4 MB. St.

u. 0. S. 19.

«oi«o«dki»»yiu. Jf. B. If. 7. 81fat n. O. 8. 126.

Haller. M., Op. 6t. 4 Ibt. 0. (4 Pos.) (S. Aufl.).

8. 66.

Op. 7 a. 3 gl. St. n. 0. (83. Aufl.). S. 47.

Op. 8a. 2 gl. 8t n. 0. (14. AafL). 8. 90.

Op. 23. 2 gl. 8t m. O. (6. Aufl.). 8. 196.

Op. 101. 2 Ober. ii. 4 Mst. S. 67.
Op. lü'2. 2 Oberst, u. 0. S. 126.

HcffmauD, ( 1 gem. St («. TVmfMf» »go),
5 gem. St., Teo. ä. 47.

Hoha, W., Op. 7. Alt v. 8 M»t & 67.

Kagorer, Chr. B., eiche Mittcrcr.

Kaspar, B. M. i» Dominici» Advmtus et (^ladra-
gemmae. 4 gem. S(. S. 12ti.

Keldorfer. Viktor, Op. 60. 4 gem. St. m. 0. u.

Qnh. 8. 90i

Kimovec, Franz. 4 gem. St m. 0. S. 20.

Kofler, Georg, M. Ave Jesu. 4 gem. St. S. 126.

KobniOor, Theodor. M.lnD, 4 Hat o. 0. &90.
neuerer, J. G., Op. 57. 4 gm. 8t n. 0. Ii. Oroh.
S 21
— 6p. 59. 4 gem. St. u. 0. S, 80.

Op. öl. Ist. u. 0. S. 68.

llltterer, Ign. (Kagerer). Oifebtionne iw Fest-
messe, Op. 150. S. 68.

llltterer, Ign., Op. 18b. 4 gem. St. in. 0. (2. Aufl.).

S. iL' 7.

lloortgat, A. Hecitatio iejctm litmgici in M. so-

Itnmi eomitante Organa. 8. 48.

Ualler, Anton, Op. 8. Alt u. 8 Mst m. 0. 8. 21.

MllUer, Job., Op. 8. 4 g«iB. 8t 8. 80.

Kflller, Otto. Leiebto M«mw. 4 Htt m. o4. ohne
0. & 48.

HokM, Fr. Op. SQ. 4 Kot 8. 68.

Palcstrina (Bäueilo* H.). 8 Mnmii. 5 g«m. 8t
(Ten.)- S. 31.

Plag, J., ()p. 5«. 4 Mbt. in. 0. S. m.
PoBten. Ast, Op. 25. 4 gem. St S. 32.

Op. 96. 9 MimiefM. m. 0. 8. 197.

Scbftfer, M. J., Op. 4. 4 list. S. 48.

Sdieel, J. N., Op. 11. 4 gem. 8t 8. 4&
Op. 15. 4 Mat. 8. 48.

Scheel, Jos., Op. 6. 8 Obent n. 0. 8. 49.

8ebiirels, J., Op. i^. 4 Mst. (2. Aufl.). S. 68.

ScbweUxer, Job., Op. 26. 2 Oberst. (4 gem. St.) u.

0. (8. Aufl.). S. 49.

Scorra, AdoU; Op. 8. 4 gem. St. S. 49.

Op. 6. 4 Htt a 187.
SiDgcnbergor, J. CäcilteaaMMO, 4 gen. 8t m. 0.

(4. .\ufl.). S. 49.

— .Messe zu Pahren der heil. Fatnilio: a) 3 Hat
m. (). (a. .\urt.); b) 4 gem. St. m. ü. (2. .\ufl.\

S. 127.

Stehle, J. O. Ed. Prdamewe. 2 Obent od. 4
gem. 8t tu. 0. (19. Aufl.). 8. 198.

Sürzyn.'^ki, Dr. Jos., Op. 2«. 4 gem. St 8. 48.

Ta«8i, T., Op. 12. Ist. m. 0. (H). S. 48.

Yeitb, J. J., Op. 15. 2 gem. St «. 0. BL 8a
Vranken, P. J. Joi.« Op. 88. Sopr., Ttt^ Boll a.

0. S. 49.

Wessel, Ed., Op. 4. 5 gem. St (Bar.). S. 60.

Wiltbcrger, .\ug., Op. 1^52. 2 Mst. u. 0. S. 128.

Zoller, Og., Op. 67. 2 ob. r^t. u. 0. S. 51.

2. Requiem.

Allmending«, JL, Op. 7. 4 g«m. St (8. Aufl.).

S. 10.

Bäuerle, H., siehe Palestrina.

BaiOBA v»a, J. O., 4b. 4 Mst. m. 0. S. lU.

BoaTin, L., Op. 90. Boap. n. JAbem nach der Va-
tikanischen Ausgabe mit musikaliaeheiia fibjtk-

uiuB u. Orgclbegleitung. S. 10.

Diebold, Job., Op. 87. lit u. 0. (Nenbnrboitimg).
S. 11.

Gollcr, Y., Dp. 64. 1 st. u. 0. (H.). S. 19.

Hallcr, M. Zweites SupplemOBt Stt Op. 9. Dk» t'rae.

8 gl. St u. 0. 8. 66.

Op. 9. 9 gl. 8t n. 0. (10. Aufl.). 8. 186.

Palestrina (Bloerlft). Jb^MCM, 5 gm. 8t (Tte.).

S. 31.

Witt, F. X., Op. 35b. Ist. «. 0. (9. Aufl.). & 61.

Zieglmeier. Martin, Opv 9. Vior lÄtm, 4 gem. 8t.

m. 0. S. 12tk

3h Latsln. iiftett6fi, 6r8diial.t Offsrt ete.

Aniatiicci, I^aul. Die wechselnden Gesäntre flir dio

3. WeilinachtsmesBe und Ar den Meigatantag.

Itt u. 0. S. 10.
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Bfts, JuL, siehe Fresrobaldi.

Bonvio, L., Op. 86. 7 Festoffertotieii und 2 Fasten-
ge«ft]ige. 4 gem. St. S. 30.

Cantica Mera. Von Builwr-Btt-Witt-llam («. Aufl.).

S. 20.

Deschcnncior, Jos., Op. 84. Nr. 5, Eax Mcerdoa
4 gem. St m. 0. S. 47.

ElaenheimeE, Dr. M. J. Term tremuit 6 gem. 8t
(4 Ober- «. 2 Hat.). S. 1».

Hnec dies fGrad ). 4 gen. 8t. ». 0. 8. 19.

Ett, C, siehe Cantica sacra.

Frescobaldi, H. (Bas). Zw«i Motsttaa. 8 «eai. 8t
«. 0. S. 19.

Haller, M., op. 18. Zehn Motetten, i' gi. iSt. u.

0. (4. Aufl.). S. 20.

Uauber, U. J., siebe Cantica sacra.

Lipp, Alban. ZwStf (MfertoTien. (2. Heft) nnä ceho
' tffrrtnricQ (3. Heft). Oherst. ra. 0. S. 4«.

JHayer, i'.X. Stabat maier. ö gem. St (Baß). S.67.

Ibjer, IficL, sieb« OmMea Saara,

PaecIIa, .1. Tertia Änthologia «seftUa 68 OeSlnfe.
Alt u. .{ 51 s{. S. 30.

PoUeri. G. ß. Tofa pukkm es. Alt and 9 Mst
m. (). (H). ."i. M.

Kaiupis, Punkratius. Ecce wcerdo«. 4 gem. St. m.
0. 8. 48.

Schnidita, Allgast nsd Georg. JiiMMNisJ>eo. 60 Mo-
tetten, Alt Q. 8—4 Kit S. «8.

Singenbcrgor, Job. Oremus pro Puntifice MOSfh».

8 Oberst. (4 gem. SL) m. U. ä. 49.

Wemeh, Angost Introiten n. Oomaraalon. 8 Hefte.
4 gem. St. m. 0. S. 50.

Wiltberjfer, Atif;., Op. I-'h. Afiseitta JJomini. Solo
u. 3 ("jberst. III. O. S. .'lO.

Witt, Fr., siebe Cantica tacra.

4, Latein. Hymnen, Mmm, Utineiwi «tc.

Aurtor i^'n. V?alm Jfiwrsrs ond Omiietm Jfafis-

diclua. S. 125.

BentiToglio, Julias. Hj-mnus : j€m, Rtdemptor
' mmMon. 8 Mst. u. 0. S. 10.

Bnrao, P. All Herz Jesu-Litanei u. Motctt. 4 gem.
St. m. 0. S. 66.

Caiegaii, Tantum ergo, Op. 24& 1- od. äst. m.
Org. 8. 11.

Funiianik, .T. Mntufinon filr das Weihnachfsfest
und ftir dea Ostcrsonntag. 4 m. u. 4 g. 8. 125.

Haberl, siehe Teeehi.
Haller. M., Op. 50. 12 euchar. Oesinge. Sl gL St

m. Ü. (9. Aufl.). S. 66-

Op. 77. Herz Jem^LItaaeL 8 gl. 8t m. 0.

(2. AuiS.). S. 66.

Op. 100. LauTOt. latanel. 4Mstni.O. &S0.
Op. 103. Cantu» in Aon. &. Jmfki, 9 a. 8

gl. St. u. 0. S. 126.

Hegmann, C In 0^ 8. Tamttm «rgo. 5 gen. 8t
(Ten.). S. 47.

Koenen, Friedr., Op. 20a. Lawret. LitaneL 4 Oberst
S. 30.

Op. 25a. Lauret. Litanei. 4 Hst. (3. Aufl.).

5. 67.

Niesser, Jos. Drei Votiwespem. 1 g-cni. St. S. 21.

OtaOo, ü., 8. J. Zwei Ta$Uum ergo. 4 gem. St
a. 0. 8. 81.

Pfeiffer, TlMod., Btyim ossU. 4 gen. 8t. la. O.
S. 4«.

Scheel, Job. Op. 14. Acbt Fangt lingua. 4 UsL
5. 49.

Schmidt. Dr. Fr. Tt Dmm. 3 Oberst. S. 127.

Yaldcs, Jul., Op. 6. Salvt Regina. 2 Msl. m. 0.
u. Ave admmM» Cor Jmu 8o|n-» a. 8 Mst n.
0. S. 69.

Veecbi, Orpheo (Habed). 76 FslsibordonL 4 v. 6
gem. St. S. 104.

Witt, Fr. X., Op. 10a. Te Deum. 4 gem. St. m.
0. V. 4 Tromb. ad IIb. (6. Aufl.). S. 69.

Op. 13 b. Namen Jesu-Litanei. 2 gL St (4

gem. 6t) m. 0. (8. Aai.). & 68.

Zieglmcier, Martin, Op. 1. Se^ FcMi CkiSflÜBr. 4
gem. St. m. 0. S. 128.

6. Itefiralimmige deutsche KIrcligmgllme

und V8lk8§88U9bllck8r.

Diabolr] , Job.
,
Op. 83. Zehn llarienlieder. 8 gl.

8t. m. 0. od. 4 gem. St S. 59.

Haller, M., Op. 32. Hariengarten. 34 Harienlieder.

1-, 2- oder 8st nt. 0. od. H. (14. Aafl.). 161.

Op. 86 b. Liederkraas. IS Hen Jesu-Lieder.
1-, 2- 11. 3 Oberst, m. 0. od. H. (4. Aufl.). S. 151.

, Hohn, \V., Up. 2. Vier Mnrienlieder u. Tantum
i 'ergo. 2 Oberst m. 0. S. 59.
'

Ifekes, Franz. Op. 49. Gelöbnis. .4 Hst (fu 8st
Blechmusik). S. 32 u. 59.

Olmeda, Frederico. Cbtods« i

mgrada». S. 32.

Picl, Pet., Op. 80b. LiederroKenkranz zu Ehren
des heiL Antoniu», und Op. 97a zu Ehren des

heil Fiaoz Seraph. 1 st m. 0. (H). S. 83 a. 59.

Seiti, FMedr., Op. 10. Die Passioa. Omtorlva.
Soli, Chor u. Orch. S. 'V'~ n um

Uager, B., Op. 28. Zwei Trauerge^änge. 4Ust S.60.

Tttheren. J., Op. 9. 8eele Cbiisti, lieüig« miehl
8 n. 0. (H.)b & 88 n. 6a

6. OrgeK und Narmaniunkunipoenianefl.

Birkedal-Barfod, L. Orgelalbum. S. 143.

Bossi, C. Ad., Op. 33. Zolin StAeka Ar ISjum.
(od. 0.). S. 33 u. 61.

Dcthicr, H. Qaston. Zwei KoassrtrtBeka IHr 0.

I

S. 102.

I

Erb, M. J., Op. 75. Zwölf .Nachspiele für 0.

S. 33 u. 61.

Omber, Jos., Op. 188. Sechs Pzftlndi(ui fttr 0. und
Op. 189. zdia Wefhaaebt^nSladiea. 8.88 a. 81.

Op. 190. Sechs TrauerprUludien. S. 141.

On. 189. Sechs feierliche OrgelstOcke. S. 141.

Op. 193. Secba PssUadien aber iife mmm
est S. 141.

Praktisches Baadbneh fir Organisten. 9. Bd.
f2. .\iifl.). S. KfO.

Maas, Joseph, Op. 25. öuitc t"iir Orgel. S. 143.

Karg- Eiert, Sigfried, Op. 37. Entrata für 0. S. 148.

Op. 48. JSsaeft» für 0. u. Violine. & 1.

Op. 65. Choralinproylsatioaea fOr 0. Heft 8.

S. 143.

KrygelL Job. Adam, Op. 31. Legende ftlr Violine

U. O. &14&
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Mathias, Dr. F. X., Orgelbogleitung zum Cbmmune
Sanctorum. S. Iii.

MathiBoa-Uaaseii, Friedr. Fasiacaglia für 0. ä. 103.

Mayerhofer, P. Isidor. Obun^ sor Pedal^Appli-
katur für 0. S. 141.

Monar, Op. 15. 68 Featvorspiele fttr 0. 8. 142.

Op. 32. Sonat« füi O. S. 33 g. 61.

Op. 39. Variationen ftlr 0. S. 142.

— — Op. 40. AUeluJa. TonstUcke für O. 8. 142.

Op. 41. Lauda 8ion. Toccata für O. si 142.

Op. 42. Phantasie für 0. S. 142.

Romano, p:iisabeth. Ftlnf Priiludien fUrO. od. Harm.
S. 112

Botbi üermAan. Präludium. Cbacoane u. DoDDel-
fl«o ftr a 8. 148.

"'^

flchlichtiog, WOh., Op. S&. Fünf Feitittek« für
0. S. 142.

Schwarz, Anton. Opt 98. 160 Otisinalk(nnpoiltfoft«ii
fttr O. S. 103.

Sjörgen, Bntl, Op. 49. Pifladimn n. Fuge fnr 0.
S. 143.

Tcrrabugio, Gius., Op. 106. Fuge für 0. S. 103.

Weil, Aug., Op. 8. Vtmnng Yor- voä Nadtspielc
fttr 0. S. 142.

Wiek, Bruno, Op. l. Drei ToMtticke för 0. od.
Hnn. 8. 148.

7. Thoora, ItÜMt, fliwMeMI. W«rln.

Adler, Dr. Oaido. Festred* mr H^j4ii«Zaitnai^
feier in Wien. S. 136.

Burkert, Otto«K<illw>ForcUiui]iier. Flllmr durch
die Orgelliteratur. S. 33 u. 77.

Drinkwelder, Otto. Praktische Winke sor Ein-
führung der neuen ChonlUehar. S. IBS.

Emst, Paul, siehe Wfcdcnnann.

Felini, Bichard•Weinmann KarL Storia deUa Mu-
sica aaera. S. 34.

Forchhammer, siehe Burkort.

6abl, J. Der Chorsänger. Eine Oeeangleiure mit
libungen. S. i;J6.

Qanfi, siehe Möhler.

HaUer, V. Vade meeviD fllr den Gesangnnterrieht
(12. A ifl l. ? 151.

Hartmann Ulnch, siehe Schmidt, Dr. Heinrich.

Heemstede van, Lm-FMiI AllMidWk. Sin Lebtu-
lyfld. 8. X87.

HeM«, Vtx. D«iitidier Motikerkalender ftlr 1910.
!3 137.

Keppler, von, Dr. Paul Wilhelm. Mehr Freude. Be-
trachtungen. S. 187.

Kothe, siehe Burkert u. ProehSicka.

Kataloge: Baer, Breitkopf & Bärtcl. Liepmanns-
Bohn, Pustet, Schmidt, Schwann, Steinmeyer. S. 140.

Kirchenmuuluüiscbes Jalurbodi, lieh« Weinmaiui.
König, Anton. Oeadifobte des LiedeTkraaut Oben-

dorf a. N. S. 33 u. 77.

Küthe, siehe Burkert, sowie Frocbäzka.

Kugler, Karl. 100 Übungen 7.ur EinfOhrung in den
zweistimmigen Gesang. (2. Anfl.). S. 137.

Lttbmann. Hugo. Die Gesangbüduagülehre. Inaugural-
Dissertation. S. 137.

Jburk,- Dmvid. Leitfaden snni QMaagintnziolit.
8. 88 «. 77.

Möhler, Dr. A.-Oauß, 0, Kompendium der kath.
Kirchenmusik. S. u. 77.

Monatschrift fOr Schulgesaag, sieh« Wiedermaua.
MiMikeriuü«iid«r, ciehe aeiae.

Nicderheitmann, Fr., siehe Vogel.

Patin, Wilhelm August. Niccta als Schrift^eiler
und Thculügc. Iiiaugural-Dissertation. S. 138.

ProchiJüu, £adoif, voii'£othe, Benritaid. Musik*
gesebiehte. S. 88 v. 78.

Kiemann-Festschrift. 'S. 188.

Eiemann, Hugo. Musiklexikon. (7. Aufl.). Heft 2—8,
14—88 (SehluBheft). S. 34, 78 u. 138.

Ri^nano, von, Oskar. Die Notation des alt-

russischen Kirchengesanges. S. 138.

Rodenkirchen, Joh. WeiteibiMinfdexGluBntaotittioii.
S. 84 u. 78.

SchefUd. EnqnCte Uber die BesoldongSTerblltniMe
der katholischen Organisten, Ohorrcgcnten und
Sänger in der Diözese St. Gallco. S. 138.

Schmidt, Dr. Heinrich und Hartmann Clrich. Richard
Wagner in Bayreuth. Erinnerungen. S. i;i9.

Schmitz, Dr. Eugen. Richard Wagner. S. 189.

Schott, P. Anselm. Das Meßbuch der hL Kirdie.
(12. Aufl.): 9. 84 n. 78.

Schwartr-, Rudolf. Jabrbueh der Mneikbihllotkek
Peters für 1908. S. 139.

Seyboth, L . u^^rd. Getichichtlicber Rücklilick auf

die Tätigkeit de^ Kcgensburger Liedcrkranxes.
S. 84 V. 78.

StMwer, Anton. Dr. Witt» ein nnatarbUeber Held.
8. 84 n. 78.

Stoidt, Dr. Karl. Geschichte der MhOl ^I. Aufl.).

1.—7. Lieferung. S. 139.

Tegel, Dr. Emil-Medcrbcitinann, Friedrich. Cremoan.
Ein« Chankterietik der italienischen Qeigenbmer
und ihrer Inatrumente. S. 33 u. 78.

Wagner, Dr. Peter. Elemente den siegoiiaaiseheD
Gesanges. 8. 84 n. 70.

Weinmann, Dr. KarL KirchenmusikiliiQlMe Jnkr-
bnch. 22. Jahrp^aag. 8. 84 n. 78.

siehe Felini.

Wicdennann , Fr. • Emst Paul. XoMRtaeihlUI fttr

Schulgcsang. S. 34 u. 140.

8. Kompositionen fUr Schule, Haus, Konzert etc.

Atteahofer«Karl, Op. 142. Weihaaohtelied. a) 4 Met.
b) 4 gem. 8t 8. 88 n. 58.

Bauckner, Arthur. Fßnf Männorchöva. 8.88 11.80.

Beethoven, L. van, siebe (jiürdano.

Beliebte Chorgesängc, siehe Pilland.

Beliebte Männerchöre, siehe Pilland o. Schwarz.
Burger, Mu. Zwei fiearbeitonsen von Hoznrtschen

OuvcrtfiTcii flir Streichorcheeter, Klnvier «.Orgel
oder Harmonium. S. til.

Damm, Gustav • Schneider, Bernhard. Ltedttbaeh
fUr Schulen. (28. Aufl.). S. 32 u. 60.

Fenn, Ferdinand. Wiegenlied der U. Veifn. liL
mit Klav. S. 32 u. 59.

Gerok, Karl-Streiter, Lambert. Papsthjmne. let
mit Klav. S. 32 u. 69.

Giordano, Umberto. Drei Meister^Tertuani Fkt-
titurausgftbe. S. 82 u. 61.

Goßler, Wilhelm, Op. 1& Itied tBf viant Mluier*
chor. S. Ii2 u. öO.

Oulbins, Max, Op. 53. Drei biblische Weihnachte-

bilder, Akr Tioliacbov, Orgel (Hann.) vu Kl«vi«r.

8. 15L
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HftrtBiaaB, von An der Lan-Hochbrunn. Oratorium.
Die 7 letzten Worte Christi am Krenze. S. 32 u. 59.

Hegnunn, Masnrk» für Klar. S. 33 u. 61.
Hohn, Op. 8w •riatlovoB Ar Stnidiqwutett. 8.61.

Op. 4. AfiaQio eantabiU. FBrYioKao, Cdlo,
HRrm. (Otp:.). Klav. S. 61.

Op. R. Preis des SchSpfm. 4 Hat. n. Soli,

KUv. od. Uanu. S. 59.

Kari^BIert, 8., Op. 66. (8 NimiDOni.) Ist mit
Viiilinc »1. Harm., 0. od. Klav. S. l.ll.

Käses, Haus, Oji. 2. Acht Rcistl. Litdi r. 1 st. mit
Klav. S. 32 u. 59.

Köhler-Wambach, W.,Op. 36. Zur Ciihstfeier. ä.l51.

MendslMobii, B. F., tiolw Gfordaiio.

Mozart, Ä. W., siehe Burger u. Schfincmnnn.

Nagler, Fr., Op. 24. Zwei lyrische Stüclic für
Streichorchester u. 0. S. 151.

Zwei VortracMtOeke Uta 8 Violinen. Cello, Orgel
(Harm.) u. fflnr. 8. lU.

Pilland, Jos., Op. .')7. Weihe der Neelit Alt n.

9 Ust. S. 33 u. 61.

Op. 58. Herr, ei tHU Abend iftiden! 4 gen.
St. S. 38 n. 61.

Horfirenwaaderang. Vientinmi. Mlnnerrhor.
S. 33 u. ßO,

Pracber, Max, Op. 16, 18, äOa, 33. 1 st Lieder mit
KI*T. 8. 88 n.

PreinlUk, Karl, Op. 9. Zehn WeihnaebtsUeder.
Ist. mit Harm. od. Klav. 8. IBO.

Rafael, Fr., siehe Weinwum.
Reiter, Joe., Op. 71. TVniIkiis «rgo imd Am Uufia,

4 Iht. S. 33 11. fiO.

Schneider, Bcrohard, siehe Damm.
SehOnemann, Dr. G^. Mo/art als aebtjikriger Kom-

ponist. Ein Notenbucb Wolff^aogs. S. 32 u. hl.

Schwarz, Oskar, Op. 20. Der Matter. Männcrchor
mit BaritoDsolo. S. 33 u. W).

Slunirko, Joh., Op. 66. Drei Weihnachtsstttcke für
Violioe u. Klav. S. 33 u. 61.

Stange, Mnx. Leaaet die Kindletn sn mir kemmeo.
Ist. m. Klar. od. 0. 8. 151.

Streiter, Lambert, siehe Qcrok.

Yögeli, Frits. Elegie. 9et m. 0. od. Klav. S. 161.

Weber, C. M. Ton, siehe Oloidnao.
Weinwnrm, Rud.-RnftMl, Fr. Am Umia, 4 gem.

St. S. 33 u. 60.

Wesseler, Herm., Op. 63. Der hl. LudgeniB. Ora-
torium. Soli, gem. u. Männcrcbor, Klav. oder
Orchester. 8. 60.

Wiltberger, Aug., Op. 131. Die beilige Weihnacht
Kantate, fOr Solo, gem. Chor m. Harm. u. Klar.
S. 150.

Winter, O., Op. 57. Zwölf mite deutsche Volks-

i weihnnehtiUeder. Sil v. Klav. (nd Mb.) & lU.
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Regonsburg, am 1. Jaimir 1009.

MUSIGA SACRA.
Gflgritaidat t<« Dr. P»bs Xftv«r Witt (f 1888).

Monatsctirift für Hebang and Forderung der kathol. Kirchernnüsik.

U«rau«gegeben von Dr. Franz XftYOX Habcrl, Direktor der KircheDmuflikschnle in Rfl^eitibarg.

Nene Folge XXL, als PorlMtiuiig XXXXIL Jahrgang. Mit 12 Mnaikbeilageii.

MtmtM
1. JtdM

im 1.
~

D«r Aboiii

Mt

Jadt Ur tl M«Kii «mftiit U Mtm TM. DI* It Unäk-
tpak te 41. JalHiWBa UM Milgt t Muk: RinxelDOBunm ob»e

kim toi Jidw FoataMtatt «dar Bttdatondlmng erfol«m.

lahBltBflteniebti Oott xnm Orvl Im n«v*ii Jthrt (Van P. X. R.) — LUnryita.- Smiteln AMtttdMt.' (Von
Dr. And rens Srhmicl.) — Aus Archiven und Bililiothek^D: Rxiittploiuipii zu nnu>riatiMclien Aiiflcninffmu 1* Hüttortüchw
Sinn. — Tradition. Von P. Ladwijt Bonvin. (SchluB folpt.) — Seh)<>8«rchi v«r P. Edmund Lanier f. Von Fr»ni MoilU. —
Im Lmetimmfr; Mehr Munikpfleico in der Sfbulf. ( Ai;> Tflriiii'r.) — N i> u ii n i frfllir r i> rsi !i ie n n i> K irphinkompoii tionen

:

Karl AllmenflineiT , l'nnl Anutturri; J, O. van Hiilvn . .JhIji.^ Itriit^vi ^-Im ; I'. I. nlwip; Hnnvin; ('. S. (
'.-ilft-iu

i ;
.lohann Diebold;

AKostino Uonim. 1
1- <>rt>u?tzung (olft.) — Vermiachte Xachrlclilen nnd M i « t •! 1 o ni?en: Umtr»«« von P. Cölwitin Viv»U, 0.8. B.

ikaas AoMif, AnavialHiinicflctdbiaiidlliallan} OloUieDMer in Ocfumdorf: N«iien«beinnneen zum Oedliclitni» von P,
ButtoMjr, Qt. 9t. Hlndcf, J. Hay4a M Okt. ViKung, Berlin•OrailkMerfeUe. — InbiOtaalieniolit von Kr. IS dai
naoismi. — Aasaiicmhlatt Vr. 1.

Gott zum Gruß im neuen Jahrl

Wex bat nicht am Jahresschiaß frohe und schmerzliche Erinnerungen an seinem
Geiste vor&bcarnehen lassen? Die Gedanken Dirigenten, Organisten, S&ngers beim
Jahresschluß unil Te Deum, des Gesaiiglehrcr.s insbesondere, waren trotz schlimmer
Erfalirungen im Laufe des diiliiu<?e.schwundonon Jahres sicher auch von Hoffnungsfreuden-

blümchen uuischlungeD. Jm Sopran hofft er auf Nachwuchs, im Alt ahnt er größere

Trdbiclierbeit, im Tenor i.st eine kreischende Stimme ausgeschieden nnd eine weiche,

biegjsame einj^etreten , im Haß denkt er mit Wonne an das breite, ihm zu Gebote
stehende j:'nndament Seine üoffaunfi^n und Wünsche vereinigen sich in dem Vorsatz,

dem Gesangschor den größten TeU seiner Arbeit nnd Sorge znsnwenden; nach jedem
Jahre nimmt er nnverdrosscn die neue Arbeit auf, nicht entmutigt durch die Tatsache,

daß auf dem Gebiete der Gesaagsbildnn^ stete nnd stetige Arboif allein jene

Erfolge schafft, die beim Gottesdienste die wahre Andacht fördert, zum Leben anregt

nnd ancb äußere Erfolge erzielen wird. Ideale allein sind imstande, die Kirchenmusik
zu bessern oder die g:ute auf der Höhe zu halten. Diese Ideale können jedoch nicht

aus menschlichen und irdischen Motiven kommen, sondern nur aus geistigen und über»

iMtfirliehen.

Beim ünurftumen meiner Bibliotheik in ein größeres Lokal fiel mir soeben eine

Schrift des berühmten Wiener Hofpredigers E. J. Veith: „Balsaminen"' > in die Hand,
in welcher Denkreime aus den Papieren eines musikalischen Junggesellen (Organisten)

folgendermaßen lauten (8. 107):

„Den heili^eo Glanben in Acht mir nimm,
Der sey Dir, o Mensch! die echte Prim;
Die Uofftaang ancb erhalte «resnnd,
Sie i.st aiif diT .'^(-•;ila di<^ wülirt' .'^'^catid;

Zum gütUicbeii Willeu kliii«'. o_Herz!
mIn fi^euorsamer Liebe die reine Terz;

Trifft Mtthe Dich and Arbeit hart.

|So denke: dl«6 ist die rechte Quart;
Sagr Deinem Nächsten friedlich gesinnt,

Wenn in dieser Stimmunjc: vom ersten bis zum letzten Tage des Jahres 1909 das

Ut re mi fa sol la td vou jedem Chormitglied unverdrossen geübt, gesungen und gespielt

Und stimme za ihm die reine Quint:
So oft Du Vertrauen auf Gott erweckst,
Stärkt Dich alsbald die harmonische Sext;
Atich wie ein wunderheilsam Recept
Vi;rehre des Ungrlttcks schneidende Sept;

Sey mäßig in Worten, Speis' nnd Schlaf.

So ruft Dich der Herr zur höhern Octav

;

Dun bQreet Da seine Stimme schon,

Dann tröstet Dich süße die hirainlisclio Non."

*) Mit Baitiifw top F. L. Z. Werner. Begaubuy» G. J. Mus. 1887.
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wiril (es dürttjii .^cliuii auch cliioniatische und «'nlianrionischt' Intervalle eingesdUlltet

werden!), dann wird auch das tolgende Jahr lür die Kirchenkomponisteo, Cborslblgw
und Organisten ein gesegnetes und Ueilvolles sein.

Das wünscht die SchrifUeitniiflr, welcbe die alte Einteilunf: nLeitartikel, LUurgica,
Aus Archivfiii und Bibliotheken, Tni T.osezininier, Neue und früher erschienene Klrclien-

komi ositionen. Vom Büclier- und Musikalienmarlcte, Vermischte Nachrichten und Mit-

l^ilmigeu" beizubehalleu eutüchlossen ist.

Dieselbe ersncht darch freiwillige und honorierte Beitrige um Beiliilfe und Unter-

stfltnuig. F. X. H.

Li turgica.
Sanctus Benedictas.

1. Der Prophet isaias acbildert, wie Seraphim anf den Stufen de» Throne« uiu Ciiott herstauden
und wie der eine dem andern znrlef: Hetlfgr, hdÜRr ist der Uerr, Gott der Heerscharen, die gaoae
Erde ist voll sein r Hnrlirlikt it.') Und es r-rbrbien die Schwellen der Türen vor der Stinaie der
Rafendeii und das Haus ward voll di s Raiicli<'s (Glorie).

Noch groiiartiger lautet dx? Jkncdictus aus Ps. 117, 26. Dieser Psalm wurde gedfditet,
pachdeiD Jehovah das Volk Israel aus der Babjrlonischen Gefangenschaft erlöst liattn, zur Einweihnng
des sweiten Ttonpete 516 v. Chr. Das Volk zieht mit Lalabiu (Palmzweigeo) in der Rechten siit

dem KSnig ZoroDabel au der Spitze iubelnd in d« u Tt mpol • in und wird vom Prieaterehor begtAßt
mit den Worten: „Gesegnet, der da kommt im Mamen des Herrn."

Beide Texte — £bnM(iw vnd BeneAktia — hahen aleo einen impoeanteo, hehrea Ursprong.

2. Es ist mehr als walirsdieinlich, daß beide Teile schon seit apostolischer Zeit in den ih'tns

der ließfeier eingeschoben wurden. Der heil. Evangelist Johannes erzählt, er habr im lljujiuel die

Worte gehört: Heilig, heilig, beilig ist der Herr, der Allmächtige.-) Da der ganze liintu)lit»che Kult,

wie ihn der Seher beschreibt, das Gepräge des IrdisdieD kirchlichen Kuluui an sicli trägt, so legt

eich die Ansicht nahe, es sei da» Trisagion (Sanchta) schon zn Apostelszeiten in den HeiSkanou ein-

geschaltet gewesen. Sei dem wie ilun wolle, soviel ist srrwiß, Jali unser Lobpreis schon in den
ältesten Litargien des 4/5. .Jaiirhunderts sich findet, in jcm i des .Jakobus, Chrj'sostonins, Basilius,

sowie in der armenischen . uiozarabischfii und aiiibrosiaiiisohen. Tyrillns. Jüsl-iiof von .Iprusalem,

gibt nm 3H0 den Xeugitüufieu ab Grund an, warum das dreiinaliije Heilig gebetet werde: Wir
sprechen diese von den Seraphim zn uns gekommene Lobpreisnng (iottes deswegen, damit wir uns
im Lobgesange mit den ttberwelüicben Ueencharen vereiuigeu.*] Dieser Grund hndet eine Bestftti-

guDg in der vlehsltierten Stelle dea heil. Ohrysoitomne: Sobald dn mfen hörst, laßt nns gemein-
Mcliattlidi beten iunn voce dicentest; sobald du siehst, daß die Voih.lnpe !ierab;^elassi n w. i den, stelle

dir vijr. als neige sich der Himmel herab und die Engel siit trfii hcinicd. r.' ) Aus nll diesen Quellen
ersieh! man, daß der Lobg''saii;c Sfi»r'ii.< ilhlich ',\ar: allein es lmU .Missalien nml l»ii)Zeseii. welche
ihn nur in feierlichen Messen {mmue pttblkaej beteten. Nun gebot eine Synode von Vaisou es
sollten diese Worte auch in Fastenmessen und in Seqidmt nicht fehlen, weil pdiese sfiOe und
Siwttnschte Stimme" nie Langeweile erzpugen könne.

Wenn es nach dem Ges-aj^ten sehou uahe liegt, daii tianrtus üeit apos.tüUM;her Zeit in der Messe
Sesnngen oder doch rezitiert wunle, so darf noch mit mehr Grund diese Ansicht bezUglich des
ienedictus festKehalteu werden; denn es tinden sich ja diese Worte, wie bereits erwähnt, in Ps. 117,

d. h. in dem..CToßen Hallel, welches Christus beim letzten Abendmahl mit den Aposteln saug, ehe
er an den nHier^ gintr und die Kon^ekrationsworte sprach. Nicht mit Unrecht suchte Profestsor

I)r. Hickcll in seinem Schrittchen ^^ ^se und J'asciia auf (.i rund des Hallelgebetes in der OpferlüurKia
nachzuweisen, daß hier ein Zusamnienhane; mit dem jüdischen Pascliariius hijstehe. Gegen den
apostolischen GebnuicU dc^ Iknaluim in der Liinrgiu spridit der Umstand, daß es in der klementutiscben
Liturgie, welche in den apostolischen Konstitutionen beschriebea ist,') gar nicht enthalten ist, ebenso
nicht in der Harkaslitnreie and in der Meßerklärung des Cyrillus von Jerusalem;'') dagegen steht

es wieder in der mozarablschen Liturgie und in dem 1881 zu Oxford von Warren eierten Stowe
Missal des 6. .Jahrhunderts nnd schon mit dem zweimaligen Zusatz Ibtaannn in excdniK.')

3. Nach den heutigen Bestimmungen rezitiert der Priester das s^mctus - lienrdicUia allein üd<'r

in einem levitierten Amte gemeinsam mit den Leviten, aber nnr halblaut, weil der Text nicht fiir

das Volk berechnet war, sondern nnr für die mitzelebrierenden Priester, derzeit noch tllr die

Leviten. Wurde das Sanctus gesungen, so lag nahe, da.sselbe vom gesamten Volke singen zu
lassen, weil ja der Priester am SchlussH der l'rätation Aa> anflV'rd'-rt, in gemeinsamer Stimme
(%i»a voui den dreieinigen Gott zu lobpreisen. Diese Praxis erwähnt Gregor von T»»ur» c 5öl in

seiner Lebensgeechicht» des heil. EarUnns. indem er ersfthlt, wlihrrad ^das ganz« Volk xnm Lobe

') Ib. b, a. *) Off. 4. 8. ») Catecb. invst. V n. 6.

) Chrys. houi. III. in ep. ad Ephes. Mipne gr. 1 1 p. 2M. ») VIII c. W.
) Cat. myst. V n. «. ') Warna, litargy aad Bitual p. 334.
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des Herrn das Snncitu sang", sei ein Mädchen wunderbar gebeilt worden.') Nach einem andern
Kerichte sanieren die „Priester mit dem Volke;"*) nach dem zweiten römischen Ordo mußteu die
Sn ijdiakoiu'n allein in Rom den Gesang;: bt'sortrcn.') Nach Ordo Rnm Xi. n. 2t) (12. Jahrlinndert)
und einer Predigt deä Missionärs Bertboid von Uf^geuHburg (i^eät. 1272> üuhtiiut es noch im 13. Jahr-
hundert üblich gewesen zn sein, daß die Gläubigen das Sanctus saugen; denn nachdem er den
Gesang erwähnt bat, aetati er bei: Also aoUt ibr Gott anmfen. Sicherlich entstand die Pnuds»
daß der Chor hente allein das Smuhu singt, dvreh die weitere Amdefaniing des polyphonoi Qeaanges.

4. Nun möge die Frage erörtei t \vi>i ilt'n. \vi>lch»' zu vorliegendem Artikel die nächste Veran-
lassung gegeben bat, uftmlich die Frage: Soll das Betusdktuts vor oder nach der Wandlung gesungen
werden: Scliou iu frübera: Zeit war die Autwort schwankend und nach dem gegenwärtigen Staude
ist sie scheinbar in ganz widerspiechender Weise geltet Grandsatz ist nach Cäer. ep. Ii 8 n. 70
und »ach dem Mvbt proprio Pins X. vom 99. November 1903/) daß der Gesang Sawfm vor der
AVandlung berndpt spin mnß, ehe der Priester Ah Hostie elAvieren darf, ja der Zelebrans soll in

diesem Punkte sopar anf die Sänsrer Rücksicht nehmen. Weil nun in Poutifikaläniterti das Sancim
in der He^el in ruirljen r polypiioner Form gesungen wird, SO bestimmt das erwähnte amtliche Buch
-Coeremoniaie' für Bischöfe, das Betvdtctwt nach der Wandlung zu singen^) uud in ähnlicher Weise
kann ein Dekret der S. R. C. 12. Nov. 1831 ad 31 n. 2t>S2, 22. Ma;^ 1894 ad 3 n. 'dsn ircdeutet

werden, sowie die Vorrede »im Graduak Itomanum „de modo ii/€iuU", £ h. der Editio Me Ucaea. Ent-
gegengesetzt der Medicaen bestimmt nnnm*>hr die Editio Vatieana, welche nach der Vorrede
7. Aufr. V.M>7 (tt'tiziellen Charakter hat: Nuch Ende der Präfaüon setzt der Clior das Ämctuii etc.

fort. Während aber das Sakrament eleviert wird, schweipt der Chor uud betet mit den übrigen
an. Von einem Benedidu» ist weiter keine Rede nielir. Nach diestir Bestimmung soll also das
Bnudtettw dem Sancius unmittelbar nachfolgen. Daß diese Auffassung die richtige ist, ersieht man
anch daraus, daß SawUm und Benedidm m Ordinarium der Uesse nicht durch Doppelstriche |i,

s-nndern ntir durch einfachen | Strich getrentit sind. Eis besteht also ofBoabar zwischen den Caare-
luouiule ep. und der Editio Vatieana ein koutradiktorischer Gegensatz.

Was soll nnn ein Chordirektor in der Praxis tnn? Hat er eine mehrstimmige Messe mit
längerem Samtitg aofgelegt, so lasse er das Benedietu$ nach der Wandtune singen; in Chonümessen
aber befolge er die Vonehrilt der Vatteana, well 8anctu$ and BateäkhumBbt vor der Wandlung
gesungen werden kftnnen nad, musikalisch in denelben Tonart gehalten, ein »UBmBanhiDgeiMlss
Ganzes bilden.

5. Zum Schlüsse sei noch kurz die Übersetzung des Benodietu« besprochen. Das Wort venü
kann im Dentsohen heißen .der da kommt" oder «der gekommen ist". Auch das hebriische Wort
hfAo ist in gieidier Weise doppelsimiig und fHr nnseren Zweck nicht entscheidend. Wird iran das
B>K>:iHchui vor der Wandlnnf? p^esunj^eii, tio empfiehlt sich die Übcrsetzuuf? „der da kommt" in der
Wandlung; nach dt^r Wandlung dagegen ist aat^prechend die zweite Veraion ,,der gekommen ist"»

Jedenfalls ist der ganze Lobspruch anf Christum zu beliehen nnd nicht anf einen Ghnsten, weMier
dem Meßopfer beiwohnt, wie Kissing befiirwortet.

Mttuchen. Dr. Schmid Andreas, Universitätdprofessor.

Aus Archiven uud Bibliotheken.

Randglossen zu oratorlstlsehen laSsninoen.

I. Historischer Sinn. — Tradition.

Gewisse Anhänger des Notengleichmaßes im Choral sind sleich bei der Hand. Anderädenkenden
„historisohea Sinn und Verst&idnis für geechicküicbe Eatwicklaag" abzuaprecbeu, oder ihnen
nUangel an Rfleksiehtnakme anf die Tradition*' vorsnwerfiMi.

Was nun den alten Vorwurf betrifft, so frftgt man sich unwillkürlich, worin denn die.ser

geheimnisvolle, nur wenigen Anserwählten in Erbpacht gegebene Geschichtssinn wohl bestehen mag.
Würden die Choralisten, welche dem liturgischen Gesang den urspränelicben , zu seinem Wesen

f

gehörenden masikalischeu Rhythmus im Prinzip wieder geben wollen, £e geschichtlidie Tatsache
engneo, daß im 19. Jahrhundert dieser Rhythmus in Vergessenheit geraten ist, daß er einem andent
der Willkür anheiinKegebenen Kliythnius und u'roßenteils gar einem rhythmuslosen VoTtrajr im Gleich-
maß der Noten Platz gemacht liat; oder wt-nn die Liebhaber des J>prach}jremii(ien im litunriscben
(iesung nicht anerkennen wollten, dal) im Mittelalter die ( horalkomponisten uud - Sänj^er sich im
Vergleich zu uns aus der sprachwidrigen liebandlung des Gesauijtextes wenig machten, wie es z. B.
die so oft vorkommende melismatiBche Belastung und Hei-vorhebuug sowohl der auch im akzenta*
iereuden Latein knrs aanesprocheo«! Silben,^ als der eiafachhin oabetoateu Wortteile darbietet;
wenn die HensaraliBten historisch f^ststehrade Gepflog'enheiten ans beltannten, sie bedingenden oder
entschnldinrenden rmstflnden nicht, wie jeder andere (Teschichfsknndig'e. zu erlvlSren vermochten, so

kbnute man ihnen allerdings mit Recht einen Mangel an historischem üinu zur Last legen. Wenn
sie aber diese Tatsadien vdlanf anerkennen, jedoch die sich darin knndgebeode MnsiipHege, als

•) Hart, niirae. IT 1 C. Migne lat. 71 p. 947. *) Hcrard. cap. 16. Hard. V p. 4ÖL
») Onlü 10111. II n. ]o. >j Tit. VJI. 'J->. '*) Caer. cp, II 8 d. 71.

*) Z. B. die mittlere Silbe in einem Proparoxjtooon, wie „Dominus".
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dem jj^effenwärtieen Staod der Kuust uicbt luelir entsprecheod, als objektiv fehlerhaft und daher
ffir die neati^e Praxis aneeeiiniet oder weniger passend ansehen; wenn sie z. B. die gegenwärtig
allerdings geringe AnsRicnt auf Erhörnng habende Bitte stellen wollten, eine Verbessemng der
Textverteilnng vornehmen zu dürfen,') so läßt oder ließe sich in diesem Verhalten eine Maugel-
hiiftigkeit ihres historischen Sinnes mit bestem Willen nicht ermitteln. Oder imiü man etwa, an
nicht als historisch rückständig zu gelten, sich zu einer Vortragsmauier entschlieüen. einfach weil es

gescbicbUich erwiesen ist, daß iIa In einem Zeitabschnitt mehr oder minder in Übung war und
weil eine hentife Choralpartei niin gende fttr nie eine dem Haaiker nnerklSriiche LiebliabOTei an den
Tag legt

Merkwürdig. wiHirend man dem Postulat der t-jjracbgemäßeu Textuiiterlage und Akzentuierung
der Melodie die historische Tatsache eines früheren anderen (iebrauches entgegenhält, will man
von der ebenfalls historisch feststehenden Tatsache des nrsprttngllch mnsikalischeu Rhythmus im

geheilt würde, die dem Choral durch Verlast dieses Rbytlimas in seinem Wesen gesculageu wurde,
und so dieser Gesaug nicht mehr, weereu des Fehlens eines der mnaikaliseben fianpteleniente, wie
ein Ascheubrödl auf dem Gebiete der Musik abseits stehen mdßte.

Einigermaßen verwandt mit dem soeben besproehenen Vorwarf ist der andere, der sich auf
die Tradition bezieht. Tradition! Das ist eines der Sclilagworte, die diejenigen, welche sie stets

im Munde führen, gleichsam iu hypnotischen Zustand versetzen, oder mit denen man sich und
anderen Sand in die Augen streut Eübt Tradition sniiebe soll nlao der Hnaikflr sidi fttr einen rfajth-

muBlosen Vortrag begeistern!

Tradition ist gleichbedentend mit dem deotachen Wort: t)berileifemng. Zur riditigen Ein-
schätzung einer Überlieferung ist nun sicherlich die Frage: „"Was denn ülnrliefert werden soll",

von größter Wichtigkeit In unserem Fall handelt es sich um die Überlieferung der liturgischen

Musik, und wohl ganzer, in ihrem Wesen vollgültiger Musik, nicht eines denaturalisierten und den
kUnatieriaeben Auiehtan der Urheber wideranrechenden Vortrac&i Wie P. A. Lkosmean CEtnim
i» dumt griffoHui) sieh «adrilekt, .die Tradition legithniert die Umbildungen, weldie daa wegen
der gregorianischen Kunst nicht alterieren, sondern die Gesllnge nur variieren". Nur eine solche

Oberli^erung verdient praktische Befolgung; eine andersgeartete hat vom kilastlerischen Standpunkt
na blofi in mm Gfade Wert, «fet rie noch wig^Trttmmer der oraprllngUchen WeieiüMit harflbarntlet

Das Gesagte entspricht nicht nur einer gesunden künstlerischen Anschauung, sondern auch
den positiven kirchenbehördiichen Auordnungen. Ich hatte schon in einem andern Artikel Gele-

genheit, die diesbezüglichen Äußerungen Sr. Eminenz des Kardinal -Staatssekretürs Merry del Val
annnflUiren, der in «nem vom 3. April 1905 datierten Schreiben dem Präsidenten der pinetlichen
ChoralkommissioB die Ab«id)ten dea HelligeD Vaters kundgab, vnd die lefcitlme, wahre Tradition
dahin präzisierte, daß dieselbe _die wesentlichen Merkmale der grefjonanischen Musik bewahren
müsse . . ., 80 daß die nnfpriingliclie Reinheit nicht verloren gehe". Dies hatte schon direkt
Pius X. selbst sagen wollen, als er im Motu proprio vom 25. .April HJ<)4 für die Herstellung der

Vatikanischen Ausgabe die Weisung gab, daß außer den ältesten Handscbriflen auch die recht-
mlBige tlberlieferunfr der apitaren Jahriinnderte berttcksichügt werde. Also nleht daa Überiief^
einfachhin kommt in Betracht, sondern die rechtmäßige Überlieferung, d. Ii, eine solche, die uns

das Überliefernii^sobjekt in seinem Wesen unversehrt, in einer Form darbietet, die dasselbe um
keine seiner wesentiichen Elemente bringt Nun aber bietet die orutoristiscbe Vortragsfonn des
Chorals infolge des Cileicbma&ee der Noten und des Ifaagela an wirklich etosoea draamiachen
Akzenten daa Bild der Rhythrnnsloeigkeit dar;*) Rhjrthmns fat aber tfn weMBtllelMa Element der
Musik, er ist ihre Seele, oder, wie die alten Griechen sich ansdrOekteo, daaMinnHcbe Uid Belebende
in der Musik. Ohne Rhythmus haben wir ciue liuiue vor uns.

Die Ktaoilg oder Ummodluug der ausgedehnten Melismen, wie sie im 16. und 17. Jahr-
hundert vorgenomneB wwde nnd in der JiediGia vorliegt, wird ala ein AbCall von der wahren

*) Es möee hier sogleich der Einwurf bcrUckKicbtigt werden, daü näalioh eine neae SObenver-
teilang das aberliefefte HotaagefUge aoflösea, d. h. Noten, die an einer Gruppe snsammengebOren , aas-

einandeneiBen würde. Sehen wir zu, ob den Texttilben wniffleb diese aaHSsende und (rruppeuspreDgendc
Kraft innewohnt. Fassen wir nicht taj,'tä>flich die Bestandteile einer NotcDfjruppe, die im Gesänge auf
verscbiccIcDC Textsilben oder in der Strciclimusik auf verschiedene Bogenstriche verteilt ist, mit Leich-

tigkeit als ein Ganzes auf? Sollte unser flynthetisches Auffassungsvermögen nur beim Choral versagcD?

leb schreibe im Folgenden dieselbe Melodie bei a) mit sprachlich fehlerhafter, b) mit korrekter Textuntarlage

:

sächlich vor. Theoretisch sagt es aus Guido von Arezzo im 15. Kapitel seines Mikrologi;: „Bald, 80
schreibt er, trigt eine einiiae Silbe eine oder mehrere Neumea, bald auch verteilt sich die Nenme
anf mehrere Bilbea*. Prakttseh lehren es m» s. 6. maodie Stellen in dea vorlbidliehen AniiosBangen
denellien Mehidie an verschiedene Texte.

Ml weide im zweiten Teil dieses Artikels hieraut näher zu sprechen kommen.

Choral praktisch nichts wissen

%
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Tradition perhorre^ziert ; was nnn prostütztMlf nenanfkpimpndf ästhetisclip ErwUgTingen und Anschau-
ungen tibtT An.sdruck und t+'xtgt'iiiäßt' (leataltmig der Musik damals am Mclodiematerial fe^cliah,

das war fünf Jalirhuudertc vorhtT aus Verjroßlichkeit and ünbf liolfeuheit in i^aiiz iiiiküii^tlfriHi lH r

and radikal-ster Weise am Rhythmus dieses Melodiematerials verübt worden: dieser frülu re abwechs-
Inngitreiche Rhythmus in Noten von verschiedener Dauer wurde zum einf&rmigeD Gleichmaß znge-
staut und verflacht nnd Mjpralujscli lentBrt. Ond «ine Mlche Voitnaanaiikr , welche die Miuik
fliiiet ihr m wuentUchfln Bämentes benvDt, wird iran als «tae GroBtat dar Tradition geprieaeD
und dan iieatiseii Hasiker allen Ernstes zugemutet!

Der oratoristiach verarmte Cboralvortrag konnte also keineswegs als ein rechtmäßig über-

liefertes Objekt angesehen werdan, adbat dun niclit, wenn der rhythmisch unversehrte Choral auch
Bur ein einziges Jahr in Obong arewesen wftre, and der oratoristieche ihn in all den folgenden Jahr»
hnnderten abgelöst hatte. Die Cnoralgeschicbte ist aber weit entfernt, ein solefaee Mißverhältnis
der sich geffenüberstehonden Vortragsirrpflogenheiten darzubieten. Von dem 11. Jahrhnndert zurück-
blickend Inden wir im ersten Jahrtausend keine Spur des Systems des Gleichmaßes; bei alleu Musik-
schriftstellern, von Aribo, Beruo, Guido, Hucbald au bis zurück zum heil. Auguätin') im i. Jahr^
hnndertf hören wir nur von prop>ortionell abfl[eme88enen langen nnd kurzen Noten; nnd wenn in der
sweiten fl&llle des 11. Jahrhunderts von der NiTellierong des Notenwertem die Rede ist, so geschieht
es mit dem .Ausdruck des Bedauerns über den Abfall von der Überliefernng frftherer besserer
Zeiten. Krst vom 12. Jahrhniulert an sehen wir die eigentliche Choralrhythmik nnd die Bedeutung
der verschiedenen Notenflgun i» nacli und nach derart in Vergi'.ssenheit gi'iat.n, daß Ende des

13. Jahrhunderts Klias Salomon in den letzteren nur eine graphische Verzierung erblicken konnte,

dte .nichts mit dem Gesänge zn tun bat, ,/ad decorem et hmestalem positionis punetortm et notae ^tön,

«oit od floiiiBiMlHM, ut videtur^. Durch die im mehrstimniigen Ornanm erworbene Gewohnhait ver-
dankelt, warnu allerdings die (Sioralrfajrthmik yieUheh dem GleläimaB der Noten gewichen, aber

—

ond hierauf arilebte ich nnn besonders aufVnerksam maclien ~ neben dieser Ansfiihrnng im
Gleichmaß lÄuft parallel in den folgenden Jalirhnnderten ein Choralvortrag nach
Noten verschiedener Dauer. Dieser Vortrag gibt zwar nicht die ursprüngliclie Rhythmik
getreu wieder; er steht aber im Gegensatz zum System des Gleichmaßes, so daß die Tradition,

welche als die Trftgerin des letztgenannten Svstems gilt, selbst in den Jahrhunderten der Verfall-

xdt durchaus nicht als allein ja vielleicht nicht einmal als ycrherraehend bezeichnet werden kannl-

Kanisins-KoUeg, Buffalo N. Y. Ludwig iionvin, S. J.

(SeUnft fUct in Nr. S.)

SchloBarchivar P. Edmund Laxigep f.

Anknöpfeed an die im deflienvereinsorgMie 1908, S. 189 erOffentlichte MitteiliiDgr

über den Tod Edmand Langers sei es mir gestattet, dem verdienstvollen Manne, der ein

halbes Menschenalter lang so eifrig nnd so ertblgreich lor die Geschicke anserer Kirchen^-'

mnsilc t&tig gewesen ist nnd dessen scharfem Geiste es yorbeliBlten war, in die Befonofrageii
und „strittigen", d. i. mehrdeatigon Angelegenheiten — insbesondore anf litmrgisdieni

Gebiete — Licht an bringen, einige schlichte Worte der Erinnerung m iridnen.

') Dr. P. Wagner (vergl. „Über Choralrhythmus" in .,Zvitsehrift der J. M. G.**, 1008, S. 163 und
auch Kircbenmusikalisches Jahrbuch 1908, S. 193) ist allerding« der Ansicht, daß es nicht angeht,

Augustinus und gar noch ältere Schriftsteller, wie „Aristides Quintilian, Priscian und andere Autoren,

am ihr Zeugnis fUr den Bhyüunua des 9., 10. nnd 11. Jahxhaadeita so beftagen". Er bedanert, daß
ihn der Sloa für ebne deiartfge Methode al^ht. Nnn, alt etgeDtUehe Zeugen dnea an mehrere Jabr-'

hunderte späteren Tatbestandes werden diese alten Autoren selbstverständlich nicht vorgeführt; es ist

aber sicherlicli unbedenklich, diese Autoren zu hefruKen, wenn es sich z. B. um allpemeinpftltige. von
der Zeit uuLiUhiinsrijfe BeeriffsbestimmunRen un<l Prinzipien handelt, wie es diejenigen bexilKÜ'h dch

muüikaliscben Rhythmus sind. Das Wesen des letzteren bleibt im 9.— 11. und auch im 20. Jahrhumlcrt,
was es zur Zeit der altklassischen Griechen war, nämlich sinnlich unmittelbar wahrnehmbare ,.Ordnung
on Zeitteiloa". Uad sollte es nicht auch jetst noch geraten sein, sich die Lehn des fan 4. Jafarhundert
sehreibeaden bell. Attgaattaas so ttbertegeD, „demzufolge" die gesetsaiifliga Abnissaag «od xhTth-
miscbe 6cwcj;ung der TOna fferade der Munik eiBreataMlich ist, ^ . . and diese latsten mr nach
eigenen Maßen die WortsilDen dehnt und kürzt?"

luiicm man in solchen Dingen diese alten Schriftsteller befragt, handelt man cbcnHo Hnu;cmcsHen

wie ein Philosoph des 20. .Tahrbunderts, der sui Präzisierung stets gültiger metaphysischer Beg^riffc

den vocdniatUeben Aristoteles zu Rate sieht. Was taea denn die Orstoristen, Dom Potbter und gaaa^
Solesoies, wenn sie zur Erklärung ihres sogenannten oratorischen RbyUiaiQS| alleidincs mit wenig Olftck,

Goao nnd Qnfntilian herbeiziehen? ^Mit wenig GKlck;" denn der oratonsehe RhTtbmua eines Cicero
und eines Quintilian i>t nichts weuiun-r als eine Wortordnung im Gleichmaß der Silben, sondern, wie
diese Autoren ausdrücklich hervorheben, eine solche nach metrischen Längen und Kürzen.] Zudem, d«
die mittelalterlichen Choralschriftsteller auf die Rhjthmuslebrc eines heil. Augustin und der altklas-'

sischen Autoren hinweisen, so ist m&n wobl berechtigt, diese ihre OewihiBmftnDer sich näher anzusehen..'

Es wurde fernar ia der Xirehe aeboa roi dem 9.— 11. Jahthnadttt« ja adioa in den Annagen' dar
Chnsteahait gasaniica; die Eatatahaagssait sehr vieler Gboralittteke verllarll sieh iai jKnoa'AlCAtiUta.-
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Edm. Langer hat namentlich während der letzten 40 Jahre in die kirchenmusikalischen

Reformbewegungen mit Erfolg eingegrifEen, musikwissenschaftliche und liturgische Fragen
aafgerollt nnd diesbezügliche Irrtümer beseitigen geholfen; ein Mann, der in diesen

Dingen stets seinen kerzengeraden Weg ging und vermöge seines großen Spedalwissens
und gründlichen Fleißes zu den Schlagfertigsten seines Faches gehörte. Aber so lebhaft

sich Edmand Langer als Kritiker und Polemiker gab — ich gebrauche letzteres Wort
Mw ohne jedweden ominSeen Beigeschmack — so ireoig; trat er im öffBotHehen Leben
hervor. In stiller Abgeschiedenheit widmete er sich in den letzten 30 Jahren fast aus-

schließlich den im Schlosse zu Tetschen an der Elbe (Böhmen) ihm anvertrauten

archivalischeu Fonicliuugeu, als deren Ergebois eine „Mittelalterliche Thunsche Hans-
geseUehte" eneheinen sollte, und die denn aneh snm teil bereite im Dmek vorliegt

Er war ein Kind des böhmischen Erzgebirges. Im Jahre 1834 als Sohn eines

Schuhmachers nnd Bürgers in Weipert geboren, besuchte er die dortige Pfarrschule,

wurde dann privatim für die Prüfung aus der Hauptscbule, sodann für die aas

Ist es da Dicht ganz am Platze, so weit zurück als möi;lich bei den christlichen MaBikschriftstellem

Erkundigungen einzuziehen, um womötrlich zu erfahren, wie in diesen femabliegenden Jahrhunderten
gegUDgeii wurde und wm vmh danab Ober den Bbjtbmns der llusik dachte und lehrte. Und wenn wir da
iqpBiids «iae Spur des aogeaautea Bbjrthmu» im Oleichmaft der Noten eatderken, so daif wohl dieeee

futMB erwUint und gowirdifl^ werden. Die in Altertvin and llittdalter wie feeate sieli voftodeide
Reeitativform der Lesungen und ähnlicher Stöcke repräsentiert nicht eine solche ^'pnr; denn einerseits

ist ein Re/itativ noch lange nicht gleichbedeutend mit (ilcii hniali dcrTitne; ein üpriicbgcniäßeB Ocsangb-
rezitativ gibt eben die DebnuinrHverhältnissc der Textsilben wieder; andererseits ist man auf der Suche
nach dem der eigentlichen, vollwertigen Musik eisenden Rhythmus, ho wird mao TernnnitigcrweiM
nicht bei dem musikalieeli rudimeBtireB Becitativ anfragea, das sich ja nebr «b 8pnwhe «na iJe

Mmäk jdbt» leadeza auui wud kei entwirkeltea HclodiefonMa Unaehau haltm.
Wenn die KireheBinmik damah eia igtaa nderat Wiytbiniisprinzip in ihrem OeMiiit befolgt

hätte, .als sonst ringe um sie ijanc: und gäbe war, so wünlen die Christ lit-hcn, zum Teil bischöflichen

und kli)!iterlichcn Autnrt n bi-i iiehandlung dieses Gegenstandes doch sicher einmal darauf zu sprechen
v^ekomnicn sein: der tiigli< h in Kirche und Kloster gcptlegto KirchcngcBang mufite ibMB lieiber mehr
am Herzen liegen als der weltliche oder derjenige der altklassischen Beidea.

Und hier möge eine nicht unwichtige Bemerkung ein^eschaitet werdea. Mit Ausoahme der durch

des OrgaealgeMuig bewidrtea HiTOllieniag der Notendauer im CbonlTortmc seit dem 12, Jabduindext
iat Bowohl die Prazft als die Tbeorl» alter Zeiten nnd aller YBlker einig im Vortrag' der
Musik nach proportionellcn langen und kurzr n Noten. Hieraus folgt, dati ein solcher Rhyth-
mus als das Naturgcmäbu in der Musik an/.uscbcn ist. Dieser Rhythmus ist also in posscssionc:
um ihn seines Besitzes verlustig erklären zu dürfen, müssen positive Beweise dafür erbracht werden.

da6 er 'seinen Rechtatitel praktisch eingebüßt bat. Für das 12. Jahrhundert und die folgenden läßt

flieb In der Choralgeschichte der Beweis, zum Teil wenigütens, erbringen. Wo sind aber die Beweise
fttr die fiiUieren Jabiknndeite? In diesem Zeitraum legen im Gegenteil sowokl die Öicralschriftsteller

als die Neumen der Sltesten Kodizes positives Zeugnis fflr den musikalischen Rhythmus ab.

(Vergl. Mu»im sntm lf>08, Nr. 9/10.) Bis auf weiteres ist es also angebracht, auch wo die Autoren
schweigen, für den der Musik naturgemäßen Rhythmus einEUtretcu: und wenn wirklich eine Stelle

eines alten Autors sowohl einen der Mensnr gftnsti^n Sinn als einen solchen zugunsten des .\<iua]i8mns

saliftt, ip ist es nicht« als billig, bia awr Eibnagiiiiig des Beweiiws (Ar das Nicbtnaturgem&tie zur
Anaabme dee ersteren Sinnea ra neigen.

Es wurden oben die iiltesten Kodizcs erwähnt. Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß
ge,gi n ihre Heranziehung für die heutige Praxis Dr. P. Wagner „grundsätzliche Bedenken erhebt", „weil

es unlogisch )Ht und einn« iti:,'. fUr die Rhythmik Dokumente nutzbar machen zu wollen, die wir nach

ihrer tonalen äeite nicht leiKO küonen, und die Rbjrthmik (? L. B.) der Handschriften abzuweisen,

ohne die wir vom traditieaelleB Gboial M gut wie gar alebta weBtea*. CfvA Zeiteehiifk der
J. M. 6. IX« 8. 168).

Voreret: Pin« X. Ngt doeb in «eiiieB «eboB enrHbatM Moht proprio vom 9K. April 19M, die

gregorianischen Gesäncrc .iSollcn in ihrer T'nversehrtbeit und Reinheit gemäß der Fassung der ältesten
Handschritten wiederhergestellt werden " wenn er dann binzuntgt: „so jedoch, daß dabei eine besondere

RQcksicht genommen werde aut die ret hlmäßigr tlherliefcrung, die in den im Laufe der Jabrhundi rte

eBtaUndenen Kodise« enthalten ist usw., so soll das woiil mobt beiAen: Man berücksichtige die
ftUeitea Kodises, die allein den RbytbbM eneMnen, gar aieht, and briage ma was dl« qiteraa
ailTtbniscbeB HaBdscbriftea eatbaltea.

Ferner, wo seigt sieb denn die Unlogik nad Blnseitigkeit, wenn wir aus jeder Hand-
Hcbriftcnklasse gerade dasjenige holen, was allein sie zu bieten vermag; aus den iiltesten Kodizcs mit

ihren rhythmiscbtoi Neumen, den Rhythmus, uus den späteren rhythmuslosen dmstemati^cben Kodizes.

das in ihnen klar enthaltene Uelodiematehal, welches ihrerseits die NeumenbaiidM hi iiten nur sehr

aadeuUieb, vena asch immerbia dergeatolt bieten, daß sie weatgstea« nur KoatxoUieniog der diastema-

difbea HaadidftfteB und «am Erwdn derldentitit der ia de« beidea BaadaehiMteaUasBeB «ntbeUeaea
MeMiea^eavtai ««rdea kfaetay
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der, 1. imd 9. Oymnaeialklasse Yorbereitet, trat 127» Jahre alt in die 3. Gymnasial-
klasse zu Schlack cnwerth bei Karlsbad eiu, im Herbst 1847 in die 4. zu Komotau,
woselbst er bis 1852 das UbeigyniDasium absolvierte, worauf er in das Prag er theo-

logische Seminar eintrat 1856 wurde er zum Priester geweiht, kam zuerst als Interims-

kaplaa auf einige Monate nach Graslitz, dann nach Heiariclisgrfin. Eine ErkrankUIg;
der Lunge nötigte ihn, 1863 in den zeitweiligen Defizientenstand zu treten. Zur ßehebnnp:

des Übels brachte er den folgenden Winter in Venedig, 14 Wochen auch in Gleichen-
berg 20. Nacb der Bttckkehr werde er Kaplan bei St Heinrich in Prag, ging dann
wieder nach Venedig, und zwar als provisorischer deutscher Kaplan, welclic Stelle er

7 Monate lang versah. Nur die Abtretung Venedigs seitens Österreichs war die Ursache,

daß er von der mittlerweile erfolgten definitiven Austeilung dort keinen Gebrauch mehr
machen konnte. In seine Diözese zurückgekehrt, wurde er 1866 zuerst Pfarradministrator,

dann FMarifT in X. nkirrhc-n i K^:« i Von hier aus wurde er mit i\rn kirrbcri-

miLsikali^chen Bestrebungen im nahen Kegensborg bekannt. Im Herbste 186ti siedelte

Langer nach Prag über, um die Kateehetenstelle an der ürsnlinen-MSdcheniechnle m.
übemebmoi, mit der noch 2 Jahre lang das Amt eines Religionslehrers an der Offene
liehen Lehrerinnenbildungsanstalt verbunden war. Das Katechetenamt in Prag versah

er durch 10 Jahre, bis in den Sommer 1878. Da sich um diese Zeit bei ihm ein Bronchial-

leiden anspann, das ihm die Ansäbung des Amtes bald ganz nnmOglich gemacht hab»
würde, nahm er das Anerbieten Sr. Exzellenz des Grafen Friedrich von Thun an, die

Stelle eines Archivars und Bibliothekars im Schlosse Tetschen zu übernehmen. Schon
im September 1878 trat er den neuen Posten an and wirkte auf ihm bis zu seinem
Tode. Er hatte hier Gelegenheit, nicht nur das schon früher (1876) als deutsches Organ
des Vereins „Christliche Akademie" gegründete Blatt gleichen Namens durch 26 Jahre
bis 1901 zu redigieren, sondern auch das für die praktische Seeisorge bestimmte Blatt

^Die Hirtentascbe", das aDttnglieh selbstiadig in Prag erschien, spflter mit dem in Wien
veröffentlichten ..Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs" als eigenes

Blatt vereinigt herausgegeben. Der zunehmende Rflckgaiig seiner Gesundheit zwang
ihn, mit Ende de« Jahres 19U2 auch die Redaktion dieses Blattes anderen Händen zu

übergeben. Die Entlastnng von den zeitraubenden Bibllotbeksarbelten durch Heran-
zieljung einer gorlieL'enen Hilfskraft machte es ilim mnp-lirh . den Rest seiner Tage für

die Beaxbeilung der schon erwähnten „iMittelalterücheu Thunseben Hau^eschichte'S für

die er über ein vierteljahrhondert lang Material TWbereitet hatte^ in Angriff au nehmen.
Ich lusBo nun im Nachsteheadeii ela Vennlcluita d«r wfchügstwD Anfsftfcse Edmmid Laageis

über Kirchenmnsik toigen:

A. In der .Cbristlichen Akademie": Schlüssel nnd NoteDsystem für echte Kircbenmosik.
.Talir^ang 1876 (l). Nr. 11. — Ein Reforniproffranini für Kirchen mit InstramentalniUHik. Nr. 12. —
Die Choralrpsponsorieu £ur Präfation. Jaiirgang 1877 (2). Nr. 1 (Ergftiizang dazu iu Nr. 2).

—
Das atlerheiligiste Sakrament nnd die Miuik. Nr. 5, 6. 8, 12. — Die 7. Generalversammlung des
Aligemeinen Dent»chen CKcilienvereins iu Biberach. Nr. 9. — Das Singen der Passion. Jahr>
«u^ 1878 (3). Nr. 2. — Ein Mittel, die verstömmpiten Hochämter za vermeiden. Nr. 3. — Dia
Ite »n*#a e^^TüiiP. Nr. 4. — Verschicdcnt'r Charaktt-r d»v, Gotte8dienstf>s. CMU bfsouderer Beziebong
auf die Kiroheumusik.) Nr. 6. Das Motettunweseu. Nr. 8, 9. Das Melibuch für den Moiiik-

chor verbindlich. Nr. 12. — Die pftpsUichen Erlässe biv.üglicli diM M- t iti n, Jalirjfang^ 1879 (4),

Nr. 1. — Ein altes Musiklexikon. Nr. 6. — Die Entstebung der einzelnen {(»anglichen Teile der
Litargie. Jahrgang 1879 (4). Nr. 9, 10, 11, IS nnd Jahrgang 1880 (5). Nr. 1,2. Das Ghrin
Patri feieriioher zn Bingen. Nr. & Der Voitrag des Chorals in Bemaong and Betonung. Jabr>
gang 1881 (6). Nr. 4^ 5. — Beatandteil« efim feanngenen Hoehantet. Nr. 8, 9, 10 (auch in Separat"
abdruck). - Unreine Kanst. Jalirganj^ 1882 (7). Nr. 2, 3. - „Weltliche" Musik iu der Kirche*,
Nr. 12. ^ ]iie Vesper in kirchcnmusikallscher Hpzifliunj.'. Jahrpaug IhH"? (B). Nr. 10, 11, 12. —
Die kirchlichen Volasgi^nge. Jahr^^anp: 1H85 (10). Nr. ."i, 4. -— Das Kompletoriuin für den Musik*
eher. Nr. 11, 12. — Organische Verbindung (aucb in B«ziehnng auf litorgische Musik). — Jahr*
«U»g 1886 (11). Nr. la — Religiöse Gelänge aus B9biM0. Nr. 11. — Die kirchenmnBikalischeD
Vorschriften in der neuen Aasgabe des Caeremoniak eni$mpenm, Jahrgang 1887 (12). Nr. 1, 8. —
Der Prager Domchor. Nr. 9. — Dr. Schafhftutl nnd Dr. Witt Nr. 7, 8, 9, 10, 11, — Die
XI. Generalversaininlung de« Deutschen Cficiiienverpioea In Konstanz. Jahrgang 1887 (12). Nr. 9,

10, 12. — Die UntPrhaitiniK in dt-r Kirchenmnsik. Jahrgang IböH (13). Nr. 1. — Über Instrumental-
Kirchenmusik. Nr. 10. 11. Kanonikus Dr. Witt 7. Nr. 12. — Dan ('hfralt' Credo. Jahr-
gang 1^ (14). Nr. 2. Mozart nnd die Kirchenmusik. Nr. 4. — Ein Präludium znr 12. General-
versammlang des Deutschen (DellienVereines in Brixeu. Nr. 9. — Die Generalversammlung des
CieUieDTeranes in Brizea. Nr. 10. — Die EirDbenmiMih nach dem Willea der Kirch» N.r. Ih .r-.
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Die EntacheidangeD der RitenkoogreKation im letzten Dezenniam fürKirchenmosik. Jahrgaag 1860(15X
Nr. 1, 2, 3. — Das KomplPtoriam des Officium pat-mm. Nr. 2. -- Die Kirchlicbkeit der Stllaiteil

( inbeznp auf Musik). Nr. 10, 11. — Choralschole von P. .Ambrosius Kienle. Nr. 4. — Hat Gres^or
der Große den Kirchonpcsatip rfformiert? Nr. 6. — Abgekürzter Choral. Jahrgang 1891. (16).

Nr. 1, 2. - Die Sttlliuit; uiui llaltuiii; >i>^s Sängerchores iui Presbyter! um. Xi. 'M. - Altere
Anschaoaugeu über die liuicivlinn chori. Nr. 5. — Die XIII. Generalversammlung des Allgemeinen
Cädlienvereius. Nr. 9. ~ Die schönen Künste im Dieoste der Hamaoität and des Christentams.
Jahneang 1892 (17). Nr. 8. — Zn den Meßgesängen bei geleeeoen Uenen. Nr. & — Der DittMum»
CSdIienvereiD in Tieitmerits. Jahr^ng 1^ (8). Nr. 4. — Alter vnd nener Choral. — Jahr*
fraii^ WM Xr. 6, 7. — Die Tage von Rcfrensburc:. N'r. 9. Die iione Konstitution Aber
Kii t lifiiiuiisik in Italien. Nr. Kt, 11. 12. Eiw. ilitlit^uisclie Stimme über das kircheumusikalische
Hiyolaninito. Jahrgang 1895 (^Of. Nr. 1, 2, 4. Amt ohne Assistenz und der Gesang in der
Volkssprache. - Jahrgang 189ö (21). Nr. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10. — Deutsche Vespern. Nr. 10,

11. — Die gregorianischen Melodien. Jahrgang 1897 (22). Nr. l, 2, 3. — Kirchenmusik unter der
Rnbrik „Theater nnd Mosik". Nr. 10. - Eine CttciUenfeifir in Leitmeritz. Jahrgang 1896 (23).

Nr. 12. — Cftcillenfeier in der Domkirche in Leitmeritz. Nr. 12 nnd Jahrp^ang 1899 (24). Nr. 1. —
Die altcliri.'srlich-lateinische Kirchenmusik. Nr. 2, 3, 1. 5. 6, 7. — Eine Mnsikästherik. Jahr-

gang 1900 (25). Nr. 3. — Maß nnd Hilde. Jahrgang 19UL (26). Nr. 1, 2, 3, 4, 5. — Bemerkungen
Sd der XVL OenendveriBiintaing dei OidliBnvsniDs. Nr. 9.

R In der „Hirtentasche". a) Neue Folge. Beiblatt zum „Korresnoudenzblatt für den katho-
lischen Klerus Österreichs": Der Klerus und die Kirclienransik. Jahrgang 1H8K. Nr. 10. II.

b) Erste Fol^e, Prag (selbständig): Was ist beim Gottesdienste vom Zelebranten, was von anoeran
£U singen? Jalii f;ani? 1885. Nr. 9. — Ein Rat für die gel^enen Roratemeissen. Nr. 10, 11.

C. Im .Vaterland": Zwei Aufsätze gegen die Behanptnng Dr. Scbnerichs, „daß der AUge-
nieine Dt iitsi ]ie Cäcilienverein die InstromantMinaaili in der Kirche beklapfe*, mA swar in aea
Nummern vom 19. und 24. August 1897.

D. In Dr. Haberls „KirchenrnnsikaUachem Jahrbneh*: Wie steht der Cadlienverein zor
Instmmentalmviik? 18Ba S. 66—7a - Bin mnalknllachwi Mannikt^ des 11. Jahrinuiderli. 1908:
S. 64—81.

Das TmnsIdMBd An^neilhlte erhebt auf Vdlstiodigkdt keinen Ansprach, bewdet
aber hinlänglich, daß Edmund Langer zn den fruchtbarsten Eirchenmasik-Schriftstelleni

gehört, die der Cäcilienverein zu den seinen zählte. Seine Verdieaste werden von jenen,

die sie zu würdigen wissen, immerdar hochgehalten werden. So soll ihm denn der

Qeueag der himmlischen HeeraehareB ein ewiger dafür sein, daß er auf Erden so

begeistert nm die Reinerhaltang onaerer „Munea Mcra'^ gestritten!

Beieheoberg (Bdhmen). Franz Moißl, K. IL FrofeeBor.

Im LeaeBimmer.

Mehr Musikpflege In der Schule

Ändert Dr. Karl Storck mit Recht im -Turnier- (Hi'rausgeber Frhr. von Grotthnß).

„lü der Mosik liegt die stärkste Macht für die Erziehung znr Kunst. Nirgendwo

«trd Geniefiea ftat ao aelbetventlndUeh nun Bepradnateieo wie Uar. Nieht nnr, daß sehr leldit

die unmittelbare Beteiligung zur Erzeagnng der Musik im Instmmentalspiol und vor alb m im Gesang

sich eittsteUt, sondern auch bei dem nur Zuhörenden ruft die Musik, da sie so immateriell ist fast

notwendigerweise eine starke Phantasietätigkeit hervor; nnd zwar auch bei den sogenannten

nnmnsikalischen Menschen, die in keiner Weise befähigt sind, selber zu spielen und zu singen.

Gerade diese nicht spielenden nnd nicht singenden Menschen, die also nicht unmittelbar reprodu-

zierende Musiker werden können, pflegen sidi ein Verhältnis znr Musik dadurch zu schaffen, dab

sie Pbantadevorstelhuggen ans dem Befdie der Diehtüng oder der bildend«! Kunst oder andi ihr

Verhältnis znr Natur zu Hilfe nehmen. Sie stellen sich bei den Klängen etwas vor, oder es stellt

sich ihnen eine wahlverwandte Empflndnng ein. In beiden Fällen rqirodnjderen sie also jnit ihren

Empfindungen das Vorgetragene.

Die Mnsik ist so zv aUen ZelCen die bevoimgte dentsebe Knnst gewesen, daB man sieh in

den Schulen niemals viel Sorge um sie zn machen brauchte. Erst recht solange nicht, als Schnle

nnd Kirche Hand in Hand sringen und die Schüler selbstverständüeh SUnp^er der Kirche waren.

Außerdem wurde früher im N'oike viel mehr gesungen als beute und im deutschen Bürgerhause

wurde früher dnrehweg gnt meslsiert So hatte die Sehlde ehi voniglieh vefbsteiletes Material, nnd
der mu-sikalischeu Gelegenheiten des Lebens waren außerhalb der Schule schon so viele, daß die

Schule für jene, die sie selber bot« nur wenig zu arbeiten brauchte. Dieses günstige Verhältnis hat
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sich im Laafp der letzten Jahrz^hitT»' stetig verscblechtert. Mit der stpfiff steigeti<^on Vemtichtormilt,

GldiobmacbaDg, der steten Erscliwernng des Lebens bat der Volksgesang abgeiiümniüa.

Daß die Hansmasik anvergieicblich tiefer stellt als vorliandert oder ancb noch vorfilDfixig

Jahren, Ist vnbeatrlttra« Tatsadi«. Haß eine der wlehdgBt^ Drsaehen für dlceen Tfefittand 4«r

FTaastntisik in fler TatsadiP liegt, daß <3i*; gebildete Männerwelt der Musik immer mebr entfremdet

worden ist, ist ebenfalls unverkennbare Tatsacbe. Nicht zu lenguen ist amgekebrt, daß diese Gleicb-

gültigkeit der gebildeten Mäüuerwelt der Mnsik gegenüber, oder besser die Unßlbigkeit znr Husik

in hobem Jlaße verscbnldet ist darch die angünstigen mnaikaliscben V'erhftltnisse an nnseren

li()hereM S'ihnl' ii, Mir der Mnsikmacb e rßi , wie sie meistens von den Franen im deutseben Hanse

betriebt^u wiid, kann selbst ein gesunder mnsikaliscber Sinn, wie er den Kindern oft angeboren ist,

mtr verdoiimB werden. Jedenfldls n1)er ist die ganze Art «tor benUgen Elavieriiilifiperfi, der

dnrcbweg tecbniscb nnzureicbenden und geistig lialb verblödeten Singerei, wie sie in den Hftnsem

nblich ist, ohne alle Erziebangskraft fHr die beranwacbsende Jagend. Also die Sache ist beute auf

sieb selbst angewiesen für dm. was sie auf masikalischem Gebiete zu erreichen bat; ja sie muß iu

Znkonft die gebende Kraft 8^: von Ihr anfi zum guten Teil die Nenbdabang unserer miniludfaGhen

VerhAltniBse, die Gesnndnng nngeres gesamten Mnsikbetriebes aasgehen.

In knnstpolitischer Hinsicht — und Anmit fiUlt die knnstsoziale Wirknng ztisammen ~ halte

ich den linsiknnterricbt an den mittleren und buberen äcbnlen tür noch wichtiger, als den an der

VollEflsehnle. Das ms; fttn erste psiadox ersefaelneo, well die Yolkssdbiil« js «neodlldi wrftere

Kreise in sieb schließt Aber zunächst ist das Material der Volksschule zu .jung, als daß es sehr

weit gefördert werden könnte. Die Volksscbnie wird gerade hier nie weit über das Elementarste

hinauskommen und sich doeh am besten darauf beschränken, der Jagend einen möglichst großen

Schatz von Liedan ins Leben mltzageben. Dan Leben, in dessen Kampfe unsere Volktgogend js

leider so früh hinattsgeschlendert wird, ist die stärkste Unterstfitznng fiir die Beibehaltung nnd

Vermebrang alles in den eigentlichen Lehrfächern in der Volksschule Gelernten. Lesen, schreiben

nnd rechnen mnß der Hensdi fut jeden Tsir, Singen, Mnsik treiben braneht er nieht; js das Ter»

hältnis will es, daß gewöhnlich mit dem Aastritt aus der Elementarschule bei der Jagend der Stimm-
wechsel eintritt, so daß nun ganz von selber eine Zeit kommt, in der die Menschen nicht singen.

In dieser Zeit geht außerordentlich viel des bereitä Gelernten verloren, und die entscheidende Frage

ist dann Immer, ob nsehher eine so kräftige Anregung zar Wiederanfnahme dieser KunstQbnnf ein«

tritt, daß nn^nT^br <\e.v praktischen Betätigung und den vielen Lockungen zu anderen VergnQgungen

die Zeit zn einer ernsten musikaliscben Betätigung abgewonnen wird. Das wird onr dann möglich

am, wsnn dss geisaito Leben als solches den Beis n dieser Hnsikttbnng in sidi trägt, wem nnser

gwass Leben wieder mnslksllsdi geworden ist

Dieiäo erneuerte Einstimmung unseres Volkes zur Musik kann aber keineswegs von unten,

sondern muß von oben kommen. Es gebt durch das ganze Volk das Streben von unten nach oben,

und dieäeü Streben offenbait sich zumeist in der Kopie des Lebens der Oberen. Unsere ganze

Oesehnscksverwirrnng snf künstlerischem Gebiete beraht nicht auf Verlotterung der unteren Kreise,

sondern auf der der oberen. Das breite Volk hat seine gute Überlieferung in allen bandwerklicben

Fragen, in Möbelausstattoog, Kleidang und Hausbau preisgegeben, weil ihm naturgemäß Besitz

nnd Gewohnheit der wohlhabenderen nnd gebildeteren Stünde als das Ideale, das tn Entrebende

vorkommt. Ffir die Musik k ion man nicht so deutlich den gleichen Beweis erbringen; aber wir

haben doch die Tataaebe, daß auch in den unteren Volksschichten, sobald sie es nur irgendwie

möglich machen können, als das ideal erscheint, den Töchtern Klavierklimpem beizubringen. Wir
haben die Tstssehe, ds0 die meisten ttbiigen Instranente auch tan 7olke, wo sie früher doch ao

heimisch waren, kaum mehr geübt werden. Wir haben die Tatsache, daß die Männer, ja scbou die

Jünglinge, immer schwerer zum allgemeinen Gesang beraozuziehen sind. Selbst die Männerchörc

haben es schwer, die genügende Znbl von MltgUedem nch zn erhalten, wenn sie das eigeotlieb

Gesanff^iehe in den Terdergmnd stdlen und nicht eine Vergnngungsanstalt sein wollen. Dabei

braneht man nur zn sehen, um eine Fülle musikalischer Begabung im Volke zu entdecken.

Das Unglück beruht darin, daß alle die Mftnner, die durch Bemf oder anch unr durch ihre

soziale, sogar durch ihre rein ökonomische SteUnug Erzieher oder Vorbilder der Masse sind, masi-

kaUseih nidit Ittrdemd, meistens sber hemmend wirken. l>ettn solche nnmoslkalischen Vertreter

der höheren StHnde wirV.' n ;'i'r;irltst selber nirgendwo auf Ausübung von Musik hin, sodann haben

sie naturgemäß für die Bedeutung der Musik im Volksieben, bei Volkstesten und dergleichen, kfiii
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Verstftndiiii-. Drittonü fehlt die anßerordeutlichc Macht dt!< fi^fücn Beispiels . . . Noch imnirr ist

der Mangel dea Beispiels durch eigene Masikiibuug. Wus hat es friiher selbst an eatlegenen Orten

erae Flllle guten Kunraenmisikbeispiels gegeben, alft es noeli Sitte war, daß jeder irgendwie mnl-
kalisch Begabte ir^'^nd ein Instrument lernte und nicbt alles der DBheindicheu Klavierseadbe Ter-

fallen war! Jetzt hält f>}^ sogar in Städten sebwer, ans IHkttanten «in einigermaßen braaebbares

Streichquartett zasammeuzubriugen.

Ks versteht sich von selbst, daß bebe Lebtongen von der Scbvle nnr erreiebt werden können,

wenn 'in üir d«-r Musikunterricht von einem tüchtigen Fachmann gegeben wird. Daß diesem Mannt«

innerliaü» des LehrerkoÜPjrinTns wif» g^PR^enüber den Schülern pjne Stellnng geschaffen werden muß,

die in sich genau so viel Autorität besitzt, wie die jedes anderen Lehrers, sollte selbstverstäudlich

sein. Wie es bisber 86 oft gebandbabt worden ist, daß der Gesangsnnterricbl an der Sebnle allen

möglichen ZnRllliqrkpiten überliissen, ja geradezu als notweniliges Tbel mit (geschleppt wird, da man

doch bei den Schulfesten ein paar Lieder singen muß, ist der Schale und der Kunst unwürdig und
hat vor allen Dingen m den ttblen VerhUtntasen beigetrageu, die wir an den mristen Orten sn
beklagen haben. Auf der anderen Seite aber ist bei wirklieh künstlerischer Prie^ije der Musik an

der Schule das hohe Ziel zu erreichen: echte TCtinsterziehung der Schnlerwelt selber tlnrch die

Kunst, wahrhafte Heranbildung der Jagend für den ticnuß der Konst im späteren Leben und Vor-

bendtnng der zn den bfiberen LebensiteUangen Bernftaen snr BrlttUoiif der hoben Aufgabe, Kanals

ersielier m sein fllr das Volk."

Neu und früher erschienene KirchenKompositionen.

Dss Seqmem von Karl AlimeBilBger für gemi.schten Tierstimmigen Chor, Op. 7,

liegt in 2. Auflage vor.^) Dasselbe wurde unter 1712 in den Cäcilienvereins- Katalog
aufgeüommen und hat nun den Verleger (friiher Zuiusteei^, Stuttgart) gewechselt.

Paul AnaUiccI bringt die wechselnden Meßgesänge tür die 3. Messe von Weih-
nacbt«ii und fttr den Nei^abntai^ in mensnrierter einstiinniiiirer Kantilene mit Orgel-
be;?lcitnn=:') in ähnlicliera Stile wie für das Rosenkranzfest. (Verp:!. Musica sacra 1908,
Seite 105.) Auch Uber- und UntersJtiramen können die schön (ioklaniierten Texte wirk-
sam zu Gehör bringen und so der liturgischen Vorschrift vielleicht besser genügen als

bei schlechtem Vortrag der Choralmelodie.

Ein feierliches and äußerst würdiges Requiem für 4 Miinnerstimincn nüt Orgel-
begleitung bietet J. G. van Baien als Op. 4h.^) Die nämliche Komposition ist in der
Ausgabe für gemischten' vierstimmigen Chor im Cäcilienvereios-Katalog unter Nr. 2702
dnrdb Beferate von Dr. Ahle ond Aug. Wiltberger aufgenommen. In vorliegender
Bearbeitung erregen die hohen Töne des I. Tenor (sehr oft // und aj bei vielen Chör^
große Bedenken. Du.s Vorspiel zum Introitus und Benedidus kann füglich wegbleiben,
uui der liturgischen Vonschrift genau nachzukommen. Das Dies irae ist durchkomponiert
und die Verse sind verschiedenen Stimmen als Soli zageteili Das Besponsoriom Libera
fehlt. Dem Stile nach hält die Komposition die Mitte ziriscbeD Streng and modern^
bedarf aber guter Proben und schönes Stiramenmaterials.

Die 1., 3., 5. und 7. und anschließend die 2., 4. und 6. Strophe des Weihnacht«;-

hymnns Sedemptor ornnium sind für drei Männerstimmen mit Orgelbegleituog
von Jittm Börilrtglfo einfach and wilrdig ]comfk>Diert*)

Requiem und L^eranBßh der Vatikanischen Ausgabe, mit musikalischem Rhythmus
and Orgelbegleitung verseben Toa Lndwig tafii, 8. J., 0{k 90. Den Lesern der Mwieo

JfMMpro Defmdi» ed4 voce« ioMquiile«. Saveniburg, F. Alber. Pertitiir9M,4 StinineB ik 85 ^.
Tn NntiviMe Domini fad terliam Missnm) rl in ('innnncis-io'n' Doinini. T'r'»i»riuin 3Ii8onc ad

cborußi «Diu» vocis mtdiae eoinitantc urgano vel hannonio. Turin, .Mareellö Cupra. Partitur und
StiniDo !»o t'i, .'Stimme 10 ^.

*) Miampro Dtfunctu. Beqnicm ad 4 voc viriL orffMO oondtaat«. Utrecht, Witwe J. B. vau Boasoin.
1A06. PertituT 9 ^ 90 .dl, 4 Stimmen l J( f& JSf.

*) II>/»itms j,r(j ftato Nntivitatit Domini , nd tres voccf« viriles (Tenor I, Tenor II, Bafi) organo
i-^mitante. Turin, Marcello Capnu Parcitnr und ätinunen 1 ^ 5 9 ätinuae ä 10 ^.
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Hicm sind die Grundsätze bekannt, welche der vielseitige .Tesuiteupater iubetrefif der

Kh>thuiustra{?e des gregorianischen (.'horales vertritt. Der Römische Stuhl hat bisher

die RbyUiuiuslrage otfen gelaj^.seu, denn sie ist wirklich bisher nicht überzeugeod geldst

worden. (Ifan sehe den Artikel Bonvins in vorliegender Nummer 1.) JedenfaJlg werden
die (^esansgohöre in Dputscliland. bezw. deren Leiter sich schwer entschließen können,

die Gleichwertigkeit der ^'oleu trotz der Verschiedenheit ihrer äußeren Gestalt als

Hauptrcgel für den Vortrag aumnefamen nnd durdunfttliren. Das vorliegende Bequiem,^)

dessen Begleitoog äußerst einfach und natfirlich ist, sucht nun den Anforderungen des

mnsikalischen Rhythmus und der lateinischen Anssprache nach Möglichkeit Rechnung
2U tragen. Die gewählten modernen Noten liaben den iJauerwert, den sie überhaupt

in der Mosik besitnen nnd nnterscheiden rieh, g^eidi den Silben der Sprache, in längere,

lange, mittlere und kurze, so daß der Isotonie, dem schläfrigen und einscliläfernden Vor-

trag vorgebeugt ist Natürlich muß auch bei der gegebenen Notation auf das Ernst-

lichste vor Überhastung und villkfirlichen Manieren gewarnt werden. Bonvin hat de»
Text, bezw. die Melodie aufs treueste wiedergegeben (nach der Vaiicana), deklamiert

ihn jedoch mit einer rhythmischen Mannigfaltigkeit, die lieleliend und erciuickend wiikt
Es ist zu wünschen, daß in der Rbylhmustrage, wie sie Bonviu lösen will und schon in

der Missa Orefforiana I, wie in orUegendem JBtqttiem versucht hat, eine Verstindignng
erzielt werde. Was nützt der Text eines Gedichtes oder poetischen Anfsataee, weun
derselbe nicht deklamatorisch schön und vollendet zu Gehör gebracht wird?

V. S. Calegaii, Op. 248.*) Nur die Strophen Tarünni crf/n und Genitori siud für

Sopran oder Tenor kuuipuoiert. Eine zweite Stimme als Alt ist imitatorisch eingeschaltet,

kann aber natürlich nicht beim Vortrag der Obentimme durch Tenor gebraucht werden.

Das ganze klingt zn formelhaft

Das liequiem für eine Singstimme mit Begleitung: der Orgel oder des Harmoniums,

Op. 37 von Johann IMebold, ist in unwesentlich verscliiedener Bearbeitung, die mau
abor nicht als Nenaulhige bezeichnen kann, erschienen.')

Agwltalt Bonill schuf eine Festmesse zu Ehren des heil. Bischofes und Kirchcn-

lelirers Augustin lür vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung.*) Erfindung

und Durchführung der Messe siud von Kunstwert, voll heiligen Ernstes, in der Orgel-

begleitung, die auf drei Systemen steht, sorgfältig ausgearbeitet Die Motive sind polyphon

durcligefnlirt, die Deklamation ist schwungvoll, das ganze wirkungsreich. Der Komponist
hat sich an kein Vorbild gehalten, nirgends ist Schablone, alles ist voll Geist und Leben.

Was ab^r Referent beanstandet, sind, besonders im Gloria und Credo, die vielen Einzel-

sätze, welche, Öfters durch unnfitze Zwisclränspiele unterbrochen, den Text zerstttckeln

und die einheitliche Gesanitwirknng abschwächen. Der Organist und der moderne Kontra-
punktist steilen zu sehr im Vordei^runde und .schädigen die fließende Deklamation des

liturgischen Textes. Die Teiluug der Männerstimmen z. B. in Domine Dens und ähnlich

in Dumine fili. Et incamatns est usw. ist gegen den reinen Satz. In modulatorischer

Beziehung setzt sicli der Komponist keine Sciiranken; besonders hart ist das Confiteor.

Außerordentlich leichte und homophone Sätze wechseln mit schwierigen und rhythmisch
verwickelten Stellen, die viele Proben erfordern. Der Organltt muß sattelfest sein und
die Registrierung flink nnd sicher beherrschen. Der Sopran muß oft auf dem hohen ^
deklamieren! Die dynamischen Forderungen reichen von fff bis zum 2>PPP ""'l ^i'id

oft sehr unvermittelt, z. B. von pp zum f und wieder pp. Die Neuitaliener suchen

') Missa pro Defunctii <\aUlljvxto. fMtioix^m nt seciinduni rliythtiiutn inusicaieni hamionice
ornavit. Ri-geoKliuri;. Friedrich Pustet. IHOM. f\irtitiir I .H 'JO 4 .St i inm-Exemplare 40 ^.

*) Tantum ergo, ad cboruiii iiniiis vel duuruin vocuin acqiialium vcl inacqualiDm annonio vel orgaso
eomitante. Turin, Marcello Capra. Partitur und Stiinmc 1 Jn, Stimme 10 i^.

*) Op. 37 erschieo laerst bi» Pnatet, RegenBbnrg und ist im CScilieoTereins-Katalog unter Nr. 1960
anfeenommcD. Dic^c 1909 erschienene Aufgabe ist im Vorlae: von L. Schwann in D&sa«doxf mit einem
Vorwort dcR Verfassers von .luli 1908. Partitur I .U Vi ^. Stimme 20 ^.

*) ilrtind Hohmir in onnrr di S. Aijnstinn VfKi'oio e Dottort, a qimttro voci di.^pari (S. f. T. c B.)

con accompagnamt nto d' t)r>jano. t'reis .1 Lire. Sopran und .\lt vereinißt TjO Cent. Tenor- und Buü-

itimme 50 Cent. Mailand, A. ßertarelli & Cie. Die Mesnc ist dem Monsignorc Dr. Angelo Nasimi,

KaaoDikui der Hetropolitankirche und Direktor der Zeitachrift «JftMioa «acro* in Mailand gewidmet.
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zuviel nach neuem Stile und können sich mit ihren klassischen Vorbüd'^rn nicht mehr
befreoodeD. i>ie Deklamation des Individuums steht bei den bolisätzen zu sehr im
Vordttgruid der EirdieiicliDrlriUiiflL F. X. H.

(Foitsataong folgt)

Yenniiolite Natihrtohten und HttteUiingeii.

1. ümfrage. P. Cölestin Vivell 0- S. B. in Seckau (Steiermark) hat eineu amfassendca
^ndfCX Berum" (4") und einen „Index Initiorum" (8°) zu den Scriptore» dt muaiat von Oerbert, and
OouMmaker fertiggestellt. Da er in diese 2 Indices ancb die anfior Gerbert and Conssemaker
edierten lateiniflctiAU Mudiktraktate und die lateinischen Überäetzunren der griechischen Traktate
aafbehmen mirfi, so bittet er, ihm Titel, Heransgeber and Verleger dieser Editionen anzugeben.

Die bereits ihm zogekommenen Traktate sind: 1. Bortii De inatituL musu-n 11 5. von Friedleiu,

Leipzig, Teabner lti67; 2. Musiea practica Bartol. Sami de F. von T. Wolf, Leipzig, Breitkopf lyOl;

d. Anonymer Mosiktraktat des 11.— 12. Jahrhandert von T. Wolf, Vierteljabrschritt IK; 4. Tonarim
TeUchetutit von iädm. Lwigei. Kirchemiinsikalischca .Tahrbacb, Regensbarg 19U2; 5. Tonarius T. Tmnger
de Königtib. von F. X. Mattluas, Graz, Styria 19<J3; 6. Tractatut mimcae scientiae Gobdini Person

von U. Müller, Kircbenmasikalisches Jahrbuch 1907, Regensbarg.

Da der sachlicbe Wert der 3 lodioe« dnrch AofnaJune aller Aoagabea bedenteod erhOht wird,
sei obige Bitte deu Verlegern, AntiqnareD und Heraosgebem von Mnaiktraktattni, sowie anderen
JB^nnden der MusikwiÄSt^risrlKLf'T angelegentlicliat empfolilen.

2. X Aussig. Dem Ciiordirektor an der hiesigen Dekanalkirobe Herrn Ferdinand Dreßler
wurde, wie wir ertahren, anläßlich seines {JOjftbrlgen verdienstvollen beruflichen Wirkeos das
Ehrenkreaz Pro eccUtia et potU^ot verliehen. Diese Verleihnng ist ein sichtbares Zeichen der
Anerltenmmg dessen, datt Herr Chordirektor Oreßler in Ansflbuug seines Berafts allzdt dem besten
künstlerischen Geschmackc Rechnung: trn^, jeder Verflacbung abli I J, unter seinen Berufsgenossen
eine hervorragende btellaug ciLuimüii uiia iu Aussig die Kircbeiiiiiusik aaf einer anerkannten Höbe
hiilt. In hiesigen masikali^ l 'n iireiscn. sowie bei deu persüulichen Freiiiideu des Ausgezeicliiieten

wird die Nachricht dieser is^brung, die iaterassanterweise gerade am Vorabende des morgigen
Oebnrtstags des gesehitsten Tonicttnstlers eintrifll, lebhafte Anteitaiahnie hervoimfen. (Brave! D. &)

3. O Programm zn df r am Sonntag, deu 20. November 1908 im großen Saal - Ir Katholischen
Gesellenhause^s vom Pfaiiuicilienverein Deggendorf veranstalteten UÄcilienfeier verbundeu mit dftr

(leueralversammiuug des Vereins: 1. Uuveruire zur Oper ..Titus" für Orcliester von W. A. AIozarL

2. Cacilias Gebet, Chor mit tioio und Orciietster von Geoi'g Zoller. 3. Vortrag: Die knltnreUe und
lltai^isdie Bedeutung der Kirciieumusik. l. ^leditation für Violine und CeUosolo, Klavier nnd
Harmonium von Bacb-Gounod. 5. Feierlicher Zug zum Münster ans der Oper „Lohengrin' für

Orchester von R. Wagner. 6. Erledigung der Vereinsaugelegenheiteu. 7. Intermezzo aus der Oper
«CavalUiria Rusticanna" fUr Orchester von Mascagni. s. Der 42. Psalm für gemischteu Chor, iSoli

nnd Orchetiter von Mendelssohn. 9. Volksliedcben und Märchen fdr Streichorchester von Komczak.
10. Marsch für Orchester von Fr. Schubert. Anmeldung zur Aufnahme in den Verein fü% passive
Mitglieder nimmtjederzeit schriftlich oder mOndllch der Vereinspräses (Uochwürd. Herr Stadipfarrer),

oder der Vereinskassier (Herr Spänglenrndstsr tkhneider) entgegen. (Vereinsbeitrag 1 M), Aktive
Mitglieder zahlen keinen \'ereinsbeitrag. Anmeldmigein sind sn den 1. Cbonnelster (Stadtpfitt'relior-

regeut Vinzenz Göll er) zu richten.

4. % Znm GediU htnis an F. 3iendeIi(8ohn-BarthoIdi (100. Geburtstag am 3. Febr. 1909),

G«OM Fr. U&ndel (150. Todestag am 14. April 175«») nnd Joseph Uaydn (iUU. Todestag am
31. llal 1909) sind Cbor« und Initmmentatkomponäonen für Schülerkonzette im Veriage von
Chr. Vleweg G. id. b. H., Berlin - Großlichterfelde ergchienen. Die Redaktion empfiehlt
aufs iebhaltüäte deu Dirigenten der Cäcilien vereine von getiaouier Firma das schöne V'erzeicbnis

gratis und franko zu beziehen nnd der großen Kleister iu weltlichen Anffubmngeü zn gedenken.

5. Inhaltsttbersicht von Nr. 12 des Cftcilienvereinsorgaiia 1906: Vereins- Chronik:
Versanunlnng des Diözesan-Cäcilienvereins Seckan-Cirax in Stainz; Berieht ttber den Cäctllenverein
Oberwallis, Diözrse Sitten; Feier de^ 70jährigen Stiftungsfestes des katholischen Kircbenchores
„St. Gregorius" uud ö. Bezirksveraammluug der i^farr-Cäcilrenvereine des Westerwaldes zn W irees

;

Jahresversammlung des Bezirks -CäcilienVereins Landau; Bezirk.^- ('.teil icnlL.st in Großlittgen (Kreis

WitUich); 20. Plenarsitzong des Cäcilieuvereins der Diözese Rottenburg in Stuttgart.— Die drei Tage
nach Weihnachten. (\oii P.A. W.) — Rundschau der deutschen kircheamnsikalischen
Zeitschriften von Juli mit November l!t('8. Vermiiichte Nachrichten und Notizen:
Ein ntu<T Hau.st»-in znr Kirchrnmui^ikrelurui vuu F. Tiiere.sins Mayerhofer; Breslau, Moosignore
Emil Nikel zum Doktor dt r Tlieologie ernannt — iDhahsubtrsiclit von Nr. 12 der Mtisica aacra. —
Ulieue Korrespondenz: Abouaementseinladnng. — Anzeigenblatt Nr. 12. — Titel and Inhalls-

verzeicbuis zum 43. Jahrgang und Bestellzettel für den nenen Jahrgang, sowie Sachregister
Seite XXXXU—XXXX zu den 3500 Nummern des Cäcilienvereins-Katalogea.

Dmck nnd TerU« von Friedrich Pastetin Reg^ensbug, OesaBdIeiisMBe.

Nebst AsMiireabUtl.
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MUSIGA SACRÄT
0«gittiid8t von De. Trasi Xatoi Witt (f 1888).

'
loDatsGlirift für Hebnng und Förderung der kathol. KirchemiisiL

Henit«g8c«ben von Dr. Frans Z»Ter Haberl, DirekUnr der Kirelieninnifluehale In Begenrinnf.

Nene Folge ZZL, ab Portaetzmig XuuL Jabngang. Mit la Ifnaikbeilagen.

Die „Mutiea nun" wird am 1. j«den Monata aaaKrf^bpn , jpdfi der 18 Nummern umfiUlt Ii 8vit«n Text. Uio Ii Mflrik-

tfrillftr werden im 1. SemesUir Tonendet. Der Abonn-'ii:i'i.ti<iriH iI^h 4!;. JubrgnnK* 1909 betrügt S Mark; Einzelnummern 0||K*
MnaikbeilaRen koaten SO PfenniR«. Die BritielliiiiK kann bei jeder Püitsnitalt oder BurbhandlunR erfolifen.

Isb&lUnbenicbt; Zur Gvmnaatik der Stimme. Von A. Fröhlich. — Aua Archiven nod Bibliotheken:
RaadgloMMi sn oretohatischen Aufieraiwon. I. üi<itori»oher Sinn. — Tradition. Von P. Lndwte Boavin. (SohlaA.) — Im Le««-
limnier: Zum SOi Todc<i»ne Dr. Franz Xaver Witt«. Von Dr. Karl Weinmann. — Neu und irOher «rsehienene Kirchen-
konpofitionen: M. .1. KltfnlK'inipr i3i-, Hieronvmin Frescf»!»!»!-!! Jii!. Hjsl Vinz. OoUer; Mich. Haller (3); Viktor Keldorfer;
J. IL HMber-C. Ett Dr. Fr. Witt; Fr. Ki.nov,..'; Tli. I^.l.tnillcr; .l-ii. (i-. .Meuerer; A. MQIIer; Jo«. Nieter. {SeUat fol^.) —
Beirinn de» 35. K II r»u s an ! e r K i r r Ii r n in u <. i k sch u 1 e in Ke i- ti ^ K » rir. Von p. X. Haberl. — A >i ff 0 h rii n e 'ios R ledel-
verein"- in LeipziR. Vnn Dr. H. Lobinann. — Verm i .h c Ii t o N iic Ii ri clj t i-d und M i 1 1 eiln nReii : Düs'i.ilJciri , Ais dem
Te*lameiit^ Geviierts; t ü. A. Usch; Konstanj!

, 26JllhrieeK Jubiiilum dts {'linJienvcreiiis ; ü»«ofr(f, Kirclii-missikalis. be Au(T(lhninK
und OiKelweihe. — Inhallsabenicht von Nr. 8 de« CJkcilienvereinsori^nii. — AnzeiirenbUtt Nr.

Zur Gymnastik der Stimme.^)
Von A. Frniilicli.

Der Lehrer brauclit seine Stimme zum Sprechen, der Sänger zum Singen, der

Bedner znm Beden, der Sedsorger braneht sie aber bdoi Hodiftmt, bei der Vesper usw.

zum Singen, auf der Kanzel zum lauten Reden und in der Schule und im Beichtstuhl

zum Sprechen. Die Stimme ist iiir den Seelsorger also von allei^ößter Bedeutung; er

hat also auch alle Ursache, seine Stimme zu pflegen.

Wi» Tiefe Oeisttiche gibt es, welche durch Austrengmig beim vieien Sprechen
md lauten Reden von Kehlkopf-, Lungen - und andern Leiden befallen werden. Einer

meiner Bekannten, ein noch junger Professor, fülilte sich nach seiner Vorlesung stets

stark ermüdet Das Sprechen strengte ihn sehr an und diese Anstrengung wirkte auf

das ganxe k(toperliche JBeflnden in schlimmer Weise ein. Das Übel wuchs so sehr, daß
sogar Blutspucken zeitweise eintrat. Daß er verschiedene S|)ezialisten konsultierte,

Kuren, ja operative Eingriffe sich machen lieii, ist begreiflich, aber nichts wollte helfen.

Die Spesdalisteo erklArteo, so etn alter Bachen- nnd Kehlkopfkatairli sd nicht melir

zu heben. Wäre das Übtt fortgesehritteii, so hätte er an eine frfihieitige Pottioniening
denken müssen.

Da riet ihm ein Geistlicher, der als Prediger in einer Stadt tätig und der früher

mit demselben Leiden behaftet war, er solle Spreebflbnngen bei einem Sprech- nnd
Gesaaglehrer nehmen; nur dadurch sei er von seinem Leiden befreit worden. So
komisch das klan^, so ß-nt bewährte sich das MitteL Es ging ja anfangs sehr langsam,

aber allmählich ging das Sprechen leichter.

Der Grundfehler ist bei vielen eben der, daß der Lnftdraek, der snm Sprechen,

Reden und Singen notwendig ist, eben im Kehlkopf gebildet wird. Dadurch wird das
Sprachorgan überanstrengt Der Luftdruck muß vor allem durch Einziehen und die

Tätigkeit des Zwerchfelles erzeugt werden. Das ist manchen Menschen ganz natürlich,

and^ müssen es eben durch Ui^sere Übung lernen.

In geistlichen Kreisen ist Idder die Kunst des Sprechens, welche mit der Kunst
<h< richtigen Atmens eng zusammenhängt, noch sehr wenig bekannt. In Schauspiclor-

kreisen legt man ein sehr großes Gewicht darauf. Und es sind eine ganze Reihe von

') Au^ ,.Korrp5ipoDd«-ni^- und Offcrtenlil.ttt für die gesamte katholische Geietnchkeit Deuteddaads",
XIX. Jahrgang, Nr. 1. Begeosburg, Veilagsanatalt, Torm. J. Q. Manz. 1909.
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Werken in den letzten Jahren erschienen, welche diese wichtige Knnst gründlich

behandeln. Die meisten dieser Werke sind leider mit so vielerlei termini technici

beschwert, daß sie ein mediziDiBeher Laj« kaum yerstelit Die Kvnst besteht darfai,

durch Übung es dahin zu bringen, gut zu sprechen und zu singen, die grüßte Kraft
nnt\ Ausdauer dabei zu entfalt+^n und doch den Organismus so wenig als möglich zu

ermüden. Zwei kleine Schriften können wir unsern Lesern en)pf'ehlen, welche klar

und leicht verstandlich die Sache behandeln. Es sind dies ^Die Atmungskunst der

Menscbon in Yprhiiulnng mit Ton und Wort im Dienste der Kunst und Wis^^i nsrhr^ft'*

von Jeaune von Oldenbamevelt, Spezialistin für (resang, Deklamation, hygienisches

Sprechen und Atmungsgymnastik in Berlin. Verlag von WÜh. Möller, Oranienburg.
Dann: „Gymnastik der Stimme g^tötzt auf physiologische Gesetze. Eine Anweisung
zum Selbstunterricht in der Übung und dem richtigen Gebrauche der Sprach - und
Gesangsorgane" von Oskar Guttman. (7., vermehrte und verbesserte Autiage. 1908.

Verlagsbndihandluig J. J. Weber in Leipzig, gebunden Z jH 60

Wir müssen ja nicht denken, daß hier eine ^;anz neue Kunst entdeckt worde und
gelehrt wird. Diese Kunst ist schon alt, sie war m Deutschland wie so manche andere
Kunst verloren gegangen. In Italien hatte sie sich unter den Schauspielern in der
Tradition erhalten.

Von den buddhistisclien Priestern ist bekannt, daß sie sich üben, möglichst ruhig

tief zu atmen und den Atem lange anzulialten. Die Griechen und Rtlmer benutzten

die Atmungsgymnastik zu hygienischen Zwecken, besonders um einen schön gewölbten

Brostkorb m erlangen.

Hdran wir Oldenbamevelt enäUen.
„Vor ungefähr fünfzig .laliren wurde in Paris eine Koünni^sinn '^niannt untor-

suchen, was der Grund sein könnte, daß die Gesangskunst so zurückginge, mit Aus-
nahme der gottbe^adeten Sterne, die damals am mnsikalisehen Firmament glänzten-

Man kam zu der Entdeckung, daß die mangelhafte, ungenügende und unbewußte
Atmung die Hauptschuld daran trug. E.^ entstanden bald darauf über dieses T)iema
eingehende ernste Werke, wie von Dr. Scgond, Cruveilhier, Daily, Poisseule, Marchai
de Galo usw. Frankreich gab also das Signal zur Aufweckung der lange eingeschiafenen

Wissenschaft. Nun kam Deutschland au die Reibe und bemächtigte sich der höchst

wichtigen Sache. In den Ärzten .Neumaiuif Bleking, ^Niemeyer. Steinbof und Rud. Weil
ftnd oieBe Therapie Ton der Zdt an bis jetat warme Vorstänae, Vorkftmpfer nnd Ver>
breiter. Es sind noch viele da, die, überzengt von der großen Bedeutung, der Sache
fortwährend eine Lanze für die Haupttherapie des menschlichen Körpers brechen.

Keinem gelang es aber, diese Gymnastik so praktisch und so deutlich zu erklären, wie
Leo Koller, ein ameiikaniseher Gesangslehrer, der als der erste betrachtet werden mag,
der für die Erlernung dieser Kunst ein bestimmtes System schrieb."

ToRTiTip von Oldenbamevelt will auch Heilungen von Lungen-, Kehlkopf- und
Magenkaurrheu, ja selbst Heilungen von Asthma erhielt haben. Allerdings müssen

alle solche, die leicht zu Erkältungen und Entaiindungen der Luftwege neigen, sehr

vorsichtig sein; denn der geringste Temperaturwechsel beim Atmen zieht Erkältung

nach sich. Asthmatiker müssen zu der Atmungsgymnastik wenigstens im Anfang die

Dr. Knhnscbe Saugmaske benützen, welche durch die Gesellschaft fflr mediainisdie

Apparate, Berlin W., Linkstr. 31, zu beziehen ist Leider kostet sie nodi 20 .^„und

nützt sich bezüglich des Gummis sehr bald ab. Auch wird für tief einprewurzelte Übel
viel Geduld notwendig sein, besonders da Rückialle den Kranken mutlos niacheu.

Was wir hier aber vor allem empfehlen, das ist, daß alle Gesanglehrer in Knaben-
nnd Priesterseminarien die GmndiB.tse der Sprech - und AtmungskuuBt grOndUch l09>

haben und bei den G'^sangsübungen zugrunde legen. Es könnte da gar mancher junge

Seminarist sehr großen Nutzen für die ganze spätere Tätigkeit erzielen und vielleicht

Ton viden harten Besdtwerdm, die ihm seinen Beruf oft unmOglieh machen, bewahrt
bleiben.

Der Klerus soll -^ifh alle neuzeitlichen Erfahrungen wold zunutze machen, um das

möglichste leisten zu können; er soll sich nicht gegen solche £Irfahrangen abschließen
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und .sie gering acJiteu. Ich weÜ5, daß mau in dieser Hiasicbt in Klei u.skreisen leider

an ofk der konserviktiTeii Richtung huldigt — aib«r diese mcbtung manchmal teuer
bsEahlen muß.

Wie wichtig ist diese Kunst für solche Geistliche in Großstädten, welche trüber
oft mehrmals in Versammlungen reden, dazn noch Unterricht erteilen und lang im
BelehtBtiihl spradien mfisseo. Dureh Übung im richtigen Atmen kami es jeder einiger-

maßen gesmide Mann wirklich weit bziBgen.

AoM Arehiven und BibUofheken.
nlolniai zi ontnrlstlKiien lullenniti.

(Sclilofl ans Nr. I, Seite 3.)

Ohwt h] mir nirht Doknincntn in dt r gewünschten Zahl zur Vert^jSfnng stehrn, wolle man mir
«loch eriaiibcn, dieser uucU wenip; besprochi ueii Frage der |iarallellanfendeu CTCgeutraditioueu dorcli

Anfiihmng von Beispielen und Belegen mit einiger Aiisflihrlichkeit näher zu treten.

Betreffs des 12. Jahrhunderts sind mir leider keine diesbezäj^lichen Aussprüche der danMr
Ugen lütusikschrlftsteUer bekannt; vielleicht sind andere hierin gtficklicher.

Im 13. Jahrhundert aber bringt uns der in Franlcreicb lebend* DomiitilauMr Hiero>
nymas de lioravia die gewdaachte Kunde. Er hJnterlieO einen Traktat J>e Musiea\ in dcflaen

95. Kapitel er zuerst unterscheide zwlseheii Ch4»al .insoftm er selbstSodig gesungen wird* und
Choral, „der dem Diskantns unterworfen wird"', d. Ii. als eine der Stimuien der mehrstimmigen
Musik üeraiigeziigen wird. Hieruiivinns t-rklärt ansdrücklich vom selbst.liidi}? auftretenden Choral
handeln zu wollen. Im folirendeii lvai)itel. in welchem er den Di.skatitas be.spriehr, kommr er auf
erwähnten Umstand in klaren Worten nochmals zniück. „Er schreibt zwar: Es ist ferner zu
bemerken, daU alle Noten dee OoHtwi planus lang sind und einen gansen Taltt ausfüllen . . . Die
Noten des Diskantns siod dagegen nach Kürzen und Längen abgeaeiiReo:'* am Band fOgt erJedoch
hinzu: „Was bler Tem fimivg jaanu» gesagt ist, widerspncht nicht dem im Torhergehenden Kapitel
Grsagten: denn dort handelt e:^ sich um den liturgischen Gesang, insofern er allein
au.sgbfülirt wird, hier aber sprecht» ich nur vom Cuutus planKs, der dem Diskautus
unterworfen ii^f. Also von diesi-m eigentlichen und selb.stSndigen, nicht etwa einen Teil der
mehrstimmigen Meosuralmusik ausmachenden Choral gibt er uns eine doppelte Vortragsweise an,

deren eine (wie ei ecbeint, die meist verbreitete) sechs verschiedene Dauerwerte anwendet
(lange, längere und sehr lange Noten, kurze, kürzere und sehr kurze), während die andere Vor-
tragsmanier nur drei Notenwerte benutzt: die lange Note, die kurze, oder communis und die semi-

breti-'^. Diese verschieden wertigeu Noten wurden In beiden Manieren in sehr willkürlicher Weise
zu einem unbeholfenen, uukiiuätlerischcn Rhythmus znsammengeorduet, der zwar, wie schon bemerkt
sehr wenig mit der ursprünglichen Choralrh^thmik gemein hatte, aber iamerhiB in GegMBBats warn
„Clleichmaß'* steht; nnd da» ist alle««, was hier bewieeen werden soll.

Daß diese Vortrag^aiten uiclii etwa als rein«', in die Praxis nicht übei^e^ngeue (ielehrten-

.sjjeknlation anzusehen sind, beweist die Ui-merkung des Hieronymus, dal^ die zweite Ansführungsart
„lu verediiedenen Kirchen Frankreichs in Gebrauch*' stand und dal> „auch andere Nationen sie sich

an eigen gemacht haben". Nach eingehenden Erklärungen bemerkt er aocbmals: „Hiermit jedoch
genug von der Weise, in der die Fraasosen im Choral die Noten an singen nnd die
rausen zu beachten pflegend

Nach dem „Luci/Iarium nmsiitit; planae^' des Marcliettus vuii Padua, der in der zweiten
Hälfte desselben IH. nnd im Anfange des 14. Jahrhunderts in Italien lebte, ist der Choral
.,ein Gesang, der ohne Zeitmessung notiert nnd gesungen wird, den jeder Sänger vielmehr nach
Beliebf'u notifren und singen kann". Die Choralnoten, die, nach damaliger Anschauung, aus sich

weder hing noch kurz warua, wurden also dort je nach dem Dafürhalten des Sängers gleich oder
nngleichwertig ausir» fiihi r. Wir erblicken hier also Willkür, aber lücht prinzipielles Gleichmaß.

Im 14. Jahrhundert treffen wir in£nglaud den Benediktiner Walter Odington, der dem
Riemaunschen Musiklexikon zufolge, seinen Traktat „De speeulatione muiicts" tan 13Q0 yerfttBte

und nach 1330 starb. Der Teil V (Dehnrmnma aimpUd, id atl, de piano cantu) des genannten Traktates
handelt vom liturgischen Gesang in sich betrachtet, nicht als Unterlage für den Diskant Im zweiten
Kapitel wird die Notwendigkeit einer Notation zur Üezeichnung der laugen und kurzen Töne
im Choral hervorgehoben, und eine Tabelle dieser Notation in dernekannten Quadrnt.schritt gegeben;
die Erklärung der rhythmischen Bedeutung dieser Notenzeichen spart Odington kdoih für den
folgenden Teil VI auf," indem er schreibt: de longis et brwibus posterius. Der Teil VI handelt
zwar von der Diaphonie, da aber die benutzte Notation und ihre rhythmische Bedentnng für beide
Mnsikgattungen, nach Odington, dieselben sind, konnte er. um sich nicht zu wiederholen, einfach

auf diesen VI. Teil verweisen, wo er dann im 1. Kapitel drei Noten aufzählt: die Longa (i^,

die knrae (n), die Semibrevls «); zwei oder drei Semibreven sind, sagt er, einer kurzen
gleich, und zwei oder drei kurze einer langen, je nachdem (der damatigen Aasdiannng ent*

sprechend) der rhythmische Modus ein Ttilkemmcncr oder ein mTdlkommener wiv.
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Ein aaderar Emdlodor, Johannes de Haris,') Magister der Mathematik zu Oxford, läßt
in seinem etwa um 1340—50 geschriebenen „Sveculum musicad", also 40—50 Jahre nach dem
Traktat Odiu^ons, einen empfiudliclien Verfall des Rhjthmus erkennen, denn nach lib. VI, cap. 71
erachtet der Autor die angegebenen paar Daaerverscliiedenheitfn tiir den Choral nicht als wirKÜck
notwendig, sondern nnr als auch auf ihn anwendbar: „Die Zeitme«snug, schreibt er, ist doppelter
Art Die eine mißt die Zeiten nach feststehenden und bestimmten Verhältnissen; man toiilt ne an
in der figurierten Hnsik. Die andere ist nnr ein relatives liaß, insofern als gewisse Noten langsamer
als andere gesnngen werden, aber ohne den Grad der Langsamkeit oder Schnelligkeit zn präzisieren.

Sie kann auch im Cantus planw stattfinden, denn nach der I/ehre Gnidos von Arezzu <md die

reperkutierten Töne kürzer und andere Noten, wie die vorletzten and letzten bei der Pause, sind

Ein wichtiger Zen^e flir den Choralrhythmus, wie er noch im 15. Jahrhundert in Mittel-
italien geübt wurde, tritt uns in dem Karmelitermöuch Johannes Hotby entgegen. In England
grbon ii, lebte er von 1467— 148<3 im Kloster zu St. Martin zn Luccaund verfaßte dort in italienischer

spräche einen „Calliopea leghaW betitelten Traktat, welcher uns sehr wichtige Anfschlüsse
ttiwr den damals in den KarmeUterkirchen und fiberhanpt im mittleren Italien herrschenden Choral-
vortng (ibt Wir enelieii »ns seiiMii AosffiliniiiReii, daß aicb dort di« nrraffingliche Bhyüunik in
ihm wwflpfliehm PonkteD oocih sIenUeh gut «nalton hatte. In seiner Aliha&dlnng wird die 'üSb-

laehe hervorgehoben, daß der Choral, seine verschiedenen Notendauerwerte nicht etwa von der
ÜRnrlerten Musik erhalten hat, sondern umgekehrt, wie Hothby erklärt, „ist es bezüglich der
llanerverhältnisse der Noten leiclit zu selieu. daß der figurierte Gesaug den Cluiral zur
Grundlage hat, daß er von die.sem stammt." Hothby handelt demgemäß zugleich vom Rhythmus
beider Gesangsarten, in dem er jedoch an mehreren Stellen ausdrücklich aufmerksam macht auf die

Venchiedenheiten, welche den Choral und die figurierte Musik in manchen rhythmischen Einzel-

heiten Toneinander trennen. Der Einzelnoten (Pnnkte gibt es, sagt er, vier, die damals folgende
Namen trugen: Quadrat (), Hclmaym (), Strophikus (al und Ariskns [tf^. (Die figurierte Musik

fügte diesen Noten noch die Minima ^ bei," welche jedocn im Choral nur selten vorkommt".) „Die

Einzelheiten, welche im Choral Strophikns, Quadrat und Rante, d. h. Helmaym heißen, nennt
man, sagt Hothby, im figurierten Gesang longa, brevis und semibrevis". Der'Strophikns und
der Ariskns bezeichnen lange Noten; das Viereck und die Kaute sind kurz." Bei der
Erklämng der rhythmischen Modi heißt es: „Statt eines Strophikus kann der ihm entsprechende
Wert stehen, da ja der Strophikus zwei oder drei Quadratnoten gleichkommt. Ist er oeren drei

wert, so ist der Modus vollkommen ; nlt er Bnr zwei Quadrate , so ist der Modus nnToUkomDea",
und ihnlich : Das Quadrat gilt 2 oder 8 Bauten, je naeb den Hodos." Das ist wihiUdi kelii Ver>
trag im Gleichwerte der Noten.

Weniger günstig war es zur nämlichen Zeit in Nord- nnd Sftditalien nm den Choralrhythmns
bestellt Wie in der Politik scheint dort auch in der Kunst flraaaOsischer, dentscber und spsuseher
EiidlnB großer gewesen sn sein. In beiden erstgniainiten Ltadem hatte ja die VerwÜstong
auf rhythmischem Gebiete früher und radikaler nm sich gegriffen.') .So vernelnnen wir ans dem
TraktÄt „De noiia et pnufii< des .Johannes Tinctoris, der 147r> K7 Kapellmeister am Hofe
Ferdinand.H von Aragonien zu XvaTid war, daß es Not.en gibt, „welche keinen bestimmten Dauer-
wert besitzen. Sie haben eine gröocro oder geringere Dauer, je nach dem Belieben der Sänger;
das afald die Noten, welche im canUis plamut benutzt werden", (Lib. I., cap. 1.) und Kap. 15: ^ie
Noten VMi nnbeetinuDtcn Daaerwerten sind durch keine ruwlmäOige Daaar begrenzt: z. fi. die-

jenigen, welche man Im «miIm» pfomw geibraveht . . . Diese Noten werden bald nit, bald ohne Haß
gesungen, hier im vollkommenen Zeitmaß, dort im nnvollkonimencn, je nach dem Gebrauche der
Kirchen oder dem Belieben der Sänger." Daa ist übrigens auch kein grundsätzliches Gleichmaß

der Noten.

Iml& Jahrhundert, ebenfnlls in Italien,begegneiiwirinder Vorschrift, die Blasina Bossetti
(1S99) Ar muiche syllabischen Cie^ange gibt, einer gewissen Danerverschledenheit der Noten: .In
den Hymnen nnd Sequenzen in den Psalmen und Antiphonen . . . sollen wir bei kurzen Silben aie
Gesangsnote kürzen. Der Minorit Pietro Canuzzi (Segulae ßorum musueti, cap. lU.) lehrt, wie wir
es bei Tinctoris gesehen haben, daß „die muaica pUina aus Noten von uubestimmtem ZeitWIffte

besteht, ... die nach dem Gutdünken eines jeden gesungen und gemessen werden'^.

Wir sind nun beim 17. Jahrhundert angelangt, dem Zeitalter der medizäischeu Aus-
gabe (1614 15). Diese Choralleseart kam besonders im päpstlichen Gebiete in Gebrauch; bei der
Ungunst der kirchenmnsikalischen Zustände fand sie außerhalb des Kirchenstaates keine große
Verbreitung, bis sie bekanntlich unter Pius IX., Ib71, als oltizieller G- saug ueugedruckt und
besonders in Deutschland, östenreicb, der Schweiz, Holland, Belgien, den \ >m einigten Staaten Nord-
amerikas, England nnd Irhmd eingefllbrt wnrde. Ihre Notation, wie der Vortrag, den sie
voraussetzt, weist drei zwar nicht genau gemessene aber doeh wirklieh verschiedene
relative Noteuwerte auL

ffind wfr sc in Bsi^eltiinf der JCmKomi in ihrem ür- nnd Nendmdc bis sor heutigen Zeit

vstgerüeltt md haben wir mit ihr in Born nnd in Teisehiedenea Lindsm eine dem Ifnalismns wider-

') Nach II. RiLinanii wohl zu mterscheiden von Julianus de Muris, Rektor der Sorbonne zu Paris.

*) In Frankreich hatte auch, aoTiel bisher ersichtlich, die Ursache dieser rhythmischen Verwüstung,
d. h. das aOigamuB*, ihren üngnug.
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cpiecheude VortrHgt>äberIi«tViaüg beobachtet, so soll doch noch gezeigt werdeu, dal) st lbst m i rank
reich, dem gelobten Lande des Glrinlimaßes. l*tzteiva im 17. und 1 s. Jalnlmndert nicht die
unnrnschrauktt*. Herrschaft bescsbeo bat. Wie sang mau iu Kr.inkreiih uach dem Zeugnisse det^

ßenediktiners Dom Janiilhac? Er sagt es uns Iii sciuini A\'trk „La Science et la Prntique
du FUin-chant (IttTä). Der liturgische Gesane nmfaßl nach ihm drei Gattoitgei): 1. den mflain-
ekanf, der in f^Dan abgemesseneu gleidiwcrtigeii Koten sieh bewegt. Zn denselben g«liOT«n die
.\ntiphonen, die Rr^if»i>iorin

. alle "^fenteile mit Au^nahmf» dps f're<Io und des CMrf/? der Hnfacben
Feste etc.: 2. dm ..chnnt paaliimditiuc", welcher Xoffn von verschiedener, üIh t uubestimniter
Dauer enthält: iu ilun sind die Noten über akzentuierten Silben lang, allt^ aiuleren t^iiid kurz
iider werden als solche behandelt. Diese chnnt» putilmodiques anifassen die Psalmen uud Omtica,
die Fraejatio, das Fater ttofter, das Oloria der einfachen Fesle, das Te Deum, das Kyrie,
Sanctut nud Ajfuu§ der Ferialtage naw.; ä den „Chant mitrique." mit fänf veraobiedeuen
proportioneilen NotenweK^en. Zn dieaerSlMae gehören die Hymnen, das Cretfe, welche
duktylischen Kliythmus hat, etc. Mit Ansnalimo d» ovten Elane begegnen wir alBOivleder keinam
Vortrag im Gleichmaß der Noten.

Was das 18. Jahrhundert betrittt, mi ^r« wnn anter den vielen Zeugen des damaligen
Cboralvortrages in Frankreich der Abbe Leonard Poissoa in aeinem den .fMemieurs les Friduaiir»
m ymvAt Chnnim des Efflaeti rfe France" gewidmeten „Traiii fluBOritpte et pratique de iMn-rhani
'ir''!i>rlfn fpariö, IT.W) erkl.lren. daß zwar gewij^se Seijuenzeu, wie das Landti .^ion und da^^ Dick Irar
(uwh der damals nnr die metrische Poeäie verbteheuden und die akzentuierende Poesie verkennenden
.\ufiassnns) als in Spondäeu geschrieben betrachtet und lieslialb lur gewöhnlich i„ordinairfmeni" t in

spondäiscnem Geichmaß gesungen wnrden, daß aber andere Seqaeuzen nach Länffea und Kürzen
vorgetragen werden konnten, nnd die übrigen Gesänge dee Chorals (der als tAnuicit mesurv et
ani/iu dt'rtniert wird) in Noten von drei verschiedenen Dauerwerten aus^eföhrt wnrden, indem
man der langen Note zwei genau nach Thesis andArsis abgemessene Zeiten beilegte, der brevis oder
mittler» u eine Zeit nnd der aemibrevia eine halbe Zeit Jl ftmt m choattant fmn titlaiiUm A Ut

pitleur des notea".

Überblicken wir nnn das Ei^ebnfs nnaerer Untersuchung, so sehen wir nns genötigt, die
siigcnannte Tnniitinu dns Vortrafrs im Oleichmaß der Noten abzuweisen, l. V'^i! diese Tradition
keine ..rer iitnialilge" i-t; ria sie das überlieteruugsobjpkt seines wesentlichen l'liyLhmaselementes
beraubt und es mithin inuerliclj alteriert und verstümmelt darbietet: 2. weil kIo nicht, wie behauptet
wird, als die Tradition der Kirche gelten kann: im ermten Jahrtausend existierte sie iiberhaapt nicht,

und von da an läuft ihr zur Seite eine entgegenereset/te, die entweder iu Eriuiierunj,' der ursprüng-
lichen Tradition oder getrieben durch das natlirlicbe üed&rfnis der Musik nach Bhytiimna sicn, hier
mehr, dort weniger, in all den Jahrhnnderten seit dem 12. bis honte in der Kirche eriialten hat

KanlainS'Kollegi Bnffalo N, T. Lndwig^ Bonvin, S. J.

Im Lcsczirrrmer.

Zum 20. Todestag Dr. Franz Xaver Witts.

Am a. Dezember IIRJH vollendeten sich 20 Jahie, daü der große Gründer desAU^emeioeuDeatscheu
CldHrnivereins sein .\nge im Tode schloß. Hat die Gegenwart .seinen Namen vielleicht schon ver-
gessen? Den Namen dessen, der auf kirelienmusikalischem Gebiete eine Umwälzung herbeiführte
nnd eine Tätigkeit entfaltete, die .\uKeipuukt und Gnmdfcste fttr kommende Zeiten sein sollte?

Frage die Tausenden . die sich unter das Bann«r der heiligen OBciKa gesteUt« und sie werdw dir
den Namen Witt mit Begeisterung nnd Ehrfnrcht nennen.

yergdiens bitte der kunstsinnige Ludwig L seinem Kapellmeister Ett die Reform der Kirchen-
nmsik aufgetragen, umsonst d»<r opfcriVeudige Proske in Italiens Archiven die Quellen der klassischen
Kirchenmusik erschlossen, wäre nicht Witt der Mann gewesen, der diese Reformideen in die lebens-

oUo Praxi.s umsetzte und sie in die Lande hinaastmg.

Witt war ein geborener Reformator und Organisator. Er begnügte sich nicht, salbun^volle
Reden zn halten, nein, er bandelte, er arbeitete, er rieb sich anf in der Verfolgung seiner Pläne.
Wer diese Kleinarbeit Witts nnd überhaupt sein Wirken kennen lernen will, der lese das Lebens-
bild, das ihm treue Freuudesliaud geschrieben.') und er wird stauneu, was dieser Feuergeist {geleistet:

Viermal tru^: Franz Witt die Würde und Hunle eines Cieneralpriises, hesuilite und leitete, so oft

es ihm nur immer möglich war, die kirchenniusikalischeu Exen^itien des Cäcilienvereiuti. die General-
versammlungen

,
redigierte 23 Jahre lang die von ihm gegründeten Reformblätter, war lange Zeit

Vorsitzander dea Beferenfeenkolleginms, machte «kirchenmnaikalischd'' Belsen nnd hielt Instrnktions^
karse ab, dann entfhltete er noch eine ausgedehnte schriftstellerisehe und kompositorische Tätigkeit.

Seine Privatkorrespondenz, die er im Interesse des Cäcilienvereins und der Kirchcnmnsikreform
führte, gibt Dr. Walter auf über i300<A> ilriefe an: welch eine Unsumme von fördernder Arbeit für

Tansende! Und als das Übermaß der Strapa/.eu den siechen Körper aufgerieben hatte, da zog sich

der geniale Mann von der Öffentlichkeit xnröck and weihte seine letalen Kräfte der Seelsorge. Im
Beichtstühle — er hatte eben eine arme Banemtran Beichte gehört —, hauchte der ideale Priester
seine Seele aus.

') Dt. Fiana Waltor, Fraas Witt, ein Lebensbild. Regensbarg, Fr. Pnstet 2. Auflage. 1906.
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Das war Franz Xaver Witr.s l.f^hon nnd Wirkeu. Ganz anders urteilt frciliuli niuc Sclirift.

die soeben die Presse verläßt nnd Witt ein eigenes Kapitel widmet.*) Hören wir den Verfasser gelbst:

„Witt ist in der Kmistipewhiclit« eio Dniknm. Seine zahlreldien KoinposftiotMii rind tnerkanntMy
maßen sdnvnch in der Rrlindung: (I), in dpr Marlic dilletantiüch (!). Ein paar Ansnaliaien unter
schreckllcli \uA Makulatnr (!) bestätigen d\(t Kt^gel. Zu den Ansnahnien fjehi>r>>n abt r ^aiiz pevviß

iiirlit Witts Mossen; man dnii:« an die am mPisten anfgeführte Laria- i>dt>r Kafa»^lsiiif8se. Ihr Wert
nnd ihre Bedeutung ist gleich den im Handpi befiudlichfln I^iourdesstatuen. Aber Witt war auch
Jonrnaüpt und TerntlJge dieser Eigenschaft half er da nach, wo ps ihm iu d*'r Kun&t gebradk
Dab«i Indiente «r ^di vomehmlicli des Mittels, alles mSgUcae Schlechte in der Welt der hohen,
«her eben Aach wehrlosen Knnst in die Schnlie m schieben, nm biednreh die Heintmirerke als

nnbeqneinc Konkitrrrntfn in Mißkredit zu hrinpren. 'Seite III.)

^Für die Verbreituner seiner ^Richtung'* half ihm s?anz Ufsonders der Umstand, daß er eben
Priester war. (!) In dem Bestreben allen etwas anzuhäui^fu (!) und insbesondere in bezug anf die

rüde (!) Manier bat auf Witt angenscheinlich der ebenfalls nicht sehr fromme (!) Johannes Scherr
Elnflnß genommen. Aber während ffansiick sich mit seinem Zeitgenossen Wagoer herumbalgte (!) hat

Wittes wohlweislich vermiedni, mit finem Lebenden von ^^rößerem Ansehen anzubandeln (!).^ (S. 112.)

Oleichwie sich Wajguer mit Beethoven verglich , . . . verglich sich der katholische Priester
und Kirehenkomponist Witt mit dem proteetantisenen OpernkomponiBten WiM^ner. Die eigentliche

.Älinlit hkfit zwischen Witt nnd Wagner, falls überhaupt von einer solchen gesprochen werden kann,
ist ihrti Eitelkeit, di»: man li*i Waetier wenigstens ja obue weiteres hinnimmt" (Seite 112.) Daß
er in der Wahl seint r Mitt>-1 niclit utMiiL'^i-r als gewissenhaft war {!). xeig^ neben Tiel«n dtt von
ihm gefälschte Zitat ans dem Jhna der Paukenmetise von Haydu." (Seite 113.)

Es ist hier nicht der Ort, auf den rdnmmJkaHsciien Teil von Dr. Schnerichs Schrift einzn-
geben, das wird iu einer Fachzeitschrift (Kirchenmnsikaliscbes Jahrbuch, 1909) in eingebender
Weise geschehen; allein die pen^ünlichen Anklagen , die Schnerich gegen den toten Meister richtet,

dürfen niciit unwidersprochen bleiben.

Was Witt als Musiker und Komponist anlan^, kann man ja wohl geteilter Meinung sein,

wenn auch die herbe Kritik Schnerichs über Witts Kompositionen weit über das Ziel hinausschießt
und den Eindruck nidii ver\vi.<( bi n kann, als ob <ler Kritiker des Reformators Werke nur uugenüsrend
kenne. Oder sind da» (crube achtHtituiukKt^ T*: L>tum und das vierstimmige iu C-Moll, die Mima m
hon. Conälii Oaumenici, die Xaverius-Messe usw. auch nur «Makulatur"? Ich habe meine Meinung
fiber Witte Messen in meiner „Geschichte der Kirchenmusik" niedergelegt and halte sie auch hente
noch aufrecht: „Daß bei der Jlenge der Produktion die durch den Hangel angeeigneten Werken —
namentlich znr Zeit des Entstebeus des CScilienvereins — hervorgerufen wnriie. manche Kompo-
sitionen mituuterlauteti , di iieu kein besonderer Wert eignet, liegt auf der Hand: das iibritre aber
ist gedie^'eii. \idl meladischen Lebens und mancbmal lici-bdramatisdi." (Seite l'y^i.) Dali übri^'-ens

Witt kein so schlechter Komponist war, wie Sclineiich meint, das beweisen uns die Worte keines
geringeren als Franz Liszts. die er einst in Ge-. tnvart des Kardinals Hohenlohe n dem Priester

Witt sprach: „Lassen Sie doch die tteute flachen, stehlen, aber schreiben Sie uns xwaanig schöne
Takte, wie Sie uns so oft geBchrieben haben."

Seblimuu r sind die Vorwürfe . die Scbnerioli di ni Menschen Witt macht: Hoheit, Eitelkeit,

Heuchelei. Fälschung nsw. Wir Wullen Witt gewiß nicht frei von menschlichen SchwUchen nnd
(jebncbeu hinstellen, aber diese Beurteilung verdiente der edle Tode sicher nicht. Jeder niliig

Denkende wird es besrreiflich -finden , wenn dn Reformator und On»nisator wie Witt, für den es

galt, eingerost<>t« Schäden zn veHiessem nnd das ünkraut an der Wurzel zu fassen, eine krftftige

und energische Sprache führt und fiibren muß. Der Musikbistnriker Ambros sagt einmal: „Znm
Reformieren sreliört ein EiHenkojjf und EisenfJluste;" deswegen ist aber zwisi b«n energischem Handeln
und „rüder Mauii i

" doeb noch eine weite Kluft. Witt w ir nicht eine jener ]iroblem.ati.schen Naturen,

die nie zu ergründen, er war kein charakterloser Heuchler, der ins Antliu liobsprttcbe singt nnd

im RQeken das Gegenteil behauptet: Witt war ein ehrlicher Charakter, der jederzeit die Überzeugung
seines Herzens offen auss-pracli. Mit Scbtnerz wird aber jeder lesen, wie Scbnerich ohne den Sciiein

eines Beweises das priesterliche Leben Witts angreift und seine Frömmigkeit negiert.

Es lebhaft bedanert werden, daß der noße GrQoder des Cilcilienvereins, der seine Lebens*
kraft für seine hohen Ideen einsetste und eine Organisation ins Leben rief, die Zehntaasende von
Mitgliedern in aller Herren LKnder sShlt, zu seinem SO. Todestagr eine so einseittge Beurteihing
findet. Der T.i.h- und l>?eisterung für den großen Toten wird das venug'lttckte Kapitel in

Dr. Schnerichs Buch allerdings nichts zu rauben veimögen.

Regensbnrs. Dr. Karl Weinmann.

Diesen Ärtikd Im „Regensburger Morgentda' r i timt der Unterzeichnete unter vollem Applaus

in dieser Nummer der .Mwira mn-n" auf. Ibni ist das ßuch von Hr. Srhnerieli nicht unter die

Augeu gekommen. Aber schon nach dessen Erscheinen erhielt er aus Viruz und Wien die dringende

AalttMtdemng ,
gegen dasselbe enogiseh in der öflfetttlicbkett TOrzageben. Schon die kurze Notiz

in TSr. 12 der Mmka sacra, Uni8 brachte ihm v<>n Seite des K. K. Knstes, Dr. Alfred Schnerich,

Vin., Langegasse (>, Wien, nachfolgende Aufforderung:

*) Dr. Schn«ri«di, Messe und üsgvwM sdt Haydn and Itoaart, Wien-Letpaig, IDO».
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nVerahrlidie Redaktion! Auf das Recht der Billifl^eit mieh berufend, bitte ich deu Woitlant

der aDgehliehen MZnriekweisiiug** meines Urteils in der ebeuso aosfiUiriicheii als !<aclilicheu Besprechung
meines Bnches „Messe und Hefjuh'w" im . Linzer Volksblatie'' vom 21 Oktober 1. J. abzudrucken.

Die betreitende Steile lautet lediglicii: ^Anch .Schuerichü abs^prcchcudu» Urteil über Witt
als Komponist erscheint uns an strenKe.**

l>i' j;t>ii> Aii>iicli»«n wird (1<t Uiiti rzeiclnicto nicht nacMioiiuiifii , >o!aii^<' ilini die Broschüre

ächuericbs uicht als Kozensionsexemplur zugeseadet wird, üb ei^ übrigens iKu h deu AustÜhningLMt

von Dr. Weiomann noch angezeigt ist , .sich mit «inem Manne zu beMcbKtiigen, der Witts Grab in

90 unerhörter Welse seblndt<t. umi der durch seine einseitig«», nur die österreichischen Klassiker

verherrlichend*^, fast possiiiliaft»' Polemik gegen <ltii „AUgeneinen CädUenverein" eine traurige

Berähmtheit Bich emingen hat, will ich mir erst iiberlegeu. F. X. H.

• -

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
(Fortaetzunff nun Nr. 1, Seite lOi)

Von Br. H. «1. BbeiheiMer liegen drei Kompositiosen vor: a) Mi»a prima in JS!i-dur,

zu Ehreu der seligsten .Jnnjarfrau Maria.') Der Or<,'ani?t tritt zn sehr in den Vorder-

grund; die Vor- tuid Zwischenspiele nehmen zuviel Kaum ein und zertreonen den
liturgischen Text unnützerweise, so daß z. B. sdion im Kyrie für den Introitns wenig
Zeit übrig bleibt. Die Mclodienbildung ist natürlich und schmiegt sich dem Gesangs-
tpxte an. .Xiich die Harmonisierung hütet .^icli vor Anssclireitinifren. Oftmalige Wieder-

holungen, besonders der Worte Kyrie, konnten vermieden werden. Die Urgelstimme
ist in dankenswertw Weise auf drei Systeme verteilt nnd mittelsehwer. Modem fühlenden

Chören kann die wohlklingende Komposition gut empfohlen werden ; nur das FA incarxattis

est, zuerst Solo und dann nochmal vierstimmig gehaltene Wiederholung, muü als unliturgiscb

bezeichnet werdeu.

b) Ein sechsstimmiges Tksrra tremuit f&t 9 Soprane, S Alt^ Tenor, Baß (Piano-

forte oder Orgel sind linr ZiLsammenfa.'^sung der Singstiinmen) bildet einen pomi)öseu

Osterjubel über den liturgischen ( )öertoriumstext des Ostersonutags und Sttdit durch
Polyphonie auf harmonischem Wege große Effekte zu erzeugen.')

c) Ein Baee äie^) ist im Stile Hftndels geschrieben dir gemiscbtm Tier-

stimmigen Chor mit obligater Oigelb^leitung nnd dient als Gradoale für den Oeter*

Sonntag.

flieroiyoius Frescobaldi. Duo Motetta Feccavi et Jesu Rex admiraOüis, Iii vocibus

inaeqnalibns (Cantns, Altns, Hnrytonus) organo comitanle, recognovit et edidit M. Ins/)
Bei Gelegenheit der Frescobaldifeier in Ferrura (vergl. Musica saera 1908, Seite MSt
wurden anrh die beiden von Julin.s Bas aus Drncken von nnd 1626 redigierten

dreistimmigeu Kompositionen, nämlich Feccavi und Jesu Rex admirabilis, mit fünf im

Vorwort angegebeneu Abänderungen aafgefUhrt. Die beiden Kammern werden, besonders

durch schöne Solostimmen (Sopran, Alt nnd Bariton) vorgetragen, tief reUgKtoen Ein-

druck hervorrufen.

Requiem für eine Singstimme (oder l nisonocliorj mit Orgel- oder Haruiouiuni-

becfleitnng von Tin. 6oller.^) Die weihevolle, im WecliBel von Ober- nnd Unterstimmen,

vom ganzen Chor oder von Soli vorzutragende Totenmesse (ohne Dies irae und Liln rai

verdient, zumal bei dem groticn ßedarr von Requiem auf Stadt und Landchörenj warme
Empfehlung, verlangt jedoch feinen Vortrag und schöne Deklamation in den nur anf

einem Ton rezitierten Texten des Introitns, Graduale nnd Offertorinm.

') Jos. 31. Zeinz. Cintinnuti und utto Weber, Leipzig. IWtl.

*) Motcttxim Paschale, stochs vocibus iDnc«|unlibus. Compositum et Illustri^.ximo I'io X Pontifici

Maximo peimiMione data dedicatum N. B. Leipzig «ad Jlew York, Breitkopf & Härtel. 1907.

Partitur AO Oeat.
*) Fi.scher k Br. ia New York. Partitur SO Gent. Nr. 684 ia Fischer« Oktave Editiea of Sacied

Music. 1894.

*i Dlissrldoit. Ij. .Sthwann. 1908. Partitur 1 r>(» 3 SiimiiK n ä 10 ^.
'•) üp. 04. Ktigeusburg, Eugea Feuchtinger, imi. J:*tirtitur 1 .H öo ^, ätinimheft ;jO <9(. ia

Pattiea von 10 Eseuplami aa * 15 ^.
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Das hundertste Werk, welches VUk, laHer der (Xfentlidikeit äbergibt, ist eine
Lauretaniscbe Litanei für vierstimmigen Männerchor mit Orgelbeurleititng, höchst einfach,

bescheiden, mit Al>woc!j?lnii«ren für Soli und Tntti.'^

— — Von (Jp. 8a,-) der zweistimmigen iiesse mit < )r|.^elbegleitinig, im Cäcilien-

vereins-Katalo^f unter Nr. 311 aufgenommen, ist die 14. .\urtttge erscliienea.

yon Op. 18.*) Zehn Motetten für zveistininiigen Oior mit Orgel, Oftc-Ver.-Kat.

Nr. liegt die 4 Auflage Tor.

\fissa solemni^t in ^-nioll für gemischten Chor, Orchester und Org'el von Viktor KpI-
d«ri>r,'i Uhordiroktor /.u St. Elisabeth ( Wien). Die Witltnung die.ser Messe )i:it Pias X. mit
gütigeni Handschreiben des Staatsselcretärs Kardinal Mcny del Val vom i2. Augast 19«»ft

angenommen. Durch den Akt des Wohlwollens Sr. Heiligkeit ist natfirlicherveise keine
Empfeltliiiifj: der Komposition iiii-^ofesprochen WoJil ist iu ihr der ganzo liturgische Text
behandelt, sehr oft durch UuLsoui üu rasch abgewickelt, sehr olt, wie beim Et incartiatm,

0^eifixu8f Beneäietttt und ähnliehen Stellen, mit andächtiger Pose subjektiv ausgedruckt,
aber in längst überlebten Formen verminderter Septakkorde, welche dann eine mehr
oder weniger überraschende Auflösung zula.s*sen, im Grunde genommen aber ganz ver-

braucht sind. Der musikalische Wert i^t äußerst gering, der liturgische Text ist

in polychromierten Etikettenschachteln vwteilt, wie etwa die Bonbons in Konditoreien.

Wer die Me.'vse in einer der drcit'ich angegebenen Besetzung anfföhrt, weil er ehen die

Instrumentalisteu hat and beschäftigen will, braucht sich mit Proben nir-ht zu plagen.

Wenn sie durchaus modern wäre, wurde sie doch in unsere Zeit passen! Ein Fortschritt

in der instrumentierten Kirchenmusik kann nicht entdeckt werden. Aber es gibt viel

schlimmere Messen, und darum kann man auch diese Darbietung nicht abweisen, solange

es noch Kirchenchöre gibt, die Geschmack für derlei Speisen und Gewürze haben.

Cantica sacra. Kirchliche Gesänge mit Oraelbegieitung für den Pfarrgottesdienst.

Gesammelt und herausgegeben von J. M. Inber, €. Btt und Dr. Fr. WIIC) Mit kirch-

lieher Druckgenehmigung. Sechste vermehrte Auflage der Wittüchen Ausgabe, besorgt
durch Mich. Mayer, .\ufgenommen im C.-V.-K. unter Nr. Itm und

Frau lümevec schrieb zum 7u. Geburtstag des Domkapellmeist^^rs Autou i^örster

in Laibach eine Messe fHr vier gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung') in edlem,
fließendem Stile , die auch als Beilage zn der von Anton Förster redigierten slavischen

Monat^fhrift ..Cerkv. Olasb." , 1908 erschienen ist. Die Singstimmen s^ind auch einzeln

beschäftigt; die Orgcibegleitung ist leicht^ das Ensemble aus einem Gufi.

Messe in D für Männerchor mit Orgelbegleitung von Theodor Lobmiller.') Eine

gediegene, schön gearbeitete Meßkomposition mit selbständiger Orgelbegleitung, bei der

jedoch gute erste Tenöre erforderlich sind. In den Singstimmen i?!t Ohromatik maßvoll

vertreten
i
die Modulation ist manchmal ziemlich gewalttätig, z. B. im Öloria bei Po/rem

ommpoteng. Das Credo wickelt sich durch Einfügung von Unlsonlsätxen siemlich rasch
ab. Der Kanon im Bemdidus ist gut gemacht. Der Komponist versteht es, seine

kontrapunktischen Kenntnisse schön zn verwerten, ohne aufdringlich zn sein.

Op. lUO. Lilnnitic Lann^anae B. M. V. ad 4 toom ririles, Organo comitantc. Regcn»burg:.

Ft. Fastet. 1909. Partitur 1 .U 20 l StiinniLn i\ '20 ^
Mi»*a (Quarta ail ilua.^ voc^s aemuücs orgau« vcl Haimouio eouutautc. Jiegi nsbiirer. Kr. Pustet.

IS08. Partitur 1 M, 2 StimmcD ä 20 ^.
*) X Motetta pro Festi« principalibni iMmini ad dua:« vocet- cum Urgaao. Kcgi-nsburg, Fr. Piistc-f.

Ifloe. Partitur 1 20 ^, 2 Stimmen & 26 ^.
*» Op. «0. Leipzig und Parii*, Bosworth & Co, London W., 5 Princes-Str., Oxford -Str., Wien l.

Wollzcile 39. 1908. A. Kleine BesetRune:: Strdchorchester; B. Dazu bei mittlerer Besetzung : 2 Oboen
oder Klarinetten in C, 2 nr,rucr: C) Dn/.ii lioi <;;inzer Bes)ct7:ung: 2 Trompeten, 2 PosanaeD, PftttlHMl.

l>rgcl- zugleich Uircktionsstimmc ä M. 4 .Siue^tiuimeu a 1 ^(d, UrebcHter)<timinen M.
•) Regensburg. Fr. Pustet. 1908. Preis 1 M 20 ^.
*) Clanuimo Domino Aotonio Focrster sole loatra bis septcm oatoli» reducente. itiaM«* mi hon.

S». OordU Jan quatnor voeibu inatqualibus organo eoiiiit*nte eoBcItwa^am, beaeAoiontin noo Immemor
grata dcrli avit animo FcsMdaeiu Kimovec. Laibach, Katkolisehe BuoUiaiidling. 1906. Partitur 1 K 60 h,

4 Stimmen a öO b.

0 DQuieldorf. L. Sehwssa. 190a Pwtitnr 1 ^ 80 ^, 4 StinmeB * 15 ^.
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Zur ErinneruDg an flns t^(!i;\ln. T'pdprnnfrsjnbilaum Sr. Majestät Kaiser Franz Joseph

von Österreich kompoDierte iloli. (ig. lleuerer als Op. 57 die Festmesse Sursum corda.^)

Bän« Yorbemerkang empfiehlt die AosfubruDg mit yollem Orchester, aber ftveh eine

eolche mit Streichiiu^trumenten und Oijgel ist wohl zulAssig. Es liegt dem Referenten

mir eine gpstoflu'Tie Orgelpartitur vor, aus welcher zugleich dirigiert werden muß. Die

Streich- uud Blasinstrumente sind mit kleineren Noten eingetragen. Die Behandlung
der Siogstiinmeii, besw. Texteedeklttmatioii ist sehr gnt nnd scbwnngvon. Es ist voraus-

zusehen, daf» die zahlreichen Chöre, welche gute Instrumentalmusik mit «.'uter IVst tzung

des Gesangschores im schönen Verhältnis zum Orchester auszuführen pflegen, diese Fest^

messe in ihr Repertoire gerne und öfters aufnehmen werden.

Messe sn Bihren des hdl Johannes des Tftnfers für tine Obetstinime, Tenor nnd
Baß, mit Begleitunq- der Org^el von Anfon IWflUpr.') Diese dreistimmige Messe, deren

Oberstimme sich zwischen und d- bewep:t, ist recht praktisch angelegt und hat

schöne Melodienbildungeo. Das Credo ist choraiiter und hat nur Et imarnatus est und
Et vitom venturi als dreistimmige Einlagen.

Drei Votivvespem für Sopran, Alt, Tenor, Baß herausgegeben von Jos. \!(»ßer.

Keferent schließt sich dem U)t*»il von Karl Walter an, welcher über das Opus unter

Nr. 3Ö35 des Cäcilienvereins - Kataioges schreibt: „Das vorliegende Heft bringt Votiv-

yespem vom Feste der aUerheiligsten DreiMtigkdt^ dem alllerbeiligsten Altarssakramente
tinrl von drr illr^rseligsten Tiirjfrfraii ^Taria. SSng^r, Dirigent und Organist finden hier

den notwendigen 8toff in ununterbrochener Reihenfolge vereinigt, wodurch jedes lästige

Nachschlagen erspart wird. Die mehrstimmigen Falsibordoni sind den fihifetimmigen

Sätzen von L. Viadana teilweise nachgebildet nnd werden bei gntem VcHrtrage eine

erbauliche Wirkung nicht verfehlen/

„Auf Seite 53, Satz 5, Takt 2, ist in der »rsten ätiniiue die halbe Note f in zwei Viertel zu
zerlcfi^en nnd das letzte der Silbe ni zuzuteilen. Ebenso ist auf Seite 54 im 11. Satz an gleicher
Stelle n ainjeea. — Ant' Seite 23 siad Benedkamm and Deo gratias nicht in der aaffegebeoen
Melodie der Feste daplea L Elssse Mndern duplex IL Klasse m singen. SefteSS veß «De seehsfee

Note d lieiien « F. X. H.
(Schluß folgtO

An der Kirchenmusikschuie in Regensburg
hat am Hl Januar 1901^ der :55. sechsmonatliche Kursus beironnen. Vor siebeu Lustren,

im Jahre 1B74, gegründet, hat es die Vorsehung gefugt, daß noch zwei Lehrkräfte
ans damaliger Zelt beim üntemebt mitsnwiricen in der Lage sind: Der nunmehrige
Stiftskanonikus an der „Alten Kapelle". Hochwürd. Herr Michael Haller und der Unter-
zeichnete. Eiu Hinweis auf die Entstehung und die Chronik der Schule bis zum
Jahre 1886 ii>t bei Beginn des 35. Kurses gewiß lehrreich, aber es wird genügen auf

den eingehenden Artikel im MKircbenmnsikaliBehen Jabrbncb" 1899 (14. Ji^ogang),
Seite 91—109 aufmerksam zu machen.

Seit 1886 hat die Kirchenmusikscbule ein neues, ständiges Heim ; seit 5. Okt l'*Oi>

ist auch die St. Cäcilienkirche dem öffentlichen Gottesdienste übergeben und die tuut'

neuen Glocken laden an allen Ts^ea des Kirchenjabres mir heiligeo Hesse nnd anderen
gvtteedienstlichen Verrichtungen ein.

Nachdem Se. Exzellenz der Hochwürd. Herr Diözesanbischof Dr. Antonius von Honle
am 11. Januar 19U8 das Protektorat über die Kirchenmusikschule zu übernehmen geruht
bat (siebe CfteilienTereinsorgan 1908, Seite 9), glaubt der ünterzeiebnete die HolFonng
aussprechen zu dürfen, daß die bislier <{]< rrivataustalt erduldete Kirclienmusikschule

recht bald in eine eigentliche kirchliche Stiftung umgewandelt werden wird, so daß die>

') MisM solemni» (Surntm corda) in G filr Soli, e^uiischtcn Chor und Orchester (Orjfcl ad lib.)

Oder Stieidiiiutnimeote aad Orgel. Onz und Wien, „Stj^a". 1908. Partitur a 00 4> ^ S^V* ^
90 Oiehestentimmen & 85 /9^.

*) Op. 3. rin?sel<1oTf, L. Si hivann. 190». Partitur 1 Ji m ^, Ii Stiiuim n a 20 ^.
*) HavensbuTg (Württemberg;, FrieUricb Alber. 1905. Partitur 3 ^ öu ^, 4 Stimmen 2 Ji.
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selbe Hucli nach dem Tode der Gründer und Pfl^er des uiaterielleD und geistigeD
JS'ortbestandes ab nUrchliche Miisi]csdiiile<* sich erfrenen kann.

Die innere Einrichtung der Schule hat sich seit den letzten zwanzig Jahren außer-
ordentlich grtinstjg entwickelt. Was speziell die Mitsikbibliotliok betrifft, so wächst die-

selbe durch Überweisungen aller Bezensionsexemplare, welche tiir die Musica sacra und
das (^cUianvmpeinBorfan eingesendet worden rind^ jShrlich nm mehrere hundert Nnmmem
an. Überdies kann jetzt bekannt p^efreben werden, daß der am f). Januar 1908 in Goch a. RJk
aus dem Leben geschiedene Kgl. Musikdirektor Peter Heinrich Thielen in seinem
Testamente der hiesigen Kircheuumsikschule «eine ^--anzc Bibliothek, sowie die sämt-
lichen Sompoeitionsmannskripte und Verlagsrechte vermaclit hat, mit dem Rechte der
Herausgabe zu ihren Gunsten. Die Kircht-iimusikschule in ^liir^stpr i. W erhielt die

33 Bände der Gesamtausgabe der Werke Palestrinas, das üregonuähauä in Aachen
-wird eine noeli zn vereinbarende Qaote (ein Drittel des Schätzungswertes von Tfai^ens
Bibliothek) erhalten. Infolge dieser Schenkung und des Anwachsens der Musikbibliothek,
mit welcher auch die Privatsammlung des Unterzeichneten vereinigt werden wird, ist

ein eigenes Bibliothekgebäude auf dem Areal der Schule notwendig geworden, das bis

Sommer dieses Jahres eingerichtet sein wird, nnd dessen reiche Sehätne hoiTentlfch bis

Herbst neu katalogiert werden können.

Samstup', den 16. Januar 1. J. wurde der ;i5. sechsmonatliclie Kurs der hiesigen

Kirchenmusikscbule begonnen. Der Unterzeichnete stellte dem Lehrerkollegium die ans
nachfolgenden DiSsesen aol^renoninieneii Priester and Laien vor.

Auf besonderen Wunsch einzelner HochwflrdijpiBter Bischöfe wurden zwei Priester

über die statutenmäßige Zahl von 16 Eleven au%eiiommen, so daß in diesem Jahre
acht Priester aus den Diözesen: Basel-Solothurn, Brixen, Gnesen, Lecce
(Apulien), Lemberg, Lins, Trient und Vitoria (Spanien) erschienen sind.

Die Laien sind aus den Diözesen Breslau (3), Tieitmeritz, Osnabrück, Prag, Sieben-

bürp:en, Tiraspol (Kußland) und Herzoo^enbnsch 'Holland i. Der Direktor der Schule,

stellte die Lehrer unter entsprechenden Worten vor. Es sind Kanonikus Michael U aller,

die Hochwfirdigen Domvikare Franz Xaver Engelhart, DomkapeUmeister, nnd
Dr. Karl Weimann, der Hochwürdige Herr Musikpräfekt des Biscliufl. Knabensemlnais
Obermünster Karl Kindsnniner nnd Domorganist Joseph Renner.

Dieselben werden mit dem Direktor in 28 Wochenstunden die verschiedenen Fächer,

welche der Eirchen-MisiULnnst nnd Wissenschaft dienen, znm Vortrage bringen.

Wiederholt wurde in Murica «acra nnd im Cäcilienvereinsorgan betont, daß die

Anmelduriren für den sechsmonatlichen Kurs womöglich schon bis Tnli jp len Jahres für

das folgende Jahr gemacht werden mögen. Die Zahl 16 ist statutengemäß und wird
nnr in Ausnahmefällen infolge direkter Wünsche Hochwttrd. Diaiesanbischdfo fiir Priester

überschritten. Programm und Statuten werden ?om Unteneichneten jederzeit gntis
nnd franko versendet.

Aut Bitte und Vorschhig Sr. Exzellenz, des Hochwürdigsten Diözesanbischofes von

Regensburg, Dr. Antonius von Henle, haben Se. Heiligkeit die Gnade gehabt, durch

Breve vom 2. Janaar d. J. den Unteneichneten zum PftpstUchen Hansprilaten zu ernennen.

In dieser Auszeichnu Ufr erl)lickt der Unterzeichnete eine Approbation der Bestrcbun<ien

des r.'lcilionverereins und einen neuen Ansporn, seine Kräfte iel>enslanjj: der heiligen

Musik zu weihen, durch W ort und Schrift deu Willen nnd Wunsch der heiligen Kirche

und des Römischen Stuhles in treuer Anhünglichkeit und ehrerbietigem (leliorsam zu

erfnUeo. F. X. üaberL

Der Rledeiverem zu Leipzig

frihrte ato letzten „Buiitage (IS. November die Oraner Festmesse von Fr. IJ»t auf und das
Tc Lhiim von A. Brnckuer. Liszt sclireibt immer int- n-s^ani uihI ueistr.ich. Gerade die.se Mes.se

hat di'in lu hcrrHcher des Formalen in der Tonkunst iiud der Toiibtitzkunst reiche Gelegenheit geboten,

den Meüttst zu illQ»trieren. Dadurch bietet dietses Opus dem Verstehen keiue besondere Schwii rig-

k«itea und so kommt ea, daß der erste Eipdrack dieses Opus ein starker isL — Wer aber glaubea

sollte, daß dieser Etadndc hei ftfitoKm Znhftieii sieh verstärke — wie das bei anderat Werkea
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der Fall zu üdn pflegt — der kommt nicht auf seine Kfclmung. Der kirohlidie Charaktpr des

Toostücks erleidet eine starke Einbnße durch das Thema im Ki/ric, das auf dem Sekunder der

V. Stufe sich aofbaat nod des öfteren wiederkehrt und so ^iue Art Stempel dem Werke aufdrückt.
So hoch, wie wir den SehS^ftördea „Christus" im relifpösen Empiiuden stelleu, - hier ist Liszt zuviel

Weltmenscb ^fblieben. Diese Art zn seufzen hat unverki-niinarpii sinnliclieu Beit^tsclim.ick. Des-
halb lehnen wir diese Wendungen als kirchlichen Mu-sikansdi iiek ul). Die Auffülining unter LöitHHfj

des neuen Dirigenten, des Kaiiellnieisters vom hiesigen Stadttlieater Herrn Hassel, war eine Btrdfoi

großzügige, gefangene. Nur die BiechbliUer gingen einige Male zu grobkörnig ins Zeug.

Als zweite« SMek kam das Te Dmm von Anton Bruckner znr Anffahmng. Dieses Werk
kirchlicher Torikunst weist mancherlei Berührungsmuikte auf mit der Lisztschen Muse. Aber im
ganzen genomuien sapte mir in diesem Te Deum ijruükuer als Kirchenkomponiät nicht mehr zu
als der Komponist d'-r (iraiu r Festmesse. In großen ZUgen zn gestalten - daranf geht der Wiener
Uosiker stets hinaus. £r versteht den inhaltsschweren Text mir architektonischem Überblick in
G«gcinatz zn stellen und zo bearbeit«!. Einige wenige Stelleu a eappella muten an wie MiB einem
Molett des ("äcilieukatalo^es. etwa von nnserem M. Kaller ;:re?ehrieben.

Beiden Meistern Liszt wie Bruckner — ist die Musik Selbstzweck; ihre Wei'ke kommen
fUr den praktischen Gottesdienst nicht zuerst in Frage. Als absolute Musik stellen die Werke mit
kirchlichem Texte große Meisterwerke dar, von denen die spenifische Kirdiennrasiker immer wieder
die Technik lernen and das Genie bewundern kann.

Welciieii Chor mag Braekner zn seinen Lebieiten gehört hidNm, daß er ilim, wie in seinem
150. Psalme, das hohe „C" zumuten dtöf? überhanpt gebt Braekner Us an die äußereten Grenzen
der menschlichen Stimme, auch nach nnten. Wahrscueinifch hat Braekner In diesen FWIen sich

sein Werk rein instrumental f^edaclit, so daß es ihm nur darauf ankam, vom Clmre das hohe „C"

zn erhalten, wie man es von den S'ioUnen apielen läßt — von die>Hen aber eine Oktav höher — als

Ausdruck höchster Exstase. Bet Vlolineii klingt trotz des Hinanfgehena in die Oktave diese fonierte
Hdhe durchaus annehmbar.

Wenn Brucluier aber anuimmt, daß eine wirkungsvolle klangschöne Wiedergabe des hohen „C
^ im Lanft der Zeit nnseren SingehSre» mSglich sein wird, so dfirfte die Natnr wohl ein nnbeng-

ganies Veto fi;r illo Zelt einlegen. In der .\rt wie Brahnis in .seinein „(lentschen li^qx'um' die

Singstimmen führt und worin ihm unser großer Kd^rar Tiuel ebenbürtig znr Seite steht im „Krauxiskos"
und „Te Demft bleibt Üs heute unübertroffen. Mendelssohn hat hierin — im Gegensati Sit Bach
und Beethoven — die ersten Werke geschaffen, die noch hente des emstesten Stadiums wert
erscheinen.

Wann kommt der. welcher die klrcheumiisikalischen Bahnen von Li.szt und Bruckner weiter

wandeli? . . . Leider hängt diese Frage sehr, nur allzusehr mit dem Geldbeutel zusammen. Es
ftlilt nns Katholiken an gro6«n ChBren , die sich der neugeschafienon Werke unserer Komponisten
gebührend annehmen. Die Einziehung der Gelder für Instiumental - Kirclienchi>re, ihre fast durch-
gängige Umwandlung im a cappella- Chore hat bewirkt, dali für grußf < horwerke mit Orchester
keine Aurtdhrungsmögliclikeit besteht oder eine solche weniitcstens ungel h i erschwert ist. Wir
liaiten es für eine herrliche Aufgabe der größeren katholinchen Stadt^cmeiuden, in das Ziel der
Kirdienchöre jenes Streben einzuf^cbten: größere Werke oder vielleicht nur ein einziges solches jedes
Jahr znr Anffdlininc an bringen, das starke, kttnsüeriache Werte als Kirchenmusik enthält aber
seinem Umfange naäi nicht in den Bahmen des praictiseben Gottesdienstes sieh f9gt Da wird woU
die Scheu, die nur allzu hef^TPifliche Scheu der Verleger schwinden, ein Werk abzuweisen, auch
dann schon, wenn es für Dnrchschoittscböre auch nur ans Mittelschwere nach unten zu grenzt.

Uns will es immer ab eine Gefhhr fHkr Inferiorität der Katholiken vorkommen, wenn wir
fast nirgend.s über größere Anffdlmingen katholisrher Meister lesen. Gewiß zuer.st kommt das
Notwendige, die liturgische Musik. Aber gewiß dürfte es manchem rimr in katholisclien Gegenden
möglich sein, dnreh Hinznnahme außerordentlfcher aktiver Mitglieder, besondern vnn Frauenstimmen,
Chöre an schaffen, die zn wÜcKewöhalichen Gesongstundea sich au größere Werke wagen. Fttr

diese kiräbenmnsikalisdie HShenknltur mnß noch manches getan wisden.

Dadurch wird dem Gefiihlt" des „e.s ist erreichf — ylücklieli vora;eheugt, dem Kirchenchor©
selbst werden höhere Bahnen gezogen und er wird vor zu schneller Selbstbefriedigung bewahrt

Wir mochten dnmal Umfrage halten, welcher Cadli«nchor «s sieh «nr Anfgabe geaetat hat,
immer hOher zu streben durch Erhöhung der Kraftleistuniren in Anffansun^ und Wiedergabe,
durch Erweiterungen des Repertoire^i nach spinwr Schwii ripki it und künstlerischem Gehalte,-* —
(iewiß, .sie alle streben weiter durch V e r b r fi t >• r u n k ihre^ Kimm-ns. (tl'vvÜ): ila> Ab.st''rbeu alter

Kräfte, die Einstndieruug neuer Säuger nimmt Kraft und Zeit weg. Aber es will uns scheinen,

als Uelten sich manche Meister vom CüeilienvereiMskatalog fem, weil sie furchten, zu Schweres zu
bieten und deshalb keinen Verleger zu finden. Wir können nns täuschen. Wir wünschten es im
Interesse unserer braven Chöre. Aber die Tatsache, daß die Verleger schon Mittelschweres nur
mit ^'röljter \>rklanselierunp in ihren Verlag nehmen, gibt zu denken. Sorgen wir alle Berufenen
datUr. daß der kommende Künstler noch immer gerade an der Kirche und ihren Chören die ersten
nnd die trenesten Freunde für die Werke seinarlcirebUclieii Tonkunsl Ande.

Df, Hugo Löbmann.
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Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

1. Dlissehlorf. Vom Kaiserpreiäsingeu iu Amerika. Das Baudcaiiiusikkomitcf des
Nordamerikani^cliPn Sängerbundes wählte die Komposition Warnung vor dem Rhein" des
KSnigl. Musikdirektors Mathien Nenmanu (Dttsseldort), als Preischor für den Wettbewerb
nm den vom Deutschen Kaiser gestifteten Preis für das große Deatflcbe National -Sängerfest am
19. bis 24. Juni in New-York 1909. Der Komponist «iid aaßerdem einer £inladang des Komitees
naeb Amerika Folge leisten, und in NewoTork als Preisilditer fingieren.

2. O dem Ti'>t:inii"nte Gevaerts (siehe TodesanzeiL'e iu Xr. 1 des Cäcilienvereiu-
orgaus bringen die Zeitaugen nachfolgende charakteristische Mitteilaag: tj>aii» Tetttamont de«
HMlkers*'. Der in der vorigen Woche (24. Dezember 1908) yerstorbene Direktor des Koaser-
atorloms in Brttssel F. A. Oevaert hat in seinem Testament vor allem sehr eingebende
Anwefsungen Sber den mnrikaUsehen Teil seiner Leichenfeier gegeben. Er wollte ein mOfdlebst
einfaches Leichenbegängnis ohne Blumen und Reden; nur die eine Sorge hatte er. daß die Musik
bei der Feier untadelig sein sollte, und so schrieb er folgende letztwilligeu Anordnunp:en nieder:
„Ich wünsche, dali die litur^nsclien Gesäntje der Messe im Gregorianischen Gesänge, ohne Hegleitung
der Orgel, wenn möglich mit Au.snalune des Dia irae ausgeführt werden. Das Dief< irae möchte
ich auf Pariser Art^ abwechselnd Solo vod Chor, gesnngen haben. Ich wünschte auch, daß das
Ahsolve von einer einzigen Tenorstimme vorgetragen würde, das Olfertorium Dommt Jen» Ckritk
dagegen von drei oder vier Baßstimmen in einer weniger einförmig schnellen Sprechweise, als es
neuerdines üblich ist Beim Hinaustragen der I^eiche bitte ich, daß man das De jyrofHudis en faux
bottrdon üinsre. di r einzigen .Art Musik, die. wie ich wünsche, bei meinem Begräbnis zu hören sein soll."

3. 4" Oberwallit*. (Schweiz.) In Brk'g verschied Samstag, 16. Januar iMü* abends
wohlversehen selig im Herrn Gallne« A. Osch, 1875— lH7t> Schüler der Regensburger
Kirchenmusikschule. StAt vielen Jahren lebte er im Kreise der Familie des Herrn Nationalrat
Dr. Seiler in Brieg. Obwohl er seither eine Stellung als ('horregent n. dgl. nicht bekleidet«,
bfschäiftii^te er sich immer mit Vorlieb>' mit Kirchenmusik und zeigte auch unserem Oberwalliser
Cäcilienverein ein warmes Interesse. Er nahm öfters teil an nnsern Vereinsfesten, so bei der
Generalversammlung in Leuck 19<J5. Beim letztjährigen Dekanatsfest in Zermatt dirigierte er

mit feinem Verständnis den dortigen Chor. — Herr Usch war ein überzeognngstrener Katholik,
ein Frenad und Wohltäter der Amen und treoer Frennd von goldlaaterem CSanktmt. B. l. P.

4. % Cäcilienverein Konstans. 25iährige8 Jvbllävm seines Bestehens. Dienstag,
den 24. Novenibt^r abends s Uhr im Festsaale von _St. Johann" Konzert, ausgeführt vom
Müusterchor. Hinkiion: Herr .Tos. Scheel, Münsterchordirektor. Programm: 1. ..Der 98. Psalm"
für achi-stimniiuiii ("hör und Klaviir von Felix Mendelssohn. 2. »Odins M<'<'resritt~ Ballade für

Bariton (Herr Birk) und Klavier von Karl Löwe. 3. „CÄeilien-Ode" für Solo (Frl. Handloser, Chor-
mitglied) Chor und Klavier von Jos. Scheel. 4. „Die verfallene Mühle" , Ballade für Bariton (Ueir
Birk) und Klavier von Karl Löwe. ü. ..lohannisnacht am Rhein", gemischter Chor von Meyer*
Olbersleben. 6. Vätergruft" . Lied für Bariton (Herr Birk) und Klavier von Franz Llszt; «Jung
Kit i< rieh", Lied für Bariton (Herr Birk) und Klavier von M. Plüddemann. 7. Papst-Hj'mne für Chor
und Klavier von Jos. Scheel. 8. „Der selt'ne Beter", Ballade für Bariton (Herr Birkj und Klavier von
Karl Löwe. 9. fßtim Sonnenuntergang", KonxertstQck für Chor und Klavier von W. Niels Gade.

5. + Sonntag, den 2(). Dezember 10(Yt nachmittags fand in der Stiftskirche zu Ossegg eine

Kirchenmusik-Auflfuhruug statt, verbunden mit der tVierlicht u Weihe der neuen Orgel und der sich

anschließenden Marieuaudacht. Mitwirkende: Herr Ferdinand Dreßler, Regenschori an der
Dekanalkirche zu Aussig (OrgelJ, Deutscher Männer-Gesangverein Ossegg, sowie einige

hiesige und auswärtige Sanges- und Musikfreunde. Vortragsordnung: Orgel weihe, vorgenommen
durch Se. Ona«ien üerm Prälaten Meinrad SiegL 1 Psalm idü für 4st gemischten Chor and
Orgel vonO. Joos. 9. O SaneHtmmn! Deutscher Männei geHangverdn. 3. Phantasie fSr Orgel aber:
0 Snnctimma! von E. Stehle. I. Mo'to AJU-tjro: Sturm fm Lebensmeer - Zug der Gnade; II. Amlnntt
rdioioKo: Frommes Stilleben; Variation !.", II., (Kanon), III. Flehen um Krlösung; Finale: Triumph
und Seligkeit illi i r Siitis-Regenschori R. Dietze). 4. Phantasie und Fuge G-moll von S. Bach (Herr
Stifls-R4»[eoschuri F. Dreßler.) - Marie nandacht: 5. üUibat Mater für 48t. gemischten Chor, Orgel
nnd Struehoreheeter von J. von Rheinberger. Fange Hngua, Choral ans dem Zisterzienser-Hynunle.

7. Ave verum corjnts für \<t l'' mischten (^Mior, (^rgel und Streichorchester von W. A. Mozart.

6. Inhaltsttbert^ieht v«»n Xr. 1 des Cäcilienvereinsiorgans: Vereins-Chronik: Jahres-

bericht des Diözesan-Cäcilienvereins Augsburg pro 19tW; Patro/inium in der Pfarrkirche Spötting-

Landaberg a. L.: Bautzen, Kirchliche Cäcilienfeier im Petri-Dom und Jubelfeier des Cäcilien Vereins

-Domdior"; Welnnachtsprogramm des Domchors Graz, der Pfarrkirche in Leuck, des Zisterzienserinnen-

klosters Seligental : Cäcilienfest in Stegaurach. — Z u m Feste der heiligen Familie. (VonP..\. W.)—
Vermischte Nachrichten und i^otizen: Wien, ('äcilienfest des katholischen Jünglingsvereina

„Maria Hilf"; Cöln; Dresden; | Heinrich Hühl, Pfarrer Kinil Ileizn^r, F. K. Weinberger, W^urzburg;

üevaert in Brüssel, Nachfolger Tinel; Würzburg, Neuer Domkapellmeister. - Anzeigenblatt Nr. 1

mit Inhaltsübersicht von Nr. 1 der Musica mcra. — CäcilienVereins- Katalog, 5. Band, Seite 177—184,

Nr. d647a—3660. sowie Sachreidster com Geaenliegister W. Ambergers Seite 101^-109* tther die

8B0D Nnrnmeni des CäeHIenverebs'Kataloges.

Druck und Verlag von Friedrich Fastet in Regensbnrg, GesaudtenstnfiAi

Hetet AamiffeiklAtt.
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1909. Begeasbarg, am L März 1909. Nr 3.

MUSICA SACRA.
OaCrtaM Xaver Witt (f ]i888)b

Honatsdinlt lür flebonj imd foiderimg der Mol. Kircbeiuiuisik.

Btnn«g«gab«i tob Br. Fraai ZftTer Hftbetl, Dta«ktof dar KinhaunnrikMiiiil« i« B«gtiiibiii(.

Nene Folge XXL, ab PortBetnuig XXXXn. Jahrgang. Ifit 12 HuBikbeilagai.

IM« .JAuiea mm" wird un 1. j«d«n HoMts autgegeben, jed» der IS Nnnuneni untfaSt 18 8«it«n Text. Di« Ii lintik*

ifVrden im 1. Semester venendet. Der Aboiuiemeotpreia de« 41. JahrKans« 1909 beträte S Mark; KinzelanmiMni Obu*
UnaikbeilaKen koatcn SO rf«nnij;rc Dia Beatellnnx kann bei Jeder Poatanatalt oder BocbhantilunR ^rfolc^n.

laludtsttberticht: Von katboliüeher Kirche nnmsik. Aii< h i'inpi Zi-;tfi.n-!T. Von .loli. nutufciil. (Si liluß i'r,l>;t,' — K*a
und (rOlier er« i: Ii it; n one K irchenkumposi tionen: I,. »pun in ; l'r. Kiein-n ; .1 (i Mi-in-rcr . .1 Müllrr: l'.it^plln ; (It.iiiii ; I-

BUoerle Ci fllnfatimmiKC Meaaen! : 6. B. Polleri ; Pontrn. (FortitetzanK folj^.)— Vü in KU i-^her-undUusikatien markte; Ari2t<ii;en
von; I. Oei DtUehe ind welilicbe Kompoaitioneni K. Attindwfer; A. Bauekner; G. Daimn I). Kebiieider ; P.Fenn; K. Gerok-
L. Streiter; U. Oierdnno-F. Mendelsaobn-Bartboldy C. M. von Weber L. van lirathoven; Hiins Ka«e«; W. GnUcr; C. HcKmann

;

I>r P. llArtmann von An d«r l^m-RachbrnDn ; Ur. G. ScbQnemann; Fr. Neki-s; Kr. Olmeda; V. Hirl ; O. Schwarz; Jna. Pilland (3);
M«t I'r.icber; J. Reiti^r (4); Fr. Seit»; J. Stunickn; J. Verbeyen; Fr. Kafael-K. W.'jinvurin. II. Onrelkuntpoiitionen: C. A. Hohsi;

M. J. Erb; Jos. nrnluT; A J. Mimnr. III Uaplipr ii ml I! r n » ili n ro n : Kotlie >\^rchharamor Otti Hirk.-rl; A. KduiK; D. M«rk;
Dr. A. M8bler-(). Omib; KricJr. Nii-lcrlu>itmiiiiii Dr. K. V>.i:. l ; H. Kutli.' K. Kj. rli.Tr von I»r<" h ./km H. U.i-in.inn; V. A. Scbc.tl;

J. Rodenkirrhen ; U. Seyliotb; A. SteeBer; Dr. P. Wajifnef; i>r. K. Wetninanu ; Dr. K. Weinmann-R. Felini; F. Wiedennann-EU Paul;
AntiqaariBi-be und Hnsikkataloi^*, — Au« ArohiTen und Bibliotheken: Kandj^loaaen zu nrutorialiüclien ÄuAeruntren. II. Rb}'th-

miaierte nnd nicbtrhytlunijiierte Kwliaea, WtMO dea Rhythwu« etc.

riektoB %mi Mitt«iUnc»"t 70. Ctobmtrtay mm J.C
'

t JoA. FuMl; Dnk «er Aeaikfim. — InbdMlMnkkt

Rhythwu» etc. Von P. L. Bonvin. (SchluA fulet.) — Vermiachte Kach-
O. Ed. Stohto; WHkitaiM IWMterjaUUi« T«n Di« Jm. Petkiar» t aomm;
t vcm Nr. S 4m «UIUHmraiiiMMgiai. — AnnlRMMiitl Hr. t.

Von katholischer Kirchenmusik.
AimIi eine Zeitfimge von JoIiADQM Hatzfeld-Klein-Oschersleben.')

Wer das Schlimme einer Sache nicht anzofireifen
getraut, verteidigt das Gate nur halb. Franz Witt

„Es ist nidits sohwerer, als Uber Musik za pbilosoplueren'* , so oder IlmBdi sagt
Ernst von Lasanlx in seiner Philosophie der schönen Künste. Unter Umständen äart
man das "Wort auch VHnioron und sagen: nichts ist f?ofährlirher. als flber Musik zu

philosophieren, denn die MusikHoten sind, -wie männiglicli bekannt, ein leicht erregbares
vinkcfaien, das nicht nur in der Hnsik, sondern auch fiheraU sonst für nnyorbeieitete
Di88onan2»n vnlgo Eaxplodonen eine merkliche Schwäche besitzt.

Wenn nun gar die Kirchenmusik als Thema probandum znr Diskussion gestellt

wird, so ist die Gefahr, daß die Geister mehr als ndtig in Erregung geraten, erst recht

groß. Zwar haben die hivnndhohen Stnrswellfln der Siebzger und achtsiger Jahre
sich hodßiitend gelegt, die erbitterte Kainpfesstimmnng jener Epoche zittert aber immer
noch nach. Und das Schlimmste: man ist in allgemein -musikalisrhcn Kreisen mit dem
Thema nicht ins Beine gekommen, der Kampf hat nicht, wie im Falle Wagner, zu
dner Klärung der Meinungen gefiihrt Das beweisen die gdegentlichen Auslassungen
auf beiden Seiten — kleine Krinselwfilkchen, die der mbende Vnlkan emporsdiickt

*) Dfeser beaehtentwerte Artikel iit in 9. Noremberiieft der in Berlin von Kapellmeistar
Bernhard Sohustfr hnrausgeffebenen und bei Schuster & Lüfflcr. Rerlin-W. 57, BOlowstraß«' 107, ver-

legten Monatschrift : „Die Musik" erschienen. Schern aufiinj^s DeEember erhielt die Rfdiiktion ms
Amerika folgende Zuschrift: „Ich mache Sie fiiif einen der schönsten Artikel über die Kirchenmusik-
frage aufmerksam. Edel, vemUnftig, gemäßigt, voll ^arhkeuntniü, in schüoc Sprache gefaßt, dem Clicilien-

vcrcin wohlwollend. Ich bin fiberzeugt, daß «in Nachdruck io einer ihrer Zeitachriften den Losem
Freude und Nutzen bringen wttide. Dem wirklich allseitig gebildeten Kirchenmusiker bringt der
Artik^, Mwohl bezfiglich der Grnndsitze als der angeführten Tatsachen und Äußerungen eigentlieh

nichts Neues; aber auch der wird sich freuen, was er selbst denkt, so put ausgedruckt, begründet und
zusammengefaßt zu sehen. Der weniger gebildete erhält Ütofi zum Is'achtlcnken." — Der rnter/cichnote
ließ sich das 4. Heft des 8. Jahrganges, 1908, kommen, erbat die Befugnis zum Nachdruck, erhielt die-

Mlb« mgen Honorar und läßt hiemtt die ente HiUfte des tnfflichen Aafiiatces in vorliegendor Nmnmer
«Im jädg Baad^osse abdradna} an in te iwaitea HUfta witd er (1. AprU) eiM eflkUSeade Met» Iwi-

iafw iiflMMi« jt* z* Hl
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Daß e? nicht p:pluTip;pn ist, wenigstens den überwiegenden Teil der fahrenden

Geister anf derselbeu Linie zusammenzabringen, ist zu bedauern, im Intereaee der Kirche
aowohlf als auch der Musik.

Wenn nmi in den nAehfolgenden ErOrternngeii versneht wird, wenn nidit «me
studio, so doch mie im einiges zur VerstÄndigang zn pagon. so sind wir im? d^r Schwierig-

keiten, die das hat, gur wohl bewußt, hoffen aber au dieser Steile bei freund und
Feind voruxteiisfreies Gehör zu finden.

In seinem feinwftgenden Esaay Aber lUedridi KkM in Heft a der nModasBiii
Tonsetzer** (,,Die Musik", VJI. 7) sagt Rudolf Lonls über Fiuu List nnd sdne
Bemühungen znr Reform der Kirchenmusik:

„£r selbst (Fr. Liszt), der zugleich ein tiefgläubiger Katholik und ein auf den Höhen all*

fipemeiner Gefstesblldiin^ wandelnder, darchaas modern empfindender Mensch und Kflnstler wir,
fohlte sich bemfen, auf dem Gebiete der Kirchenmusik reformatoriscb anfintreteo, d. b. seinen
Teil dazn belzntragen, daß der Widersprach dessen, was die Kirche ttbt und TOndirdbt, mit dem
was die Cie^enwart fühlt und denkt ... — daß dieser Konflikt wenigstens anf dem von ihm
beberrschtea Gebiete der Musik einer g'edeihlichen Lösung entgegengefülirt werde."

In diesem Satze ist nach Seite der Kirche hin der ohne Zweifel schwenfewiegende
Vorwnif erhoben, der neh ftberhanpt erheben Ußt Trifft er aber mf

Man tut gut, sich hei Beentworlnng dieser Frage an die ofBadeilen Aktenstfleke

der Kirche zu halten.

Papst Pins X. hat in einem Motu proprio vom Jahre 1903 eine Anweisung über

die Kirchenmusik gegeben, die sich im großoi nnd gtmzon ab dne ZneanmenfiiBsnig
aller jener Erlasse darstellt, die vordem schon ergangen waren. Heben wir im folgandien

jewei^ das df^Ti Musiker Interessierende kurz heraus:

Die Stellung der Musik innerhalb der Liturgie wird im einleitenden Satze dahin

pr&zisiert, daß die Kirchenmusik ein wesentlicher Teil (parte integrante) der litnigie

ist und also an deren allgemeinem Zwecke, nämlich die ESue Gottes nnd die Heiligung

nnd Erbauung der Gläubigen zu fiirdem, teilnimmt.

,,Sie ist bestrebt, die Würde und den Glanz der Idrchlichen Zeremonien m vermehren . ,

dem UtaigiMheB Texte epe giÖOere Wirksamkeit n eileihfln.'' .

NiohdraelEfieh wird betont, daß die Kirchenmusik wahre Knnst sein muß,

„wpü sie sonst nnrnnplich anf das Genjiit tler Znhörfr jene Wirkung ausnbt, weldie.die Kirphe
zu erreicben bestrebt ist, indem sie in der Liturgie die Kunst der Töne zol&ßt"

Ate ISgensehaften der Eirehenmnsik werden gefordert: die Heiligkeit nnd Güte
der Formen und die Allgemeinheit. Dazu wird ausdrücklich bemerkt, dal' jene Forde-

rung der Allgemeinheit durchaus nicht auf eine Nivellierung hinauslaufen soll, sondern

daß auch jede Nation in den kirchlichen Kompositionen jene besonderen Formen auf-

weisen darf, die gewissermafien den eigentümlichen Charakter ihrer Musik bilden.

„Doch dürfen diese Eigensch nftcn nifht fo sich vordränfren . daß jemand Ton einer

anderen Nation bei ihrem Anbüren einen Lindruck empfange, der nicht gut ist**, d. b.

dem nationalen Charakter soll durch Stilisierung, durch JSrhebnng in eine nOhere Sphftre

das allsn Erdhafle, m sehr an den Alltsg Enmnenide abgestreift werden.

Soweit die allgemeinen Bestimmungen. Sic ^^prechen für rieh selbst nnd mir

scheint, daß keine von ihnen einer Vortcidifrnn'^ tu dürfe.

An dem aus den allgemeinen Bestimmungen sich eraebenden Maßstabe werden
nun im folgenden Abechnitte die einzelnen Gattungen dw Bjrdwinmnwik gemessmi.

Da heißt es cnntchst für den Choral, daß er der eigentUehe Gessng der rSraisehen

Kirche ist und immer als das höchste Vorbild der Klrclienmusik betrachtet werden
mnß.'i Der Choral ist alsti Kirchenmusik kai exochen. Tut die Kirche Unrecht daran,

ihm diesen Ehrenplatz einzuräumen? Das wird kein vorurteilsfreier Musiker behaupten,

der einmal aa rechter Stelle den Dnft dieser feinsten Blilte einer hochentwickelten

*) Darin liegt ebeoflowenig eine nickscbrittliche Forderung, wie weun wir heutzutage einem
KuDstjOnger das StwUwa des gioMn Jokti» SehMtiaa Baob «alMfellMi; dar JEflpC, der Kopf ist femetet,

aidit der Zqit
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Ealtnr eingesogen hat Vielleicht tr&gt lior Umstand, daß jrerade nmov fein differenzierte

modernes Gefühl sich von den im Choral gebräuchlichen alten Tonarten augezogen fühlt,

dazu bei, ihn nna seihst wiedar mter -ia teingeiL

Und wem es wdter vam der klassischen Polyphonie heißt, daS auch sie im
höchsten Grade die Eigenschaften guter Kirchenmusik besitze und e? daher verdiene,

wieder häufiger gebrancbt zn werden, so i?t es eigentlich überflüssig zu bemerken, daß
dieser Stil, weil im Dienste der Kirche gioß geworden, ein Anrocht darauf hat, daß
alles das, was er an Ewigkeitswerten (allerdings auch nur dasi hervorgebracht, liebe-

volle Pflege finde, und ich glaubr nirlit, rlaß ich für den Palpstrinastil erst noch die

Zeugnisse eines Beethoven, Mendelssohn, ThiU&ut, Wagner — aus nenerer Zeit nenne
idi Arthor Sddl (Wagneriana, 2. Band, Seite 59 ft) — ins Feld m AUuran beuiche.

Ohne Zweifel wlre ee, «och Tom reSn murikaHsehgn Stttdpnnkte ans betnditet,
ein nnersetzlicher kün^tlorischer Verlast, woHte die Eiiehe fititan dia Pflege dieMr
beiden Stilarten untcriiisscn.

Jedoch weder der gregorianische Choral, noch die Polyphonie des 16. Jahrhunderts
ist es, woranf es uns Mer ankommt Die Frage ist die: Legt die Sitshe den mednnen
Menschen fest auf das Empfinden vei^ngener Jahrhunderte, oder läßt sie ihn dch
auch in seiner Sprache beim Gottesdienste aussprechen, läßt die Kirche auch die

moderne Musik zu Worte kommen? Diese Frage darf man mit einem runden Ja
beantworten. Im Ma(u proprio beißt es nftmllch:

J)ie Kirche hat imnitT don Fortscliritt der Künste anerkannt and begün.stifft, indem sie zum
Gottesdienste alles das, was das Qenie im Lanfc der Jabrhanderte Gutes und Schönes zu erfinden
wußte, zuließ, immer jedoch unter Wahrong der liturgischen Qesetze. Daher ist auch die neuere
Musik in den Kirchen zagelasaen, wenn sie ebenfalls Kompositionen von solcher Gfite, EmsthaftiK*
keit and Wörde darbi^et, daß sie in keiner Weise der litargischen Verrichttmg unwUrdig änd."

Vielleleht konnte der Zasats ,Jedoeh anter Wahrang der Htorglsdiett Gesetse'' den
Anschein erwecken, als nehme die Kirclie mit der anderen Hand, was sie mit der einen

gegeben habe. Ist es aber einem Palestrina gelungen, im Rahmen der liturgischen

Forderungen vollendete Kunstwerke zu schaffen, warum sollte es heute unmöglich sein?

Das behaupten zu wollen, hieße die Gesetze des Geschmackes fttr Gesetn der SdiOn-
heit erklären. Ja man darf nocli weiter gehen und ^ohaTlpten , die sogenannten
liturgischen Gesetze, soweit sie unmittelbar die Musik angehen, sind nichts anderes als

die elementSTSten StiUoTdemngen, die nodi nieniaod Tsrletst hat, obna eich soi^sieh an
der Eanst m vaxgelien.

Wenn ein Mtisiker ein Quartett schreibt, so verlangen wir von ihm, daß er einen

reinen Qaartettstil schreibe; sobald er sich vergißt und orchestral wird, kreiden wir
ihm das an, trotz einem Beckmesser. Schreibt er ein .Miisikdrama, so verlangen wir
dramatische Musik, verlangen, daß er die Handlung nicht durch endlose Lyrika auf-

halte, verlangen, daß seine Musik mit Wort und Handlung in lebendigem Kontakt stehe,

und wir lehnen, wenn schon oft mit Bedauern um die schöne Musik, ein Drama ab,

das diese Bedingungen nicht erfUlt Das sind Qesetse, die sich ans dem Wesen des
Quartetts sowohl als Dramas ergeben. Nun ist aber eine Messe im musikalischen
Sinne ein ebenso s('liari nmrisseuer BegriÖ' wie etwa das Quartett oder das Drama.
Die künstlerischen Gesetze, nach denen sie geschaffen werden muü, müssen also folge-

richtig ans ihrem eigenen innersten Wesen ciflidien ; sobald sie anderswoher genommen
und ihr aufoktroyiert werden, kann zwar immer noch ein schönes Musikstück entstehen,

das Werk als Ganzes aber ist eine ästhetische äunde^ anders gesagt: wie der Begriff

„MasOEdramB** Grenzen setzt, äber die der schaffte Kflnstler nl«dit binauKehen a«dt
soll das, was er schafft noch ein Musikdrama sein, so trägt aodi der Bcgifff „HessB%
recht erfaßt, seine künstlerischen Grenzen in sich selbst.

Man hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten -«.vieder zu der alten Wahrheit
durchgerungen, daß Schönheit nicht etwas von außen Autgeklebtes, sondern etwas aus

der Idee, aus dem Inneren Herausgewachsenes sein müsse. Es sei nur an die Entwick-
lung des Knni5thand\verkes erinnert. Diesem Prinzip hatte Wagner auf musikalischem

Gebiete schon lange zuvor zum Durchbruch yerhoUen. ülic^ta ist dar Kirchenmusik von
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{größerem VortpHe Seewesen, als Wagners Kampf am das Knnstwerk der Zakuntt, das

Bingen in üeiuen Werken, dem Worte wie der Handlang wieder zu ihrem Bechte zu
veMÜBB. Dflmi die kafhoUselie Hesse, insofern sie als Opfer in die in6ere rinnUdie
Erscheinung tritt, ist eben auch ein Gesamtkunstwerk im eminenten Sinne, wie schon

A. W. Ambros betonte; folo;licb miißtp ihrem mn«ikf\lischen Teile zugute kommnn, was
Wagner errungen. Vordem halle uiüu ja die i^'elUer, die man in der Oper in achte,

Mch unbedenklich auf die Kirchenmusik übertragen; wie man in der Oper unbekiiiiimert

um den ist der Handlunp- nnd drs Worffs Mni^ik machte, 80 auch in der Kirche.

War aläo der Oper in Wagner ein Keformator entstanden, so mußte aus psychologisdi

nwingemden Oiünden ancli Ar die Brehmnuisik einer «ntsteben.

Das Meßopfer') ist die anblutige Emenenrog des wdtersehflttemden and welt-

verjüngenden Dramas auf Golgatha, die liturgisch -eucharistische Verwirklichung oder
Wiederholung der christlichen Geheimnisse. Die Mnsik steht im Verein mit anderen

Kräften im Dienste dieses Geheimnisses und wird durch dieses über sich selbst empor-
gehoben, und das am so lifther, je besser es ihr gelingt, den Inhalt der heiligen Hand-
Inmg zum Ausdruck zu bringen; Emanzipiernng aber bedeutet für sie Kntthronung, denn
dann wird sie als störendes Anhängsel direkt lästig empfunden, wofern man nicht die

Kirche für eine andere Art von Konzertsaal hält Ist eal doch im Wagnerschen Musik-
drama genau so. Auch bei ihm ist die Mnsik in keiner Weise Selbstzweck, sondern

dient einer höheren Idee. Gibt man das aber zu, so ist ohne weiteres klar, daß die

Idee und nur diese das formgebende Prinzip ist So verkehrt es darum ist, ein Musik-
drama ganz ansschließlicn yom Oesiehtsponkte des Musikers aas zo betraehten, so

verkehrt ist dasselbe Verfahren, wenn es auf eine 'Messt angewendet wird. Der Musiker
kann oben nur beurteilen, ob die M.m\k den Gesetzen der Logik und Schönheit ent-

spriciit, und das Urteil, das er abgibt, kauii nur Geltung haben für die Musik als solche.

Eilr den Konzertsaal mag das seine unbestrittene Bereehtigrung haben; anders aber ist

es, wenn es gilt, dm nnisikalischen Teil einer "^^P!'sc als orpnnisrlies Glied eines lebPTidigen

Ganzen zu beurteilen. Die musikalischen Gesetze bleiben da freilich voll bestehen,

ihre Anwendung aber modifiziert sieh nach den Gesetien, die für das
Qesamtwerk gelten.

So einfach und selbstverständlich diese Forderung erscheint , so wird doch gerade

sie am häufigsten auLier acht gelassen, und die meisten Differenzen verschwinden all-

sogleicb, sobald man sie im Auge behält. Es ergibt sich dann z. B. sofort die Berechti-

gung der Forderung des Motu proprio, daß die kirchlichen Komposi^Den in ihren

äußeren Formen nicht nm-h profanen Stii kcn grbiMrt spin dürfen (das wäre z. B. der

Fall, wenn man das Gloria in Form eines Pastorale komponieren, oder das JBenedictus

zn «nem regdreehten Stftndehen verarbeiten wollte), daß man nidit die einzelnen Meß-
texte durch Zertrennung ihrer Einheit berauben und zu einer zusammenhanglosen
Reihe von Arien, Duetten. Teraetten und Chören tnachen solle, denn das hiel^ ein

weisensfremdes Forraprinzip in die Messe hineintragen.

Unter demselben Gesichtspunkte ergibt sich die ästhetische Bechtfertiguug der

Anordnnng, daß man nicht mit Rücksicht auf den Gesang oder das Spiel den Priester

am Alter länger warten lassen dürfe, als es die liturgische Zeremonie mit sich bringe,

wobei allerdings in einem bestimmten FaUe auch der Zelebrant ant die Sänger Bück-
dcht zn nehmen habe. DieM^se ist eben nicht narWort, sondern aneh Handlang,
UBd darum verträgt sie von vornherein kdne oratoriamsmftßig-eiHsehe Brmte. Treffiand

sagt darüber Franz Witt:

„Es hilft nicbtfi, endlos za sagen, ,Uerr Herr die Tonknnst darf midi nicht in endlosem
' Gefdblsaasdruck ergieoen, sondern ifo mtlfi nodem gesagt, voll gesnnden Kealismns sein. Selbst

ein Palestriiia konnte sich nicht imoier vom Amspinneii ein«» Themas in Itmffum et latem freimachea,
und nur jene Werke Palestrinas and seiner Zdtgenosseo, welche diesen aas der Natnr der Saehe,
ans der Geeehiehte, ans langjilirigerPinzis nad dem Wesen der Utorgia gesdi5pfteB Fordenmgen

*) Es ist bekannt, dai^ die kleineren Tonformen nui-'t ..ii di-n Fehlem wie Vorzttffen der jeweils

zeitgemäßen größeren Formen partizipieren. Wir dOrfen uns also in den nachfolgesdea ÜBtaiSiuAinigea

auf die oraebmsie knebliolie lUuuttfora, die Maftkompositioo, bes^h^ake«.
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cntsprecken, sind zeitlos . ewig." — „Kein veruünftiger Mensch wird selbetverständlicli die Güte
einer Komposition mit der Uhr in der Hand bemessen, man mnß sich also wie immer, so anch hier

vor PbarisAismus und Kleinlit bk^it hütfti; aber sunt rerti denifiw fints." (!'. Isidor Meyor-
boffer. ü. S. iL Über die BediugangeQ einer gesouden Eeform der Kirchenmusik, Aoe^borg,
fiShm, Seite 121.)

Was uun den Text angeht, so bestimmt das Motu proprio, daß er gesungen
werden soll, wio er in den Bttcbern steht, ohne Veränderimg-, Umstellung, ungehörige
Wiederholungen, ohne Zerstückelung der Worte and Silben und so, daß er den Glänbigen

ventftndUeli ist ^Der Umstand, daß die katbolische Eirehe ftr den Gottesdienst das
Textwort vorgeschrieben hat, ist keine Forderung-, die künstlerisches .Schaflfcn

immriL'lich marht-'. (Stork, Musikgeschichte, Seite 481.) Die iibnVpTi Forderungen in

be^ug aul den Text aber müßten, wenn sie nicht schon von der Kirciie erhoben wären,

im Namen der Kmist gestellt werden.

Die otiente und zweifelhaft berechtigste Vorschrift der Kirche ist aber die, daß
das Ganze aus dem Geiste der kirchlichen Handlung geboren und von ihm getragen

sei, sich alles Weltlichen und Theatralischen aber enthalte. Der Geist der heiligen

Handlung spricht sieh mm am deotUehsten im Texte ans. Wird man also dem
Texte nicht gerecht, dann damit zugleich auch nicht der Handlang.

Viele können sich nicht entschließen, To'-eph Haydn als Kirchenkomponisten
fallen zu lassen. Dagegen hilft am besten eine demonstratio ad oculoa. Halte man
einmal ganz nüchteni das eine oder andere Kyfw oder Agnu» Dei Haydns neben das
„Gebet Heinrichs" aus „TiOboigrin"; noch drastischer wirkt es, wenn man gewisse
'l'eile des „Parsifal" daneben hält, das Gebet Heinrichs ist sicher keine Kirchenmusik,

ich habe aber das Gefühl, als gehöre das Gebet des Musikdramatikers noch eher in die

Kirche, ids das Kifrie usw. dieses Kirchenkomponisten. Das Kyrie s. B. ist doc^ der
wiederholte inbrünstige Enf um l'rharmen einer, ob ihrer Sündhafrin-kcii zagendm
Seelp. Haydn macht da eine sogenannte ^.heitere Musik** und wirft zwiscliendurcli ein

Ki/rie hinein. Ks schlägt ferner, um ein weiteres Beispiel anzuführen, jeder musikalischen
Wahrlieit ins Gesicht, wenn ei' da, wo im Gloria der Chor in staunender Bewunderung
der Größe Gotte.s in das .,Adoramus te" ausbricht, eine Musik M hi LÜbt. die seinen fidelen

äymphoniefinales so ähnlich ist, wie ein Ei dem andern. Diese und noch viele andere
Joyialitftten verleteen geradesn ein dnrdi Wagner geschaltes Gebfir, wenn man nicht

etwa vom Texte absieht und sieh nur an die Not«n hält. Dabei bleibt ge^dß bestehen —
es kann niemand Haj'dn höher schätzen, als ich — , daß die Musik an sich wertvoll,

geistvoll, eÜektvoll ist; aber weil sie nicht wahr ist, lirtnun paßt sie nicht für die

Kirdhe. Gewöhnlich wird ja liier der bekannte Ausspruch Haydns zitiert, der seine

fröhliche Musik rechtfertigt n oll. Mit Verlaub, das ist eine Erklärung, aber keine

Bechtiertigung. Wer wolite sich dafür verbürgen, daß etwa „Tristan"* oder „Parsifar*

nodi lebenskräftig wfiren, falls es Wagner danei so „haydnisch frlMch** zumute
gewesen wSre?

Gerade an der mangelnden t'bereinstimmung von Wort und Ton scheitern für den
Unbefangenen auch die Mr-sm Mozarts. Statt aller Auseinandei-setzungen zitiere ich

ein Wort Heinrich Keimauns, eiufö gewiß kompetenten Beurteilers:

,SelBe Heneo sind lUifldch an Wert, aber selbst die besten und von Jahn dem Bequiem am
nächsten gestellten Kompositionen dieser Gattunp sind bei allon ihren Vorj^tit^pn so nnfrei konzipiert,

so sehr mcht bloü bestimmten lokalen VerbiiUnissi n . sondern auch dem Ueschmacke kirchlicher

Würdenträger und dem iiilgemcineu Usus anbeiiiu nit. d:ili der Komponist, der sonst so entzückend
den Ton aem Worte anzupassen verstand, hier oft geradezu gedankenlos erscheint, so wenig
komint 68 ihni danof an, den Inhalt der Textworte durch Mulk wiedenogeben."*)

Wo Mozart gam er selbst ist, nicht konventionell schafft, z. B. Im „Ave verum", da ent-

steht ein Jawel kirchlicher Mosik.

. (Schluß folgt. I

') 'UfOtzdeui geht l-rAiiz Witt, liii (iiuuder des Cacilienvereins, so weit, tlali er zugesteht: „Wer
der Kunst dienen will, der fithre Moearts „Achte und „Neunte" aof (Kochel 192 und 194 in F wiA D)
wA 1mm alle Übrigen Messen desselben beiaeite." (Siehe Miuka taera 1875, 'Seite S3.)
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Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
(Fortaetj^nntr ain Xr. 2, S<^!tf» 1'* i

7 Festofi'ertorien^j und 2 Fastengesänge für vierstimmigen gemischten Ciior von
Lndwig ll«mftii. Dieses Op. 86 ist bdiii Teil Neabearbeitonir des unter Nr. 1443 im
Cäcilicnvcreins-Katalog aufgenommenen Op. 5. In letzterem standen 30 Nummern; hier

sind vorzugsweise die Festoflfertorien frir Weihnachten, Ostern, Pfingsten usw. berück-

sichtigt. Die Kompositionen sind schwungvoll, von dramatischer Kraft, mit gut aus-

geprlQ;ier Deklamation der littugisclien Texte und guten GhOre anft beste so empfableo.

Die Lauretanische Litanei ißir 4 Frauenstimmen von Friedrieh Keeiei^ aus der
Sainnilung des verstorbenen Meisters, welche den Titel Venite ado pmus führt, mit Ein-

fügung des gegenwärtigen offiziellen Textes, neu bearbeitet, in Separatau^abe erschienen.

Fr. Witt schrieb damals unter Nr. 619 des CSdlienTerdns-Kstaloges: „In diesen Kompo-
sitionen scheint Tiiir Xoenen den Höhepunkt seines biFlierigen Schaffens pneicht zu

haben." Diese Separatausgabe der Lauretanischen Litanei ist unseren guten Frauen-
chören in Klöstern und weiblichen Instituten aufs wärmste zu empfelilen. Es sei

bcDieikt, daß o^ewolinlich drei Invokationen sosanunoigeKOgen sind, denen das Ora pro
noids einstinimig mit Orgelbegleitung folgt.

Messe zu Ehren des heil. Bischofes Valentin, Patron der Diözese Passau, für vier-

stimniigen gemischten Chor mit Orgelbegleituug von J. 6. Menerer, Domchordirektor.^) Die
Messe ist von mittlerer Schwierigkeit. Im OlortawoA Otedo sind den verschiedenen Stimmen
Soli zugedacht, su diiß Aljwechslung und Ruhepansen tresrhattVn -werden. Der Stil ist moderTi;

viel Gleiclizeitigkeit des vierstimmigen Satzes erleictitert auch schwächeren Chören die Aol-
fttbrung. Die Orgelbegleitung ist sehr fließend nnd selbstlndig ge^hrieben; dem Organisten

obliegt genaue Einhaltung des vorgezeichneten Registerwechs«ls auf zwei Manualen.

Messe zu Ehren des göttlichen Tpsnskim'.es tiir vierstimmipfpn rre?rii?rhten Chor
von Johannes MQller/) Eine achtunggebietende Vokaimcsse, einheitlich durchgearbeitet,

textU(^ und rhythmisch wirkungsvoll entworSm, polyphon, ohne Unruhe nnd ZßS'
rissenheit eindringlich gestaltet. Ein bischer Zug und strenge Logik bei der Ent-
wicklung der musikalischen Motive, sowie passende Abwechslung zwischen zwei- und
dreistimmigen Einschaltungen in den vierstimmigen Satz lassen die gute musikalisciie

^dnngr des dem Beferentm bisher unbekannten tiichtigen Komponisten erkennen. Ob
wohl die gar zu oft wiederkehrende auf- nnd abwftrts in Tenen und Sexten sieh

wiederholende Achtelbewegung, z. B.:

# _ I
—'z^ fr \ ^ mFf^ —

_ f~f nicht Schablonenhaft^^^4rr^ ^yrHrg CJ-^^^-rgJj ' i ^rkt und daher er-

oder oder oder uw. müdet?
Pagdia hat eine tu ftlirlie Sammlung von 63 liturgischen Gesängen, die größten-

teils gut erprobt sind, in moderner Partitur, auch mit Atem- nnd Vortragszeichen ver-

sehen, also unseren gewöhnlichen Chören sehr mundgerecht gemacht^) Es sd bemerkt,
dal^ sämtliche Nummern für Alt und drei Männerstimmen transponiert und auf vier

Systemen in deutlichem Stich untergebracht sind. Von Croce und Ett sind je 8, von
Palestrina 11, von Victoria 7 Motetten aufgenommen. Ausführliche Register orientieren

über den reicdien Inhalt der praktisdien Sammlung von 222 Seiten in Partitur, nn der
natürlich keine Einzelstimmen notwendig sind. Dieselbe empflehlt sich flir Ch9re ohne
erklärte Sopranstimmen«

') Offertoria et Motetta: Tut '*u>it eoeJi : Reffc^ Tharxis, Tcn-fi trnnuit : Aseendit Dars : Confirma
hoc: Baiedic anima meu: Am Maria (8. Dez.i, und Art Marin . . . rentri» iui. — 0 itj» omnes; StaixU

Mater. Düsseldorf, L. >chwaua. 1909. Partitur 1 .K 60 ^, Stiinmeu d 25 ^.
-) Op. 20a. Dasseldort, L. .Schwann. Partitur öO 4 Stimmen ä 15 ij^.

Up. 59. Mii«a in hon. S. Valentini Episc. ad i vocea iOMIimlM ««niCMite Organo. DftBKldorf,

L. ächwann. 10U8. Partitur 1 J( SO ^» 4 Stimnea A 90
*) Op. a DltRMldorf, L. SehwMra. 1900. Pntitar l M 80 ^, A StfaDmen k SO ^.
'

) Tcrfin Anfhohfjia rocnUs i Lldn i/ii ni. '13 Oantiis sacri praceipiiis anni liturfriri solemnitatihuH

et ienüs serviciit« ad Anctonlius Autiquis luiiipositi et n Pr. Joanne faffella coiletti ac bodiemo usui

tr.in><'ii|iti ,trj i-hi>iiiiii ^uariior vocuin (Altu!< et tres voc«B viritos: Tenor I., Teaor n., BaMHi). Turin,

Alarcello Capra. Partitur 2 Lire = 1 tM) ^.

Digitized by Google



-HB 81

pp nuUo. Ht

men

Die harmonischen Effekte in den beiden Tmtwn trgo^) dei BpaniseheEa FMeeten
OUlfto sind so eigentümlicher, ja fremdartiger n&d
Terbiüffender Natur, daß sie beim ersten Durch-
leieii fiut abetoßena wirken. Es sind wirktich

rte&iUiores modnli! Bei wiederholtem Durchlesen
gewohnt man sich jedoch an diese mystischen

Zusammenklänge, bei denen drei Systeme für die

Oigdbegleitiing verwendet sind, sowie an die un-
erwarteten enharmonischen Verwechslungen (chro-

matische Stellen sind nicht viele, die Querstände
genieren mehr!) Wenn die dynamischen Angaben
genan befolgt werden, so gewinnt das Ganze sogar
einen aszetisehen , doch mysteriösen Eindruck.

Immerhin eine „spanische" Kuriosität in der

rnnsikalisdien Schreibweise bildet das Amn des
8. 'Dmiuyn ergo, das hier wiedergegebeu sei:

-^^*

Aus der Gesamtausgabe der Werke von Palestrina^) hat Dr. Herrn. Bäuerle schon

1907 zehn ausgewählte fünfstimmige Messen angekündigt Von denselben liegen bis

heute vor: „BBOtus LamrenUu»"^ „IXlexi quoniam*', „Petra sancta'* und die „Missa iVo
Defumtif;". Von der letzteren hat Palestrina nur Kyrie, Okriite, ^yrie, Offertorinm,

Sandus, ßenedidus und A(/nits Dei komponiert

Bäuerle hat, wie bekannt, seine „modemisierteD, textkritisch -korrekten Ausgaben
in modemer Notation" bei den vierstimmigen Sitzen anf zwei, Üei den fHnfttimmigai
auf drei Liniensystemon, unter Reduktion in den ^/^-Takt, mit Atem- und Vortragszeichen

reichlich versehen. Referent hat von jeher dieses Entgegenkommen dem Dilletantismus

gegenüber für bedenklich gehalten und daraus kein Hehl gemacht Bei den vierstimmigen
Bearbeitungen steht die Sache viel schlimmer, da jeder mittelmäßige Klavierspieler

über Palestrina aburteilen zu können glaubt, weil er die Akkorde mit seinen Kennt-
nissen aus der Harmonielehre prüft und dann naserümpfeud über die Magerkeit der
ZnsamnenklSoge nnd die HoDOtnde der Akkordfolge die Achsel sockt mit dem stilleo

Gedanken oder auch dem offenen Ansaprndi, daß raan*s dodi im 19. nnd 90. Jalirhnndert

weiter gebracht habe.

Beim fünfstimmigen Satze sah sich der Herausgeber genötigt, drei Linien anza-
wenden, d. h. die beiden in den Bafisehltlsse] nmgeMdirielienen TenOre anssnscheldai.

Daß bei diesem Vorgehen die HUfidinien außerordenttich oft in Anspruch genommen
werden mußten, liegt auf der Hand. Man sieht aber doch aus der Führung des auf

einem System stehenden I. Tenors die selbständige Kantilene dieser Stimme und bedauert

dann doppelt, daß Sopran nnd Alt, IL Tenor nnd BaB, Sträflingen gleich, zosammen-
geschlossen sind.

Lassen wir jedoch diese Bemerkungen beiseite! Man kann sich freuen, wenn
Kirehendiöre an die Ausführung dieser vier Messen mit Erfolg herantreten. Am wirk-

samsten sind Beatm Laurentius nnd DUeoei quoniam. Die Znsttze Bänerles sn den
Agnus Dei, sowie die zu vielen Vortragszeichen sind in der Praxis kaum zu brauchen,

aber zeugen von gutem Willen und fleißiger Arbeit Mögen recht viele Chorregenten

diese reinen und herrlichen Kompositionen nicht nur auf dem Klavier spielen, sondern

mit Liebe und Verständnis vortragen; sie sind leichter als nenere, melodisch und rhyth-
misch verschrobene Vokalkompositionen.

Ein dreistimmiges Tota pulchra es für Cantus, Tenor und Baß mit Orgel- oder
Harmoniumbegleitung von (i. B. Pollerl') ist einfach und würdig.

') Dw Tantum ergo et Geniiori in wlemni S». iiacramenti raooeitiow canemü ad 4 voces inae^uale»

recentioribtu modoUs otgsno «wutuite eonpomit N. OUlio, 8. J. DOiMldoif, L. Sehwaui. 1908.

Pieii 90 J^.

*) Leipzig, Breitkopf Hirtel. 1907. Partittir jAder Hesse 1 Jf SO ^, jede der 5 Efnsel-

stinaMii 80 /9|.

^ Tofs pnkkra e», ad cbonuu trium vooum ioaequalium (Cantus, Teuor, Bassiu) banuonio vci

orgmo oomitMitD. Twin, Manello Catm. FMtitnr and Stinunm 1 Mb ^
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Zum Papstjabiläiiin Pias' X. komponierte Alt Püfra eine Tientimmige Messe für

gemischten Chor mit oblij^ater Orgelbegleitung. '1 Dieselbe ist sehr ansgedehnt, da die

Motive langatmig imitiert und der Satz auch mit Orgelzwischeuspielen unterbroclien

vird. Die Kantilenen der Einzelstimmen im vierstimmigen Satze klingen geschmeidig,
üchließen sich jedoch nicht eaf^ aneinander, so daß Lücken entstehen^ wdebe die Orgel
ausfüllt. Die Modulationen sind mäßig und schweifen nicht zu weit ans. Die Messe
ist zar Anftübrung nur guten Chören zu empielileu, von großem Ernst, an manchen
Stellen hart nnd herb, jedenfalls in ansgedehot F. X. R

(BVntBotRing folgt)

Vom Bücher- und Muaikalienmarkte.
I. (Teistliehe und weltliche Kompositionen. £8 lieaea seit mehreren Monaten

eine M> ogf von Novitlten vor» sn deren Bespreehooir die Bedaktlon nlekt Bann
prnnjr fand, da wichtigere Materien und .\rtikel aafznnelimeu und zn erledigen
waren. Um nun den Unmut der Herren Verleger oder Autoren nicht zu erregen,
tieeilt sich die Redaktion einstweilen mit der Aufzählung der vorliegenden P^instjii-

daugea, verapricht jedoch, sobald als möglich, mehr oder weniger ausftthrlich auf
dieselben surfleksnaommen.

Karl Attenhofer, Op. 142. Friede aller Welt! Ein Weihnachtslied (Dichter unbekannt),

a) für Mänuerchor, b) für gemischten Chor. Jede Aasgabe: Partitur tR» -5>, 4 Stimmen k 20
Angsborg und Wien, A. Böhm & Sohn.

Arthur ßauckner. 5 Hänuerchöre. .Margaret am Tore" (Gedicht von Otto Koqaette).
«Als das Marcheu starb" (Gedicht von Lorenz Krapp). „Dnukle Wolken" (Altdeutsch). Zw« Stim-
mungsbilder: a! Gfvvälirnni: (iidicht von Karl Paul Brühl); b) Eutsa^nn^ i'tiedicht von Heinrich

GrdU). Angbburg und Wien, Anion Böhm & Öoha. Jede Nummer: Partitur ti<) ^, 4 Stimmen a 15 ii.

Liedorlmch für Schulen. 185 1-, 2- und Sstimndge LMer and 20 Kanons, für drei Unter-
richtsstnfen methodisch geordnet. Herausgegeben von Gnstav Damm (Theodor Steingrftber).

Noubp-arbeitnni^ von Bernnard Srluielder. w. Auflage. Mit besonderer Beröcksichtigung der Ver-
fügungen der Kgl. Regierangen und Sclnilkollejjien über Schulliedersammlungeu. üntei' .\bsclinitt XII
Nr. 2/ des Verzeichnisses der Prealiischeu Unterrichtsverwaltung (Zentralblatt IBHt) Heft 1) als

oflbdell eingeführt vermerltt. Leipzig, 1909, Steinfl^ittbers Verlag.

Ferdinand Feun. Wiepeiilied der heil. Maria (Gedicht von Käthe Rosbach) für eine Sing*
ätimme mit Piauufortebegleituug. .Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1 Ji.

Paosthymne. Wort und w^cise tob Karl Gerok, harmonisiert tob Lambert Streiter,
beide in Tnnshnuk. Fulda, Alois Maier.

Partituia. Notazioue nioderna di Umberto («iordano. Scherzo aus dem Sommernarhtstraum
rSugnr» di una nntte d'. state) di Felix MondelsHohn-Bartholdv. Preis 1 Lire 50 Cent». Ouvertüre

zur Oper -Der Freischüts'" (Franco Cacciatore) von C. M. von Weber. Preis 2 JUre. Ouvertüre
Nr. 3snrOperLeonore (FidsUo)tob L. Yaa Beethoven. FxeiBS Lire. Edistoni E. Sonsogeo'llilaoo.

Enrica von Handel-Mazzetti. Acht geistliche Lieder für 1 iSingstimme. einstimmigen Chor
mit Klavierbegleitung in Mnsik ge.setzt von Hanw Käsen, Op. 2. L Gebet: 2. Ich will eiu Loblied

singen; 3. Krippenlied: 4. Ave Maria: '>. Weihnucht«lied; (>. Immaculata: 7. Tcaaergesaag; 8> JahrSS-

wendc. Regensoarg, Friedrich Pustet. P.H/J. Partitur 1 20 ^.

Wilhelm Gltfller. Chorkomposltioneu. Op. la Hflmattal (Gedieht ^ Hans Nsgcl).

Ued im V'olkston für vierstinuBigSB mtonerehor. Augsborg ttad Wien. AatOB BOhm & Smul
Partitar und 4 Stimmen 1

Erinnerung. Mazurka für Pianoforte von C. Hegmano. BfeaMva und Vertag des Kom-
ponisten, Goch (Rheinland). Preis 1 .# 50

»Die sieben letzten Worte Christi am Kn uze " Oratorium von Dr. F. Uartniann von Au
der Laa-HochbriiBB, 0. F. M. Verlag von J. Fischer <!t Hro., New York.

Mozart als achtjähriger Komponist. Kiu Xutenl>u<;li Wolfgangs. ZUBI «rsten Male voll-

»tändig und kritisch herausgegeben von Dr. Georg SchUuemann. Leipzig, Breltkopf ft Hirtel.

Preis :i

Fraaa Mekes, Op. 49. Gelöbnis: „Wir wollen walire Christen sein", für vienitiuimü»n

Minnerchor a cappella oder vdt achtstiminiger Blechmusik. Düsseldorf, L. Schwann. Ifl0& Fartitor

l M 20 Li, l Singstimmen .'i 15 Orchestcrstimmen in Abschrift.

Colecciüu de Canciones populäre» sagradas. Cantilenas Oregoriauas, Gozos ä los Sautos, Cautos

de Komeria. Letanias v Otras Piezas para oso de la mäsica ptq^alar feligiosa per FMorlco
Olmeda. Palenda: Inip. de Ontierres. Liter y Uerraw. 1908.

'i Mix'ifi ponfiflraUs ml (|UHftui)r voccs inacqnales roiiiit.infc organo Pio Papue X. .Tubilaeum Sacer-

dutale »^lebranti dcdical .Vui tor .\. l'onten. Op. 25. Düsseldorf, L. .Schwann. 1908. Partitur 2 .«M 50 ^,
4 Stünmen 4 95 ^.
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P. Fiel, Op. 97a. Liederkrmius zu Ehrea des hdU. Fraadskos Saraphikus. Ausgabe A. Für
Moe Gesangstimme mit Begleitaiii? d«r Orgel oder des Hamoniinu. DBeseldori; L. Sebwann.
Paititor l M 50 Si, Stimme HO ^.

Op. HCib. Liederkranz zu £hreii des beil. Aotonios von Padua. Ausgabe B. Für eioe
Cnsunu t I tue mit Begleitung der Orgel oder des nutmonJimis. Dttnelderf, L, Scbwmnit 190B.
Partitur 1 jH, Stimme m ^.

Beliebte Mänoerchöre, Serie II, Nr. 38. 0««kar Schwarz, Op. 90. ÜerMntter (Oedlelit

von Leo Zinna). Mit Bariton.solo. Partitur 4<") 4 Stimmen ä 15

Nr. 39. Joaeph Pilland. MorgeaWanderung (Gedicht von Geibel). Partitur tiO 4 Stimmen
4 95

Beliebte Chorffesänge, Spiii II, Nr. 23 und 24. Jog. Pilland, Op. 57. Weihe der Nacht
(Gedicht vou Heinr. Zeise>. 3 stimmig (Mezzo.sopran , Tenor, Baß). Partitur i'Ä) d), 6 Summen
k -J») V,. Op. 58. Herr, es will Abend werden (Gedicht von Fr. Habicht). PartitW 60
4 Stimmen i 20 Die 4 Nummern bei Aat. Böhm & ."^ohn in Augsburg und Wien.

Zwei Lieder fHr eine tiefe Stimme mit Bepleituug des Piauülurte voü Max Pracher, üp. 16.

„Die Nacht \-\ wvich und lind" iGedicht vou Maidy Koch), Op. 17, „Schlaf wolil wie Gott es will*

(Gedictit von Dr. E. Stempliuger). Straßburf,' i. E., Verlair Sifddent^cher Merkur. Preis 2 J6.

Jos. Reiter, Op. 71, Nr. 1. Tantum a-go für -Ibtimmigeu Mäunerchor oder Soloquartett,

^rtftnr 80 ^, 4 Stimmen 20 ^.
— Od. 71, Mr. 9. Ave Maria für 4atiiiimigen Männerchor oder Soloqnartett. Partitur 1 jü,

4 Stfasmen 90 ^ Beide bd Boswort ft Co. in I.eipzig, und Wien, Wollcelle.

Friedrich Seite. Stildr. Musikdirektor in Kufstein, Op. 10. Die Passion. Oratorium auf
den beil. Cfaarfreitag (Text nach Worten der Heiligen Schrift mit Benützung älterer Texte vou
Hsgr. Jakob Obweger). Augsburg und Wien, Ant. ^hm & Sohn. 1905. Klavierpartitur, zugleksh
Direktions- und Orgelstimme 5 M, 4 Chorstimmen & 1 UK, Solostimme 1 .fK, luiabeDohoisomne
15 Textbuch 15 ^, Orchestermaterial komplett 20 M>.

Drei Weihuachteistficke für Violine (in der l. Lage ansfrihrbar) von Johann Slnni6ko,
Op. 66. Mr. 1. Weihnachtslied; Xr. 2. Hirtenkläoge; Nr. 3. Gebet Aagabnrg nnd Wien»
Ant B8bm & Sohn. Jede Nummer: Partitnr und Stimme i Jt ^.

„Seele Christi, heilige mich!" Für Sstimmigen Frauenchor und Orgel oder Harmonium
Ton J. Verhf'vpji. Op. 9. Düsseldorf, L. Schwann, im Partitnr 90 ^, 3 Süramen k 6

Fr. Kafuel Äw Maria. Transkription für Sopran, Alt, Tenor, Baü (Chor oder Soli) von
R«<l. Weinwiirai. LefpBlgvndFuiStBoBwortli&Ca 1906. Partitnr 1 w«( 90 4^ 4 StimmoB & 15 ^.

IL Orgelkompositioneu: C. Adolf BoH^i, Domorganist in Mailand, Op. 33. Zehn Vor-
tragsstttcke tiir H urmoninin (oder Orgel), i, 2Ve/iKfü),' 2. Pattoralei 3. Offertonoi 4. Interiudio

Corale; 5. Mo rein; H Preghlnn: 7. Intermeuo; 8. lV«Mio fuHoo; 9. Angthuf lOl lUiek. Angsbuig
nnd Wien, Böhm & Sohn. 19U9. Preis 2 Jt.

Zwölf Nachspiele für Orgel über beliebte geistliche Gesänge von M. J. Erb, Op. 75. Düssel-
dorf, L. Schwann. 1908. Preis 2 j« 40

Orgelstücke von Jugteph Grober. Heft 1, Op. 18a Sechs PrOlndien im freien Stile. —
Heft 2, Op. 189. Zehn feierliche Präludien für die heilige Weilmaelitaselt. Angsburg nnd Wien,
Anton Böhm Ä ' Ini Jedes Heft 2 M.

Sonate über das Kirclieulied «Preis, o Zange, das Geheimnis*' für Orgel von A. Jos. Monar,
Op. BSt. Paderborn, Janferaumn (A. Piqpe). Preu 9 M.

III. Bücher und Btmm liüren: Fflhrer durch die Orgellit lafur von Kothc-Forchhauinier.
Vollständig neu bearbeitet und erweitert von Otto Bnrkert, Xouzertorgauist in Brünn. Leipzig,

' F. E. C. Cenitnrt. 1909L

Gesch!( la> Lfederkratizes Obertidorf a.N. VoB AlltOK KOnlgr, Beallehier. Obemdorf a. N.
1906. Bnchdruckerei „Schwarzwälder Bote".

LeltAuien svm Oesangnnterrieht an Oyninasten, BeaMhideo nnd PIdagogien vonBAvid Mark,
emerit. Professor nnd ^fusikdii-ektor am Forstbischöfl. Gjrmnadttm Tineentinnm. Dritte, nnverlnderte
Auüa^e. Innsbruck, Feiician Ranch. 1909. Preis 1 Jt.

Kompendium der katholisehen Kircbenmasik von Dr. A. Mtthler nnd Repetent 0. Gaafl*
Mit Approbation des Hochwilrd. Herrn Bisohofe von Bottenbwg Br. ^Ill Wilhelm von Keppler.
Ruvensbnrg, Friedrich Alber. 1909.

Cremoua. Eine Charakteristik der italienischen Cieigenbaner nnd ihrer Insimraente von
Friedrich Niederhoitniann. 4., vei-mehrte nnd anf Grund nenester Forechnngen verbesserte

Auflag^e von Dr. Emil Yogel. Mit Bildern vou Kaspar Ti«Benbmoker alias Gaspard Duiffupruggei

,

Antonio Stradivari, Mnatergeigen nnd 36 Geigeniattelnaehbildangeii. Leipaig, Karl Mersebnifer.
1909. Preis 4 Ji.

Buniliard Rothes Abrifi der Allfremeinen Monkgeeeldehte. Achte, anf Gnad der neKesteo
Forschungen vollständig nmsrenrheiteteAnflage von Rudolf Freiherrn von ProchAika. Xlt vielen
AbbUdougen, Porträts und Notenbeilagen. Leipug, F. £. C. Leackart. 1909.
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Haaiklexikon von Hugo Riemann. Siebente, gänzlich tungearbeitete mit den neuesten

Embnisseu der mosikaliscbeu Forscbnng and Konttlenre in Einklang gebrachte Auflage. Erscheint
in »—2B Lief«nii|g«a kSiO^, Leinsig, Max Hene. 1909. lägen vor a.—& iJefenuig (dto
1. Uaftfiing dfaNT AvIaR« to^. Mmiea mav 1908, Saite 158).

„Weiterbildung der Choralnotution". Ein Reformvornchlag zur Erlficliterang des Choral-
gesanges von Joh. Rodenkirchen, Domorganist in Cöln. In Kommission bei J. und W. Boisseree,
Bneh£andlnng in Cöln. 190a Preis 80 ^

Dan Meßbuch der heiligen Kirche iMhmJr RomnnHw* lateinisch und deutsch mit litnrpischen Erklä-
rungen. Für die Laien bearbeitet von P. Anselm Schott aus der lieuroner Benediktiuerkongregaüon.
Zwölfte Auflage. Mit einem Titelbilde. Mit Approbation de.s Huchwürd. Herrn Erzbisdiob VWCM-
borg und Erlaubnis der Ordensobem. Freiburg i. B., Herder. Gebunden 3 J( 90

1897—1907. Gesehlehtlfelier Bldtbüdc anf die TMigkelt de« Begeosbincer lAtAvtVxvoMm
(unter dem Protektorat Sr. Dnrchlaucht des FOlSten Albert von Thurn und Taxis, Herzog zu
Wörth und Donaustanf). Zum 70jährigen Jnbelftet« geschrieben von Leonard Seyboth. 1. Vorstand.
Vertag und Eigentam dee •Begen^biirger Liederkranzee".

VoUuanfkUnuig. Kleine Handbibliothek zur Lehr und Wehr für Freunde der Wahrheit.
Nr. ISM. Ein nnsterbucber Held, Dr. Witt Von Anton Steeger. Ht rausf^eber J. Gürtler. Verlag
dar St. Josephs-Vereins-Dmckerei in Klagenfnrt. Preis 8 m.

Elemente des gregorianischen Gesanges. Zar EinfOhrung in die Vatikanische Choralaasgabe
von Dr. Peter Wagaw, «. ProfBSSor a. d. ünfvenitatJMbnrg (Schweis). BegMialninr, Fr. Piutet
1909. Preis 1 M.

Kirchenmusikalisches Jahrbuch. Gegründet von Dr. F. X. Haberl, herausgegeben
OB Hr. Karl Weinmann. SS. Jahisang. Regensbnrg, Fr. Pustet 1909. Preis gebanden 4 M,

— — Storia della mnsica sacra del Dr. Carlo Weinmann. Versione italiana del Sac
Riccardo Feiini. Regensbnrg und Rom, Friedrich Pustet. 1908. F^reis gebunden 2 M 10 \

Monatsschrift für Schulgesang. Herausgegeben von F. Wiederniann, Kgi- Masikdirektor
in Berlin und Ernst Panl, Kgl. Seminaroberlehrer in Dresden, ^is fttr 3 Hene vierteUährlich
1 M. Verlag von G. D. Baedeker in Essen. Inhalt von Nr. lO/III: Dr. Riehard MBnnfeli: Zon
100. Geburtstage Felix Mendelssohn-Bartbold3r8. — Dr. Hermann Gutzmann: Zur Stimmbildung
und Stimmpflege in der Schule. Lndwig Riemann: Das musikalische Innenleben der Kinder
bis zum sechsten Lebensjahre. — Rud. Schütz: Musikunterricht als „technisches Fach" an Semi-
naren. — Erkl&rang. — Karze Mitteilangen. — SchttleranflUhrangen. — Beurteilungen. — Brief*
kiaten. — AnMigM.

Kataloge: Joseph Baer & Co., Frankfurt a. M. AlltlVutiiatakntak|r Nr. 56B. Mmik
(Geschichte und Theorie), Kirchenmnsik, Oper, Tanz, Lied.

Breitkopf & Härtel, Leiozig. Musikveflagaheddit 190% l. ZeitgenSnlwbe Tonsetnr;
IL Hnsikalische Renaissance ; III. uusikbttcher.

Leo LiepmannsHohn, Antiquariat. Berlin S. W. 11, iternburgerstral^e 14. Katalog 17u.

Altere Werke zur Musikliteratur vom 15.— 19. Jahrhundert. Beide zum größten Teil ans der

Bibliothek des Herrn James £. Matthew aas London; Nr. 17L Musikalische Zeitschriften und
Blbliothekwerke nebst einer InteveMutoo Biidiniid WagnawammlBiiy.

V. F. Schmidt in HeObronn a. N. HnilkaUMivmNiehniB Nr. 344. Mnik flfar KUfier,
Oigel, Harmoninm.

Veraeiduiii der vw 6. F. Btelnerer dk CSe, Öttiog«» a. R., Bajem seit GfrOndung des
GeiehAftes von 1847 an nen erbantenDrgeiiraika. F. X. fl.

Aus Arobiven und Bibliotheken.

Randglosssn zn oratortttlscben iuOerungeii.

II. Rhythmisierte und uichtrhythmisiertc Kodizes, Wesen des Rhythmus etc.

In „£a Tribttai» de SabO^knaW 1908, Nr. 6 Ueit nan in ^em Artikel Dr. P. Wagners ..aber

die Notation der Handschrift 601 der Kapitelsbiblinthek von Lukka" folgende hier ins Deutschi' über-
.setzten Bemerkungen: .Unser Dokument gibt !<ehr wichtige Aufschlüsse über den ursprünglichen
Rhythmus der Kin lu-ngesängej es enthält z. H. offenbare Beweise für den rhYthmiscben
Charakter vomehmlicii des Zeicheus — , des liegenden Striches, der Yirga jace/u desGuldio von Areczo,
der fMWM jMwfciefa des Vatikans. Der Kodex 601 stellt sieh also in die Kategorie der Handschriften
efal« EU welcher auch diejenigen von St. Gallen gehören (vergl. meine -Neumenkunde", S. 258 sq.) . . .

Durch Vergleichnnp der sehr zahlreichen Fälle, in welchen dieselbe Melodie auf verschiedene Weise
Udtiert i.st. und anaerer Zeichen, welche nnter si< h rhytliiniscli da-sselhe bedeuten, wird man .sich

über den Wert solcher Einzelheiten bald klar. Ich gebe hier nur ein Beispiel: die AnfangBformel
der respousorialeu Psalmodie för den 7. Modus bietet die Figur: m oft unter der Form eines
sododM aubb^funtÜM dar. in weichem das erste punctum durch i "f^ den Strieh ersetzt ist. In
ZiuamBeB8teUnnfmmeDreiwNoten,be8ondaiv{mc^^ sdnen Ableitungeu, be*
/.eichnet im allgemeinen der Strich die dopitelte Lange de.s trewiihnlichcn punctum.
Das rbythniische System onseres Auciphooars ist jedocli nicht so subtil als da^enige einiger Sankt
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Galler Manuskripte, deren Xotenachreiber Är rhythmische Diffftrenziemng^'n eine ansgesprochene
Vorliebe hatten, die keine andere gregorianische Schule der alten Zeiten im gleiclien Gra<le mit
ihnen teilte. Mau mnß also das Antiphonar von Lukka in die interessante Lvolntion einstellen,

wtlcbe den iitnrgiacben GeBangt d. h. ein durch gelegentliche (keineswegs regelmäßige)
KumbinatioBen langer nnd knrzer Daaerwerte and durch verschiedene rhythmiscne
Verzieningen (in orientalischer Weise?) nnterbrochenes') Rezitativ, zn einem kontinnier^
liehen /eontinie) Rezitativ geftthrthat, nnd seine an rb^irthmischen Formen arsprliuglich zienlieh
reiche Notation znr mehr oder minder ausgesprochenen Egalisierung ihrer Bestandteile umgemodelt
hat"! Diese Entwickelung bildet das Seitenstück zur tonischen oder melodischen Vereinfachung,

die durch das Guidonische Liniensystem nach nnd nach bewirkt wurde. Die beiden Parallelbewegungen
haben den wohltätigsten Einfluß auf die späteren Schicksale des litorgpschen Gesanges ansgeiiDt;

sie bewkkten schließlich seine melodische und rhythmlselie Latinisiernng, welche sie
befähigte, die Grundlage der großartigen Geschichte des Gesanges in der lateinischen Kirche za
werden, wälirend der Orient, in dem er die dem nrsprünKlicheu Kircnengesang eignenden melodischen
und rhythmischen Tonzeichen (..mractrirs") beluelt, sich bis heute zur Impotenz und musikalischen
Dürre Verurteilt sah. Ich glaube nicht, daß ein Gelehrter mit weitausschauendem iiistorischen nnd
künstlerischen Blick die erwähnten Andeningen bedanem kann; nocb weniger wird er sich ein-

bilden, daß im 20. Jahrhundert der archaistische Zustand in allen Kirchen wieder aufleben könne.''

Dr. Wagners Ausführungen bieten nicht wenig des Interessanten und i'rmöglicheu es dem
Leser, sich eine Idee vom Standpunkt zu machen, auf den sich ein Teil der Oratoristen nunmehr
zurücKgezogen hat. Sowohl bezüglich der geschichtlichen Erkenntnis als im Hinblick auf das
angestrebte Ziel der Yerständigiug ind allmUilichen Etnigong sticht Dr. Wagners im Eingänge
nnd andi in anderen Schriften'} ansgeeprochene Anerkennung des riiythmischen GnarakteEBcewiner
Neomta Im Sfame von veTsehiedenen proportionelleD Datierwerten gfinstig ab ^wa den 'VerlUmn
anderer Oratoristen. Im Gegensatze zu ihm lengneu nämlich manche noch die rhythmische Bedeu-
tung der Neumen /.eichen oder stellen wenigstens alles als ungenügend er^'iesen hin: wieder andere
wollen in den Länge- und Kürzezeichen nur Temposchattiernngen , ritardandüH und nccdo-ntulns

erblicken. D. Hocqnereau, z. B. gelangt nicht weiter, wdi er bei seinen Untennchongen nur die

nnbestimmteren Texte heranzieht und die klassbdieD ma aandilnggebendeii SteHenOvIdoB von Areno
nnd Aribos einfach unberücksichtigt läßt.*)

Man beliebte die Längen und Kürzen, den die St. Galler Kodizes autweisen, als nur lokale

Eigentflmlichkeiten hinzustellen; plötzlich trat aber in der Rassegnn greaoriana, Jnni—Juli 190t},

D. Mocqnereau mit der Erklärung auf, daß ein eingehenderes Stndinm oer Kodizes der verschie-

denen Lioder ihn überzeugt hat, der St. Oaller Rnsrthmns sei dem Prinzip nach der allgemeine
und ursprüngliche in der Katholischen Kirche gewesen; dasselbe wiederholt der hochwtird. Pater
in seinem nenen Werke „Le nomhre muaical grifforien" Bd. 1. S. 156—158. Dieser Schritt vorwärt«
ist ja zu begrüßen: vielleicht bekommt nun I). Mocqnereau bald auch den Mut, den alten Autoren
anverwandt ins Antlitz zu blicken und zieht dann die Konsequenzen ans der Lehre, die sie ihm
benitwilligsfc urteilen.

Aus verschiedenen Ausdrücken, wie ,^hythme primitif" nnd ilhnlichen, im angezofi^enen

.\rtikel nnd anderswo, scheint es, daß Dr. Wagner sich bezüglich der Anerkeunnng der prinzipiellen

Allgemeingültigkeit den Sl Galler Rhythmus nunnuhr dem Standpunkte D. Mociiuereaus nähert,

wenn er auch den St. Galler Kodizee' mit Becht eine größere Sorgfalt in der AafzMchnung des
filgrfluBiiB snspridit

') „Temph-e", wörtlich .gemildert, gemäldgt".
*) „Seit einiger Zeit sucht man ftlr die Dokumente der ersten Klasse [für dir ältesten Kodizesl

die Beseichflung „rhythmisierte Handschriftcd " fiir die andere diejenige „ nichtibjrthmisierte Hand-
schriften" einzufahren. Anoh •pricht man von .,rbythmisierten Augnoen" und von «niehtrhjrthmisiertcn

Anigaben". Diese Benennung sebeint mir nicht einmal dann ffMnn sa sein, wenn man sich auf den
Standpunkt der gregorianischen Archaeologie, d. h. der Uteaten üilranden stellt, sie ist noeh weniger
haltbar vom Standpunkt der Tradition aus. Mit demselben Rechte müßte man die Guidonischen Manu-
skripte nichtnielodische Manuskripte nennen, weil sie vereinfachte Melodien enthalten im Vergleich

zu ihrer archaistischen Form, welche so reich ist an Stufen, die kleiner als der lialbton sind, und hu

mannigfaltigen Verzierungen; man mOBte zudem alle gedruckten Ausgaben ohne Ausnahme so benennen,

da sie die ofsprOnglichen adiatoniaehea Melodien ffans ond gar nicht darbieten. Wenn also heute niemand
darandenkt, oie UnterscbeiduDg zwischen „melodiBdien Ausgaben" und „nichtmelodischoi'' zu machen,
so sollte man ebenfalls sich der anderen auf einer petitio pnneipii beruhenden Unterscheidung enthalten.

Denn die seit dem 12. .lahrhundert entstandenen Handschriften bieten „einen Rhythmus" ebenso gut wie

diejenigen der früheren Zeitabschnitte; nur ist es ein etwas vereinfachter Rhythmus, der jedoch nicht

weniger existenzberechtigt ist als der ursprüngliche Rhythmus. Mit einem Worte, es zeigt sich eine

aulEaUeade Analogie zwischen diesen Umwandlungen und derjenigen des klassischen zum mittelalterlichen

Latein. Irt letzteres denn kein Latein? Wenn man die Verteidiger des von ihnen „mqcttngltcben
Rhythmus" benannten Vortrags liest, könnte man sich zuweilen in die Zeiten daa Hwnaniaana and dea
Krieges gegen das mittelalterliche Latein versetzt glauben.*'

*) VergL z. B. S. 25 sq. in Weinmanns „Geschichte der Kirchenmusik".
*) Ct. Mumca tacra VMS, Nr. 9 & 10, S. 113 und Aribos Stelle) ä. 114. Siebe die gerügte Unter-

lassung in D. Moequereaus „Le mmbrt Mut, arfg." & 191 •f.-hMOflteh dM Jjrfswwa und & US aq.

betND der rhythmliehen Buchstaben.
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Du wire nun idles verhältnismJlfiig dankenswert. Aber muß denn nicht der so in Gefahr
kommende Schützling, für den schon so ^el Tinte (ceäossen, der sogenannte oratorisehe Rhythmas,
rt iout nrix gerettet werden? Hier denn der Versucli: Wie definiert Dr. Wagner den alten l^lmral?

In der l'ribnne des St. Gervais steht es: ^Ein durch gelegentliche (keineswegs regelmäliige)
Kombinationen langer und kurzer üauerwerte . . . nnterbrochenes [g^emUdertes] Rezi-
tatiT", das sich dann spilter zu einem «nnnnterbrochenen LkoatinuierudieD] Kesitativ"
entwlekelte.

Kanisina-Kolleg, Biffalo N. Y. Ludwig BohtIh, S. J.

(Schluß folgt.)

Anmerkung: In Mtmca sucra Nr 1 ist zu korrigieren: Seite 3, Zeile 15 von unten: „ersten"
statt „alten'': Seite '>, Anmerkung, Zeilen 10 und 11 die Anffthinngszeichen vor lUttd nach „Ordnung
T(Hi Zeitteileii'' und «dem sofolge" sind an streichen, dagegea vor „die gesetamUflige . . xa aetaen.

VemüBdhte Hacibnohten und MittoUiiiigeii.

1. O Job. Gg. Ed. Stehle ffiertr zw St. Gallen seinen 70. Geburtstag. Geboren am
17. Februar 1839 zu Steinbausen (Württemberg), bekleidet er seit 1H74 die Stelle des Domkapell-
meisters zu St. Gallen. Als OMpanist und Komponist zählt er zu den besten Meistern und ist seit

Grflndang das CaciUeiiTeteiiia «mes der eifrigsten and tätigsten Jiitglieder desselben. Der ,.Chor>

«rttebter*. die -Ostschwels* n. a. Zeftsehrlften braehten einübende Artikel, In denen der Btrer und
das GeBCliick des an Jahren vorpescliriftenen, aber fettig frischen Meisters geschildert nad gerühmt
sind. (Vom Redakteur die.ser Zeitschrilt sei in Erinnernng an die vielen i^rsbnlicben Beilehnngeu
seit mehr als 40 Jahren der herzliche Wunsch ausgesprochen: ^Der Rest aelner Jahre ailSge «ie
bisher der Kirche und Kunst geweiht sein zur größeren Ehre Gottes!")

Ans BrÜHsel erhält die Redaktion nachfolgende Mitteilung:

Zur Feier des 70. Geburtstages von Meister J. G. Ed. Stehle in St. Gallen hat der ^Chor
Fina X.** ihm den zweiten Teil seines großen Konzertes reserviert. Folgendes fOr BHteel anßer»
ordentU^e und bedeutende Programm kommt sur Anfflihrung. I. Teil. i. Miaia Papae
Marcelli von Palestrina; b) In monte olivtti, 68t. von Orlando di La.sso; c) Home Chriitut natu» tat,

•ist. von Marenzio; d) Exultate junti, 4 St, von Viadana. 2. a) .\rie für Sopran von S. Bach;
b) Choral: „Mein Auge schließ ich jetzt" von S. Bach- c) Choral: .Herzlich tut mich verlangen"
von S. Bach. 3. Aus .Messiaii'' von J. G. Händel; a) Cnor: -Durch seine Wunden"; b) Sopransolo:

-Er weidet seine Heim*; c) Chor: „Sein Joch ist sanft". II. Teil Meister J. G. Ed. Stehle gewidmet.
1. T< i>niM, SaL a o^eUa. S. a) „Vineta" für Soprauolo, lOimerclior und Oiduater; b) „Abend-
feier", Tenonolo, IVaiiendior; c) »Ovbin", Altsolo, Mlnnegn^or. 8. „HehizehnBinielien*', 7st. Chor»
ballude a cappella. 4. a) Veni nponaa Unriati, 4 st. Frauenchor a ciptiplla: b) „Dor Pilprrim von St. Just",

48t. Männerchor a cappella. 5. Ballade von Hagbart von Frau Lotze-Holz aus Nürnberg gesungen,

ans »Fkithlofs Heimkehr". 6. Eönigawahl and Schlnfiehor ans demselben Werke.

2. p Am 18. Dezember 190ß feierte der Hochwärd. Abt Dom. Joseph Pothier sein öOjähriges
Priesterjnbililum in S. Auselrao auf dem .\viF'ntin zu Rom. Der Heilige Vater Pius X. hatte am
13. Dezember ein Handschreiben aus dem Vatikan an den Jubelpriester gesendet, in welchem dem
„nm die Religion und insbesondere um den heiligen gregorianischen Gesang in höchster Weise
verdienten, ronsterbafteu Ordensmanne als Beweis der danKbaren und wohlwoUeDdstea Owdnnmg
Ten ganzem Herzen der Apostolische Segen erteilt wnrde." Ad mulfox nunos!

8. 4« Am 31. Dezember 19» J8 starb der Hauptredakteur der Muaiui man, Numur, der Hoch-
wttrdige Herr Kanonikus Sosson. — In Rom verschied der ehemalige Kapellmeister und Orfranist

an der Kathedrale zu Tortona, Joseph Peroai, im Kreise seiner Familie, bzw. bei seinem Solms
Lorenzo Perosl, dem gegeiiwBragen Kapellmeister der pBpstUehea SlagerkapeJIe. R. I. P.

4. * Obwohl der Cnterselohnete mehrere Hundert Danksagnngskarteu für die Glück-
wttnsche zu seiner Ernennung als Haasprälat Sr. Heiligkeit versendet hat, fürchtet er
doch, einige Persönlichkeiten nnd Redaktionen ttbersehen an haben nnd spriclit hieaüt
ttflinitlich seinen Dank ans mit der Bitte, seiner im Gebete m gedenken. F. X. H.

5. Inhaltsttbersiclit von Nr. 2 des CäcilienvereiniemM: Vereiaa-Chronik: Der
Gesamtvorstand des Cacilienvereins; Söjfthrige Jubelfeier des CldUenverelna .Domehor" Bantxeo;
Konzert des Cacilie nvereins Konstanz; Kircnenmusikalische AufTdhrung in Plauen; Festfeier des

50jährigen Pnesterjnbiläums Pius' X. in Breslan; Weihnachtsaufführung im Stephansdom zu

Passau; Cäcllienkonzert des Stiftechores Elhvangeu. Zum 100. Geburtstag Mendelssohns. —
Vermischte Nachrichten and Notizen: Generalversammlung des oberösterreichischen Cäcilien-

vweins In Kremsrnflnster: Mnsikallache Rfidcsichtslosigkeiten. (Ans ,Linzer Volksblatt".) — Inhalts-

übersicht von Nr. 2 der Mimca sna-a. — Anzeigenblatt Nr. 2. sowie Sachregister znm Generahregister

W. Ambergers Seite 109* 112* und Sachregister Seite XXXXI—XXXXVTlT zu den 3500 Nummern
dea CadUeDverelaa-Kataloges.

Dndt mid Vsrlag ton Medriefc Fürtet 1& Bagenabmrg, OseindreiMtriHa

HetatAmlgeaUrtt.
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jggg Regonsburg, am 1. April 1909.
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MUSIGA SACRÄT
0«gifliid«t von Dr. frans Xaver Witt (f 1888).

NonatscMfl (tr Hebnng und PSrdernng der katbol. Kircbmnsik.

Herausgegeben von Dr. Franz Xaver Uaberl, Direktor der Kirchenmusik'; -iiule ia Regen«hurg.

Neue Folge XXI. als Fortsetzung XXXXn. Jahrgang. Mit 12 Miisikbeilagen.

Di* .MMiM aam" wird am l. jeden MonaU itns{;«Ki!ben , jede der Ii Kuniniorn umfalt Ii Seiten Test. Ofo It MMÜr"
MliKiR wndm im 1. Scmmtw vwmimI«). 0«r AbonmoMitlVraia de» 4S. Jaknpmf^ IN* betrtst • Maik; BinietaoBnmi »in»

MBstkbvtlairei« kortm M» nnwinb, DI» BMitillai« Inum M Ißim fMtaiMlalt odar SaAtaaUaav «iIiilfCM.

ImhalUOberBicht: Vun kiitholiürhtr KircheninuMik- Aurb oinn Zeilfrae«. Von Jub. Hjilzfeld. (Schilift.) — Aue
Archirei» «ml IliMinthpkrn: Rninli^loupn xu ontoriitiirhen ÄuBcrutirpn. II. KliytlimimVrtP und nirlitrhytlimiiicrtK Kn^iTf».
Weten dr-« Htiyiliv.iuN i-ti . Viu 1'. I.uiiniu- Bonvin. (HchluB.) — Neu inil liiilur vmcliienene K irchenkom pngii t i o n >< n:

Ell. BoftiBla-ru, .hu. Uttrhctmeii'T ; Juli. DirMd; Midi. Ilalleri C. HormnoiK J<>» Dwclu-nneicr; Tli<N>.lor Weiffer; Panki. RaiDitin:

Alban Lii>p (i); A. MMKnt: O. UflUar; 11. i. itoMfiar; i> M. ftakc«! (a); Jon. Schwl ; Ad. Skorn«; Job. 8chw«itxer; Job. SinRPU-
hcr%tT; Jori. SiiraymM; T. T^; P» J. Jm. Vraaken; J. J. Veitb; Aug. Wtiriihi Kii. Wronel; Aug. Wiltbernr; Fr. Witt:
0«; SSoOar. — Q/ftitariiam im ackamitatt ,«marttli^ Brntut. Voa P. Palir tialwto, O. M. J. — Anaaiicenblatt Nr. 4 mit Inkalta-
aiNfaicto TO* Nr. S 4« Cmiwwt>faiioig>in.

Von katholischer Kirchenmusik.
Aach eine Zeitfrage von Johannes Hatzreld-KIein-OacherBlebeo.

rSchlnß ans Nr. 3, Seite 25.)

Für Beethoven gibt Karl Storck (Musikgeschichtt , Seite 481 1, der doch Haydn
ond Mozart noch für kirchlich gelten lassen will von Mozart hebt er charakteristischer-

weise auch die Messen in F und /) besonders hervor), zu, daß er d«i Kirchenkomponisten
nicht beizuzählen sei. Trotzden, ;i1 or enthält seine C-dur-Messe ganze Partien, die t&T
die Kirche wohl geeignet wären, wie selbst Witt zugesteht. Aber

„DieRürehenDnalk 8elnberCfl, Weban nni Otasbaebers*— von den Geringeren ond Schlimmeren
zn schweigen — ist vi«! weltlieher [nocb]» al« dia dar bddea Haydn, Hocarts uad (Äienibinis.**

(.Storck m)
Kommen wir nach dieser kefneswege nnnfltsen Absehweifong anf unser OPhema

znriick. Das eine glaube ich nunmehr als bewiesen annehmen zu können, daß alle

litnri^ischpn Gesetze letzten Endes darauf hinauslaufen, die Einheit von Inhalt und
Form zu wahren, das Wesentliche des Gottesdienstes in den Vordergrund zu rücken und
ztt yerbttten, daß dieses durch die zu seiner größeren Ausdruckskraft herangezogentti
Faktoren überwuchert werde. Gerade diese Gesetze sind es darum aber auch, die, weil aus
dem Wesen der Kirchenmusik erdossen, einzig imstande sind, ihr Wesen zu wahren und
ihr die Charaktennerkmale eines eigenen Stiles aufinidrficken. Denn dem berufenen Kirchen-
komponisten — und dazu ist ebensowenig jeder benrfen wie znm Hosikdramatiker —
setzen sich alle diese „Beschränkungen" in starke i^timmungsmomente um und werden
so lur seine Musik fruchtbar uod für den 8til charakterist^cb. Ais Gleichnis möchte
ich da herbeisiehen die Aufgabe, die einem Architekten oft, wenn nicht immer, gestellt

wird, auf einem räumlich begrenzten Platze ein allen praktischen Anforderungen ent-

sprechendes Gebäude zu errichten, das sich sowohl .seiner I nigebung harmonisch ein-

fügt, als auch, für sich allein betrachtet, allen künstlerischen Anforderungen entspricht.

Die Anwendung ergibt sich Ton selbst.

Man mag das nun nennen wie man will, meinetwegen auch „dienende" Kunst, ich
frage dann aber: Wo ist eine Kunst, die nicht dient? Gerade der Grundsatz Vart potir

Cari erniedrigt in seinen letzten Konsequenzen die Kunst zu einer Art Biyazzo, der
verbUlfft, eventuell ancb ergötzt, aber nie erhebt. L*art pour PoH-Musik ist vollends

nur möglich vom verflossenen ITanslickschen Standpunkte aus. Hermann Kretzschmar
hat in seinen „Musikalischen Zeitfragen" ein prächtiges Kapitel über ,.Musik als dienende

Knnst" geschrieben, das ich in diesem Zosammenbang zur Lesung anempfehle. Seltsam,
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das Schlagwort von der freien und angewandten Kunst, das alierdiiig^s auch wieder
relativ zn nebinai ist, kennt man allen anderen Efineten, nur wir von der mneikalischen
Znnff liuldigeu hier einem total versticj^nen Tdealismus. der uns denn auch j^lflcklich

dahin srebracht hat, daß da? (irns des Volkes der modernen Musik verständnislos fremd
gegeuüberäteht — sie ist ilun Kabbala, ein uugeDießbares Getränk, für das es in dem
Treeterwem maBilraliacher Paotaeber einen ihm Immer mehr snsagenden Enats findet

Yen einer Ermedrigm^ der Kmist im Dienste der Kirche dfirfte man logischer-

weise erst dann sprechen, wenn ihr vorher ihr Bestes genommen würde, s^o daß sie"

genötigt wäre, das, was sie schaffen soll, mit unzureichenden Mitteln zu schaffen. i>as

tat aber die Eirehe nidit, sfe liOt die Kirnst vielmehr im Vollbesitse aller ihrer Ans-
drucksmittel. Es stellt dem Künstler vollständig frei, mit ^vplchen Mitteln er rlas ihm
vorgesteckte Ziel erreichen will. Er darf alle modernen Ausdrucksmittel der Harmonik,
Chromatik, Enharmonik und Instrumentation sich zunutze machen, selbstverständlich

innerhalb gewisser Grenzen, nämlich insoweit siV hic et nunc geeig^iet und am Platze
sind, denn es leidet dn -li -prnhl keinen Zweifel, dali ein Kirchenkomponist in der Wahl
seiner Mittel stell ebeoäuwohi vergreü'cn kann, als ein Opernkomponist. Andererseits

ist gewiß zn beachten, daß nach dem Satze: Quod Ueei Jovi, tum Ueet h(nn dn Genie
oft gerade das zu i)ureui Golde macht, wa^ in den Händen des Talentes Schlacke bleibt.

Das gilt besonders von der kirchlichen Instrumentalmusik. Charakteristisch ist da ein

Wort Franz Witts, das wert ist, hier wiederg^eben zu werden. An einer Stelle der

Bflisebriefe Mendelssohns heißt es:

„Einij^t's will ich Dir aber norh von der Aurora des Guido sagen, di i( Ii >t'Iir oft besoclie nnd
die diu Bild zam Wändeeinrennen ist, denn solch eine Eile, solch ein Vordringen, daß alles klirrt

und schallt, hat kein Mensch je sich gedacht. Die Maler behaapteil, «sei von zwei SdtOl heleeditet,
meinetwegen sollen sie ihre Bilder von dreien her belenditen, wenn's nur hüft."

Dazu sagt Franz Witt:

.Auf die Kirchenniu.sik an^wandt. möchte ich sagen: ihr Komponisten, nehmt, was ihr wollt,

drei oder sech.s Posaunt n. wonii i n l itt, wenn nnr me Mnjestit Gottes nnd diePiacht der kireh-
licben Litrirgic zum rechten Ausdruck kommt."

Diese Worte Witti» werden durch das Motu pruprio in keiner Weise desavouiert»

es ziehtauch da nur eine selbstverständliche Grenze, wenn as sagt: Verboten ist in der
Kirclu (irr Hebrauch des Pianoforte, sowie der lärntonden oder leichtfertigen Instramentef
wie, die kkme und ffrolie Trommel, Becken, Glockenspiel und ähnliche.^.

Das Fazit unserer Untersuchung wäre also dahin zusammenzufasseu: die Kirclie

läßt «ach die modenie Mnsik in der Kirche zu und ist daranf bedadit, ihr die Bewegnngs-
fi«iheit zn lassen, die sie für sich verlangen muß.

Als letzter, aber darnin nicht mindester Pnnkt sei noch folgendes betont. Der
bekannte Berliner Maler Max Liebermann sagt in einem Aufsätze (Nene Knnd-
schan, 1904):

..Auih weiß ich wohl, daß die Darstellung einer Madonna noch andere ala rein male-
rische Ansprüche an den Kfinstler stellt, und daß sie als künstlerische Ao^be sebwerer au ttber-

w&ltigen iat, als ein StUlebeo.^

Hat t^MpUeaHo/

Sollte es nun wirklich so schwer sein, daß die, die gnten Willens sind, sich Ter>

ständen? Karl Storck sagt in seiner Musikgeschichte:

«Die Löanog der KirchanmosikfraKe ist von höchster Wichtigkeit fBr die eedeihiiche Weiter*
entwIcUnog der Kirchenninslk nnd damit des kOnstletisdhen Lebern eesetei Toues fiberhanpfL**

Die Lösung dieser Frage ist aber nur dadurch mS^lich, daß man sich betderseits

auf den Boden der realen Tatsachen stellt. Wenn man das tut. dann erj^bt sich

einerseits, dali die Messen Beethovens, Mozarts, Haydns und erst recht die ihrer Nach-
ahmer fttr die Kirche nicht zu retten sind, andereneiti aber, daß es sehr wohl mQg^ch
ist^ mit Ausnutzung aller modemer Ausdrucksmittel kirchlich zu komponieren. Warum
hätte denn auch Franz Liszt auf Reform der Kirchenmusik drängen sollen, wenn die

Werke jener Meister sich mit seinem Ideal von Kirchenmusik gedeckt hätten? Warum
hätte denn Bichard Wagoer die Worte schreiben kOoneD:
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„S«itdem die Klrcbeomnsik durch EänfiUirans; der OrcbeäteriQmrameute im aUeemeiaen ihre
Reinheit verloren hat, haben nichtsdestoweniger die srößten Tonsetzer ihrer Zeit KirchenstUcke
verfaßt, die an and fär sich von nngemein kttastleriadieiii Werte Bind : dem reinen Kirchenstil« wie
es jetzt ihn wieder herzustellen am lo vlden GrBnden an der liSehsten Zeit wSre, gehören ancb diese
Meisterwerke dennoch niclit an; sie sind absolnte musil^riH rhe Knustwerke, die zwar auf der
religiösfu tiasis antgebaut siud, viel eher abpr zur Autfiiliruag lu goistlichen Konzerten, als während
des Gottesdienstes in der Kirche selbst sich oig:i< n .

Nun hat aber die Ablehnung dieser Meister ebensowohl ans ästhetis^chen, als auch
aus kixchlich-liturgii^heu Gründen erfolgen miiüi«, gar viele zu einem verhängnisvollen

Irrtnm TerMtet Sie sddomi: Mosartf Haydn usw. haben mit modernen Mitteln ihre

Mossen g'eschrieben, diese Messen sind unkirchlich, folf^Iich ist der moderne Stil für die

Kirche überhaupt nicht geeignet, ergo, zurück zu den Alten! Diese Parole war um so

yerführerischer, als eben zu der Zeit durch Herausgabe von Proskes „Mttsica divina*'

geradezu ein Wunderland hochkünstlerischer, echt kirchlicher Musik erschlossen wurde.
Dartiber vergaß man, nicht aücr mfin freilich, daß der richtige Schluß aus obigen

Prämissen hätte lauten müssen : al^o ist der rechte moderne Kirchenmusikstil noch nicht

gefunden, wohlan, helfen wir ihn schaffini! Franz Witt, der Orttnder dee Güdlienvereina,

war es, der diesen richtigen Schluß zog und ihn unentwegt nach beiden Seiten bin

vertciditrte. So und so viele inrb ro aber') klammerten sich ganz an die Polypbonie der

Alten an und verfochten uiii H<triuackigkeit die These: diese und die ihr nachgebildete

Musik ist die einzig kirchliche. Dieses Hinansschießen fiber das Ziel anf der einen
Si itr Iiatte naturgemäß zur Folii-e, daß man auf der anderen Seite ebenfalls übers

Ziel schoß, indem man sich ebenso einseitig für Beethoven, Mozart, üaydu ins Zeug
legfte. So glanhtmi die einen den Forderungen der Kirche, die anderen denen des Fort-

schrittes bestens zu dienen. Eine Verständigung aber war unmöglich, weil man sich

auf der einen Seite für eine Kirchenmusik begeisterte, die nicht modern war, auf der

andern Seite für eine moderne Musik, die nicht kirchlich war. Und wer hatte den
Schaden davon? Die Kunst und jene Künstler, die emsthaft bestrebt waren, einen
modernen Kirchenmusikstil zu schaffen. Statt die verdiente Anerkennung- und Ermunte-
rung zu genießen, wurden sie von beiden Seiten angegriffen, von der einen Seite

Reaktionäre, von der anderen Revolutionäre gescholten. Wer einmal die ersten Jahr-
gänge der „Fliegenden Blätter für katholische Kirchenmnsik" und der „Musica sacra"

unter Witts Leitung durchsieht, der bekommt einen kleinen Einblick in diese Komödie
der Irrnngen. Immer und immer wieder mußte Franz Witt mit vielen wuchtigen Hieben
seinen ridhtigen Standpunkt nach beiden Seiten yertreten, ohne sehenswerten Erfolg, so

daß er mit Recht klagen konnte:

.Der irigpBte Feind einer wahrhaft kirchlichen Tonknnst ist das einseitige voreinjcenommene
Onett nflben und drüben, per exetmm and per defeetmn. in Urteil jener, die bloß Haydns Kirchen-
miiHik können, ohne PaUstrina nnd Choral, und das Urteil jener, die blofi Paleatrina nnd Cbotai
ktimeu und gelten lassen wollen." (A/tatca aacra 1874, Seite 77).

Was Rnd. Louis in seiner Biographie Ant Bruckners als die Intention Fr. Liszts

bezeichnet, nämlich die

„Synthese der apezifiacb modernen Tonkunst mit dem kirchlichen Geiste, wie er in den
klassischen Meistern des 16. nnd 17. Jahrhunderte seinen nastergttltigen mnsiltaUacheB Anednidc
pcfuudfn",

eben das war auch Franz Witts Ideal, das er auch durch eigene Kompositionen zu
erreichen trachtete. In diesen aber mofi er wohl gar nicht so Mhr daneben geschossen

haben, wenn ihm Franz Liszt in Gegenwart luidinal Hohenlohes das Kompliment
machen konnte:

jjjmea Sie doch die Leute flnchen, stehlen (NB. Witt war Pfarrer), aber schreiben Sie uns
zwanzig schöne Takte, wif Sie uns so oft f^escliriebfii h;ibeu!"

Neben und nach Witt lassen sich noch viele andere Tonsetzer aufzählen, die dem
gleichen Ziele zustrebten und zustreben. Ich nenne stehle, Mitterer, Tinel, Gries-
bacher, Filke, Renner jun., Bonvin, Brosis:, Greith, Bottazzo u.a. Diese alle

streben das Ideal eines modernen katholischen Kirclienstils auf dem Boden des Motu

Soprio an. Und es ist wahrlich nichts Schlechtes, was sie mit ihrem Namen decken.

I Gegenteil, wenn man ihre Werke hfirt und durchsieht, dann ist man der festen

') fast ausachlieillich CSUuliuier.

Digitized by Google



-*B 40 8-

Übcrzeugung, daß wir auf dem besten Wege sind, jenes Ziel zu erreichen, wenn es

nicht gar hie und da schon errei<lit ist. Es wire daher wohl an der Zeit, daß man
fla.s allrijählicli einsähe und nicht dadurch der neuen Kunst Licht und Luft verschlösse,

daü man immer und immer wieder die Klassiker für die Kirche reklamiert. Man tut

damit der Ennst ebensowenig einen Dienst, als jene Eiferer für die Alten aossddiefiUdi
es der Kirche tun. Ja, ich stehe nicht an, das direkt als ein Dienen dem Rückschritte
zu bezeichnen; gewiß in dor besten Meinung, aber gut irenieint ist eben nicht immer
auch gut getan. Es kann nicht im Interesse der Kunst liegen, daß eine weichliche

Stilmengerei die Grensen zwischen Kirchen- nod Profanmusik verwisebe, das wSre grl^ieh-

bedentend mit Verarmung der Kunst. Was wir brauchen, das ist ein echt moderner,

kraftvoller, charakteristischer KircbenmusiksUl, dazu zu helfen haben die Männer der

Knnst ebenso ein Interesse als die der KIrcbe. Daron taten die profanmusikalischen
Zeitschriften nur. was ihres Amtes ist, als Hüter und Pfleger der Kunst, wenn sie ein

liebevolles verstehendes Augenmerk hätten für die Werke obengenannter Kirclieninusiker

und nicht erst warteten, bis sie aus der Kirche in den Konzertsaal kommen. Das hieße

flieh efsseitig abseUieOen gegen einen knftToll aufstrebenden Zwdg der allgemein-
musikalischen Kunst

,
AbschUeOang hat man abnr bisher immer gans andern Leutrai mm

Vorwurfe machen wollen.

Aber wo bleibt bei diesen Ausführungen der Cäcilien verein?

Ich würde meiner Aufgabe nur halb gerecht werden , ließe ich diesen Punkt
nnbelendltet. Zunächst ist festzuhalten: der Cacilipriveroin ist nicht di<' Kirche, und
wiederum: einzelne räcilianiscbe Heißsporne sind nicht der rärilionvci ein. Er ist

mit keinerlei autoritativer Gewalt bekleidet, und seine Entscheidun^'^cn gelten daher nur
flOTiel, als die Torgebraehten Gründe gelten. Was seinen Katalog angeht, so werden
aoch wohl die „Heißsporne" folgendes Urteil Karl Weinmanns (Geschichte d» Kirdien-
mnsik, Kösel. Kempten. Seite 152) unterschreiben müssen:

„Nur wenn er (der Cäcilien verehi) die Behauptung aufstellen würde, daß bei der Wahl von
kirchlichen Kouipositionen ausschließlich sein Katalog als Richtschnnr maßeeboud sei. so daß
Kompositiooea, die nicht in dem Katalog Terzeicbnet stehen, das Prädikat ,kirchliclr nicht ver-
dienten, dann wären die Vorwürfift sdner ueffner gerechtfertigt, ja nicht bloß das, die tatsächlichen
Verhältnisse würden ge^^en ihn zeugen. Denn es j^ibt anch außerhalb des Katalofjes ebenso
tttchtige und würdige Kirchenmosik, als im Katulug ein großer Teil von Werken vertreten ist,

die auf Kunstwert keinen Anqiraeh erheben kAnnea.''

T.eider muß man aber sagen, daß diese letztere Art dem Kataloge geradezu sein

Gepräge gibt Im übrigen gebietet es die Gerechtigkeit, zu sagen, daß der Cäcilien-

eron, wie er jetst ist, besser ist als sein Rnf. Darar dn Beispiel, das die Leser der

„Musik'* besonders interessieren dürfte. In einer Besprechung von Ma.x Kegers,
Op. 61 Leicht aosftthrbare Kompositionen znm gottesdienstUchen Gebrauche*) sagt

Karl Straube:
„Vor den CädUanem anter den römisch-katholischen Kirchenkomponisten macht Max Reger

in seinem Op. 61 eine tt^ Verbeagnng. Ob seine Gabe in Gnaden angenommen wird? Ich glaube
es kann! Zwar Ist die Fassung dteser, cor Benntsnng im katholisehen Gottesdienste bestimmten
Chorgesänge so schlicht iiiid eitifacli, aN nur irgend möglich, aber ab und :in kann der moderne
Max Reger in tVinsiiiniK-ii lianiioiiisclicn Wendunu'f'n sich (loch nicht ganz verleugnen. S<dch«i

Dinge lieben jene Herren aber nicht!"

Der Unglaube Karl Straubes erwies sich als Aberglaube, denn das corpus dpJirti

wurde mit einer warmen Empfehlung — also nicht blol^ in Gnaden — in den Katalog
an^ienommen. Ich mnß noch weiter mit Bdspielen anfwarten« Prof. Dr. Herrn. M All er

schrieb bei der Bespredinng einer Messe Bonv ins (Kat*Nr. 3381):

„Gewiß smd Palestrina, Vittoria nsw. die Klassiker des a cappeUa-Satsea. Wenn wir ihrer

nns frenen .... so wollen vrir doch nie vergsnen, dafi aneh in der lurebenmnslk viele Weg« nach
Rom fuhren und daß der musikalische Genins hier freilich an gewiss-' liturgische (trnndsätze

und Grnndgpsetze wie an gewisse ästhetische and künstlerisclie i'riu/.ii>i«'u sich innerlich gebunden
wissen mnß. nicht aber an «inen bestimmten, historiaeh isewordeaen Stil, oder gar an bestimmte
äehablonen."

In einer Besprechung ?on Max Filkes Te Deum, Op. lOi^ sagt Beferent

Anton Seydler geradeam:

') Die .MuBik^ II. 2., S. 41.
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..l>ii>»'s T' Ihn»! ist (iut- Kulturstatioii in der Entwicklung der nioderneM Kirclienmusik, und
iili bej^rüLie eä nu> so freudiger, als Filke endlich den Mut I) hatte, zu schreiben ohne ängstlichen
Kiickhalt im Sinne des Motu proprio . . . Für das Orc lester mnß man aber auch orchestral

sebreibeo. und jene sind öbel beraten, welche in jedem Chroma. jedem ftbennttflicen and verminderten
Akkorde sogleich sflndhafte Theatennft wittern. Nicht die instramentales Mittel an sieh
machen den Satz thoatraliscli, sondern nur die Verwendun;;. und FUke hat gegen die liturgischen

Vorsclirifteu und Grundsätze nie gefehlt. Die Wahl seiner musikalischen AuKdrucksmittel
aber steht ihm als Künstler ireL**

Aus den Vorstellungen h(>r;ius zu urteilen, die im allgemeinen über Cäcilianismus

herrschen, siod vorstehende Exspektorationen direkt „uncäcUianisch". Ich möchte
sagen , es ist der wahre, der einzig mögliche CädUanisnias', weil er der Knnst gibt,

was der Knnst ist, der aneh eben dolmlb sidi durchsetzen mnß nnd wird, gegen alle

„Heißsporne". (iVbe man nun auch von dor anderen 5>eite der Kirche, was der Kirche

ist, dann hat alier Streit ein Ende, die Kircheuiuusiktrage ist in der Theorie gelost, und
es wird dann, nach Witts propheasehen Worten 1)a1d

„das Genie hervortreten, das die Ge.setze der Kin he beobachtend, aber alli.' technischen Mittel,

alle VoUendang, alle w^ren Fortschritte der aeoeu Zeit beuützeod eine neae Bahn brechen nnd
das uns votgelegte Problem Iteen wird, eine Kirehenmnsik m schaffen, die nnseren Bedftrfidasen

and Zeiten genlfi ist."

Scbluliwort der Redaktion.

Was im zweiten Teile diesem trelUicheu Artikels vom „Cäcilianismus'* und den
Referaten des Cäcilienvereins-Kataloges angedeutet ist, kann die Redaktion, nachdem sie

weiß, daß Herr Hatzfeld katholisrber Priester i.st, viel milder beurteilen. Nur der Satz:

„Iieider muß man aber sagen, duß (Werke, die auf Kunstwert keinen Ansprach
erheben können! dem Kataloge geradezu sein Gepräge geben", muß eingeschränkt werden,
nachdem die einstellenden Stadiregi-'^ter vollendet sind. Der Katalog ist ja zunächst für

die große Zahl der kleineren nnd schwächeren Kirrhenchöre in Stadt und Land bestimmt,

denen man Kunstwerke größeren etiles ohne Grausamkeit gegen ihren guten Willen

nnd ihre Krifte nicht Metm kann. Derselbe enthftlt aber «ne so anC^rdoitliehe
Menge Werke der kirchliehen liturgischen Kunst, daß sich keine Hofkapello über
Man^rel an Au.swahl beklagen kann, wenn ihr Sänger- nnd OrcheÄt<>rpersonal kirchlich

und küü.stlerisch so geschult und ge.sinnt ist, wie es sich für das katliolische Gotteshaus
geziemt. Alan klage aber nicht über den Katalog, sondern über die ausführenden Gesangs-
kräfte, welche sehr oft nnr in der Kirche singoi, weil sie im Theater oder Konzertsaal

keine Verwendung mehr finden können. F. X. H.

Aus Archiven und Bibliotheken.

Randglossen zu oratorlstlscheo Äußerungeo.

H. Rhythmisierte und nichtrhythniisierte Kodizes, Wesen des Hhythmas etc.

(Schlofi aas Nr. 3 Seite 34.)

Es sind besonders zwei i'nnkte, die hier Bedenken erregen: als wesentliche, typii*che Fonn,
als znnttchst ins Ange springejider Charakterzog des Chorals wird das Rezitativ hingestellt, nnd
daan sollen es nnr gelegentliche Kombinationen von Ubigen nnd Klirsen gewesen mn.

Will man z. B. einen Baum be.schreiben, so wird man denselben nicht als Zelle, als .Samen-
korn, Zweig oder Ast. sondern in seiner ganzen, vuUentwickelten Gestalt anä'assen, so auch wenn
Bum die gregorianische Musik definieren will, wird man sie billigerweise nicht in ihrer mdimen-
tSren und nnentwickelten Form, in der sie, wie schon erwähnt, ebensosehr oder mehr als Sprache
denn als Mnsik auftritr, darstellen. Es wird sicher niemand leugnen, daß es anf dem Choralgebiet
Rezitativo gibt. Wir liatieii die Le!<unt?»-n, den Evaii;.'^. licn - und Epistelvortrag, die Rezitatiun auf
dfr Psalradoniinante. wir haben die allenlinffs schon zum eiiri iitlirhen syllabischeu Melos entwickelten
Sinffweisen der Präf'ati'tn nnd des Pafrr umtrr etc. Aber dius ist — znmal das eigentliche Rezitativ —
vom musikalischen Standooiikte ans, der Teil des Utorgischen Gesanges, der die Cbonüknnst am
wenigsten typisch darstellt. Will man den Choral definieren und raarakterisieren, so maß man
ihn vornehmlich in seiner vullblittifren nnd ans^rewachsenen Ersrheinnnir ins Ange fassefi. Man
nehme nur das X'atikanische (Tiaflualbucli zur Hand: seine (Tesiintje tri lmnii zu dem Ältesten und
wichtigsten Bestand de.s Clidials W. K li Rt iclitum, ja ('berrei< btimi an Melismenl Und diese in

Arabesken sich verlierenden lieKiiuge, diese anf jeder Seite so Üppig sich aneinanderreihenden
Gruppen von 5, 10. 20, ja, z. B., im AUeloja des 4. AdventaOBBtan, aogar 53 Noten auf einer ein-

sigea TeztsilbA soileo rezitativen ChjmüUqr aa sieb tragen, nnd gar ein „reeUatif antmu", ein
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uninterbrochenes Bezitativ danteUeat Eimr denurtig«i Bebaoptong gegeotlber miiß man wahtlich
mit dem Franzosen höflich erklftrea: J*wm ne pm nowir, ich gestehe, daß ich es nicht fasse.

Und was soll man von der andern Behanptonf halten, daß der Choral in seiner nrspräoglichea
rhythmischen Gestalt nnr gelecentliehe Kombäraoiien langer und kurzer Noten hatte? Geben
wir anf die ältesten in ihren Sehriften zn nns redenden Zeugen zurück, so yeraehmen wir das
(Jptrpntfil. Man «larf, da es sich als notwendig erweist, nicht iniide werden, die schon oft vorge-
brachten Textbewei.se immer wieder vorzulegen. Steter Tropfen hiihlt den Stein: da.s wird hoffentlich

bei homines honat voluntatis .sich doch einmal bewahrheiten. Ziehen wir z. B. den altf-n ( Iniral-

schrüttiteller Uucbald zn KaiQ, oder wer es immer ist, dem die betreffenden Traktate angeliüren.
Da leaan wir in der „Musim endtiriadü/", Teil I: (Veirgl. lligne ÜS, oal. 9fO aq.) „Wie man ku«e
und lange WortsUben beachtet, so naterscheidet man aneh Unn wai. knn» Twb, so daß die langen
nnd knrzen gesetzmftBig sieh snsammenordnen nnd die Melodie wie nach VersfUßen
taktiert werden könne. Wublan, Bingen wir einmal zur Übung, ich singe vor und taktiere
die FiilJe; du folge mir singend nach." Es folgt die Melodie: „E^o ftum n/i" etc. und darauf die
oratoristischertii'ith früher arg inilibrauchte Erklärung: „Diese Melodie hat drei Satjcglieder: in jedem
derselbeu sind nur die letzten Noten laug, die übrigen sind kurz. Rhythmisch singen heiüt also

langen und kurzeu Tonen die gehörige Daner zamessen nnd nicht stellenweise mehr dehnen oder
kttraen, als sein soll, sondern die Stimme an das Gesetz des Skandierens binden, damit eine
Melodie in demselben Tempo schließe, in dem sie begann". Das klingt wahrlich nicht wie nnr
Kilegentliche Kombinationen langer und kurzer Nuten; es soll nach Längen und Kürzen singend

audiert werden, gleichiuilliig vom Anfang des Stückes bis zu dessen Schluß. Und in desselben
Hucbalds „Commemomtio breiig". (Migue 132. coL 1039 sq.) nachdem vom Takthalten bei einem
Besponsoriam und ähnlichen Gesängen die Bede gewesen, schließt der Autor seine Abhandlung mit
folgenden Worten: „Diese RegelmäBigkeit im Singen beißt griechisch Rhythmus, lateinisch

Numerus, weil jede Melodie nach .\rt eines Metrums sorgfältig men-inriert worden
muß. Diese rhythmische Regelnüitiigkeit .soll . . . der Jugend frühzeitig eingesoliili tr werden, und
zn diesem Zwecke ;.chlage man beim Singen den Takt mit dem Fuß, mit der Hand oder auf irgend
eine andere Art, daiuil sie von ihren frühen Jahren au . . . lerne das Lob Gottes richtig zu
aIngen etc." Auch Guido von Arezzo in seinem Micrologus (Migne 141, col. 394) sagt ganz all-

gemein von der MehKUe. daß sie (nicht nnr ateUenweise) MglaicnaaB nach metrischen Fäßen
taktiert werde nnd der eine Ton im VerhKItnls zvm andern d!e doppelte LSnge oder
die doppelte Kürze habe." Und der Abt Berno von Reichenau sagt nicht weniger allgemein:
„Wie in der Poesie der Vers durch genaue Abmessung der Füße aufgebaut wird, so
ist au eil iler (iesang durch geeignete und übereinstimmende Zusammenfüguug von
Längen und Kürzen gebildeL" (Migne 142, col. Ill4i. Erinnern wir uns dann noch der in
den be^tneumierteu Kodizes zu Tausenden verwendeten rhythmischen Zeichen: all der Querstridileln
(Episemeni, der Romannsbnchstaben, der mannigfaltigen, rhythmische Bedeutung habenden Neumen-
zeichen selbst, so müssen wir im ursprünglichen Cnorardas Gegenteil von nnr gelegentlichen rbyth-
mi.schen Kninbiiiatidiieti erblicken. Es dürfte demnach der Rettuiigsversnch zugunsten des rezitatonsch
und gar im Uieichmab eiuiiertrippelnden Schützlings aLs gänzlich niililuugen genannt werden.

Batnehten wir nun die Wagnersche Fußnote; sie gibt uns Gelegenheit auf den heutigentags
80 verworrenen Begriff des Rhythmus näher einzugehen. Dr. Wagner tadelt darin, daß man
on rhythmischen und rhythmnslosen Manuskripten, von rhythmisierten nnd nichtrhythmisierten
Ausgaben spricht. Er sagt, diese Munuskriptenuuterscheidung sei unhaltbar selbst vom archaeo-
logiscbeu Staudpunkt aus. Wohl weil manche der ältesten Handschritten nicht alle rhythmischen
Zeichen, z. B. nicht die sogenannten Romanusbuchstaben aufweisen. So der Sl Galler Kodex 339
ana dem 10. Jahrhundert Dr. Wagner hebt dies in der Zeitschrift der J. M. G. (Jahrnng IX,
S. 163) hervor nnd sagt dort „eine einzige Handschrift dieaer Art zerstöre die Ansschliwfiaikeit
nnd die apodiktische Sicherheit, mit der die Einzelheiten der St. Gallischen Rhythmik als unabweis-
bare Norm liir die alte i'raxis hingestellt werden." Darauf wiire zu antworten; dati trotz des Fehlens
gewisser Zeichen in diesem oder jenem Kodex der St. Galler Rhythmus immerhin a]> feststehend

und damals dort in Übuu;^ betrachtet werden kann; das rhythmisch wichtige Strichlein ^ttr^M^o,

ctiüifmaj und die mannigfaltigen rhythmischen Neumen sind vorhanden; man konnte ans einem solchen
Kodex anoh ohne Bomanasbuchataben doch den gewohnten Bomannari^ytbiina aingan, den man eben»
aoselir nach mlindlicber Belehrung nnd täglicher Übnn^ als ans der vnTollkommonon Tonschrift
ausführte, wie man ja selbst aus der rhythmuslosen Vatikanischen .\u8gabe mittelst Eintrillens

seitens des Chorleiters einen rhythmischen Vortrag nach Längen und Kürzen zuwege bringen kann.
Ida habe letzteres seitens eines Kathedralchorea selbst mit angehört

Dr. Wagners Bemerkung, daß jene Untersrheidunc zwischen rhythmisierten und nichtrhythmi-

eigeuartig: die spätere Teiltradition kann noch nicht verhindern, daß die früheren Kodizes tat-

sächlich rhyüimische Zeichen hatten und deshalb mit Recht rhythmisch genannt werden können
nnd müssen; sie kauu ebensowenig an der Tatsache etwas ändern, daß ihre eigenen (späteren)

nicht Kodizes solche Lttngeseichen und rbythmischoBedeatnng beBitaende Nenmen eingeatandenennaßen
enthalten nnd aneh keine Zeichen für den mnsikajHsehen dynamischen Akzent, daS sie mithin keinen
Anspruch auf da» Rhytlniiisiertsein erheben können; denn es gibt, wie wir sogleich sehen werden,
keinen Khythnius in der .Musik, wvnn weder (^uautitätsuntersrhiede noch dynamische Akzente vor-

handen sind. J)r. Wagner meint /war, mit demselben IN-i lite müßte uiiin dann auch was doch

niemand tue — die Gnidonischeu (mit J^iniennystemen [and ^aadratschriftj versehenen) Manuskripte

macht werden dürfe, ist recht
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molodielos n^iw^ weil sh im Verhältnis zur frülioren Form vereinfachfe Melodien oliiip Viertel-

tön»* und ohne manche der früheren Verzierunjfen enthalten. Mit dem.selben Rechte';' Doch wohl
nicht: eine Melodie ohne Vierteltöne und Triller und Doppelschläge bleibt doch eine vollerültige

Melodie und ein Kodex, der eine solche bietet, darf melodisch genannt werden; eine Meloale
aber ohne Qnantitätsnnterschiede and ronsikaiibclie dynamische Aksente ist — wie schon bemerkt —
onrhythBiisdip und eioe Huidschrift. die keines diMer rhyliiBiiiMneig«adoa Mittel venteicbaet, kk
dn niehtrhybtliinlBiertes Mannskript.

Ahnliches ist zu bemerken bezüjfliih Jf:r lui^fliliclien Analo«-ie zwischen der Uinwandlong
des Ckorals und dorjenigeo des Ijateins und bezüglicn des bei beiden Gelegenheiten kundgegebenen
Witovtendes. Letzterer ist In der Glioralangelegeiiheit ganz am Platze; denn man tnt der Masik
eine unnatürliche Gewalt la, wenn nun sie nStigt, nur in der Zwangsjacke de^ Gleichmaßes einher-
zugehen, die ümmodelani^ des Lateins bezQglich der Grammatik und des Wortschatzes liat dagegen
der S|)rache als solcher nichts Natiirwidrigos zugetlig-t: das Latein der Kirehe Ueibt eioe SpräoM,
die nut allen einem Idiom gebührenden Elemente ausgestattet ist

Aber, sagt Dr. Wagner, „die seit dem 12. Jahrbondert entstandenen Kodizes enthalten auch
einen Rhythmus.^ Das drängt nns die Frag^e auf: Was ist Rhvthmns, künstleriscli in der Musik
verwendeter Rhythmus? Bei dem lientzutag so verworrenen Begriff v(»m Wesen dts lihyihuius
verlohnt es sich der Mühe, einmal näher auf aiesen Gep^enstund einzugehen. Man erlaube mir^ dieses

an der Hand eines Werkes zu tun, dem P. Hugo Gaisser, 0. IS. B. (Zeitschrift der J. M, G. X,,

Seite 27 und 55) anüerordentliche Gründlichkeit, Tiefe und loglsehe Schärfe nachrühmt. In der Tat
werden in FriedrichSiiOGOs Buch: .Bl^ythoiisierter Choral, Altarwelien nnd jsriechisehe Ühjthinen etc.""

.die rtytbmisdieo Tttndien In Spraeh« nnd Mnsfk" nit einem Seharfnnn nnd einer VoUfltandig-
ktit nntersncht, .,die den Eindruck der Sicherheit hervorbringt".

Rhythmus wird darin definiert als die mittelst der Sinne unmittelbar auffaßbare Ord-
nung von SSeitteilen. Dleie Definition wird folgendermaßen begi-ündet: Es kann zunächst als

von allen zugegeben angenoninNii wirdai, daß Baythmos im eigentlichen Sinn auf Zeit bi nihi.

Rb3rt]imn8, sagt Sneco — nnd feh werde obwoU kflrzend, soTiel als mSglich ia seinen eigenen
Worten sprechen - Rhytlimus kann demnach nur so entstehen, daß von der Zeit (bezw. in der
Mnsik, von dein der Zeit als Substrat dienenden Klang) durch irgend ein Mittel') bestimmte Stücke
abgeschnitten werden; zum Begriff des Rhythmus gehiirt daher zunilch.sl eine Reihe von Zeit-
teileu. Sollen wir eine solche Reihe von Zeitteilen als Rli>thmus empfinden, so darf die Daner
der einzelnen Zeitteile keine regellose sein, die Zeittaile dürfen ihrer Dauer nach nicht TÖlUg will«

kürUch voneinander verschieden sein, sie müssen vielmehr gegeneinander ein bestimmtes Verhältnis,
eine bestimmte Ordnung einhalten; zum Be^flf de^j Rhythmus gehört also der der Ordnung.
Diese Ordiimii: mnli nun auffaßbar sein: ein gleichmäßig Bchnt'll'T Trommelwirbel oder Triller

ist zwar eine Ordnung von Zeitteileu, dieselbe kann jedocTi als Ordnung nicht aufgefaßt werden,
weil die einzelnen Zeitteile zu kurz sind, als daß sie untereinander verglichen werden könnten.
Ebensowenig kann die Ordnung als solche vom Bewußtsein aafgefaßt werden, wenn das einzelne
Zeitteil zu groß ist, z. B. bei regelmäßig nach je fünf Müinten abgegebenen KanonenschOBsen:
wir köunon sie wolil vermittel.st der Rt flpxion als Ordnnng von Zeitteilen \vahrm lim*>n, w-Tdeii sie

aber uionials als Kiiythmus naclu;mptinden. Von Rhythmus sprechen wir erst dann, wenn die
Ordnung ih-r Zeitteid- eiu* di>rartige ist, daß disieUie niebt orst dnreh die Befleiion, sondern
unmittelbar als solche aufgefaßt werden kann.

IMe Zdtteile mtaen, wie wir gesehen haben, in einem bestimmten geordneten Verhiltrisee
zueinander stehen, in ihrer Dauer voneinander abhänpg sein. Um ein solches Verhflltnis innerhalb
<ler Zeit herzustellen , müssen wir die Zeit messen. Dazu bedürfen wir einer Maßeinheit, welche
dem Messen der oninui g zugrunde gelegt wird. Diene Hafielnliett stellt ein etnaelnes ZeitteU dar
und wird genannt: Eine Zeit

Wie eine lange Bolba von elnfheh nebeneinander In gleicher Entfernung gestellten Pnnkten
für das Auge ennlleBd, unübersichtlich und künstlerisch wertlos erscheint, so auch für das Ohr
eine Reihe gleichdanemder eintaoli nacheinander ohne weitere Beziehung zueinander erklingender

Töne (Zeitt'n). Sollen wir Zeitreihen al.n rhythmische Zeitni dnungen wahrnehmen, so müssen wir
die Zeitteile zu kleinen Gruppen zusammenfassen können.-) Das sinnliche Mittel dazu muß

Als solches Mittel wirkt in der Musik der ihr eigentümliche plötzliche Wechsel der Ton^
hShe. In der Sprache dagegen kommt nur ein allmählicher Wechsel der TonhOhe, ein Hinfibeniehea
von der einen zur anderen vor, welches sich durch »inen fortwährenden Wechsel zur bestimmten
Begrenzung von Zeittcilea nicht eignet: hier begrenzen die Konsonanten den forttönenden Vokalklang
und weisen ihm die Zeitdauer zu. Im Gesaug, der Verbindang der S^äiAe mit der Mnsik kommt der
letzteren die Konsonantenwirkung natüzlieh auch sugute.

') üi^ hier treffen wir zusammen mit D. Moei)nereaa der (jCümtk ituritf, Baad I, Seite 197 und

JL» iMimir M««. ffregorien" Seite 41) ganz richtig bcnicrkt: „Eine Reihe einfacher Qmndzeiten, isoliert

nnd von gleicher Länge und Stärke kann k< incn Rhythmus bilden. .Teder Ton ist genau wie der vorher-

Sihendc oder folgende. lK\ i-t zwischen din einztinen löncn keine andere Verbindung vorhanden, als»

e einer leblosen Aufcmandcrtolge. Sie sind einfach nebeneinandergestellt, ohne aufeinander irgendeine

AnsiehuDifHkraft aassuttben, ebenso zusammenhanglos wie Sandkörner." Dnrc^ sein System gezwungen,
meint D. Moc^aereav hier aUeidings nur aabeitbnmte, ungefähre Längen, wie riiardemdo» u. a, fiat-

bduea aaeh— es sd des netaabm bemerkt — maaehe rbytbmisdie Zeioken der NeoaMunotation viel-

fhck der erwünschten Bestimmtheit nad Klarheit, so war dook das Beseleknete niebt «nbestinunt

Digilized by Ggpgle



44 S*"

«a beMliaffoB imn, daü es uDmittelbar wabrnelimbar macht, wie viele Zeitteile jedMoial m einer
lÖBbdt, XQ «inoB Denen Ideinen Ganzen znmmmengcbören, wo also io dtraen Reihen von ZettMlen
jedesmal der Beginn einer solclien iliythmiscben Grnppp stattfindet; dies wird erreicht wprdfo. wenn
wir bei der Znaammenfassung nieiirerer Eii:zellieiteii zu pinem Ganzen <li»' prsif"') Zeit jedp.sinal

irffeudwie von lieii auJerii unterscheiden, d. h. hervorheben. Solcher RHlicfmittfl . welche also

nnmittelbar aulfaübar juacben, wie viele Einheitszeiten y.n einein lian^cen gehören und wo da«» neue

Ganze beginnt, gibt eis in der Mnsik praktisch unr zwei:') e.s !>iiid die» der I)aneritntei>Bcli iivi

der Töne (d. h. der Quantit!ttt>iikzent'i und der dynamische Akzent. Das erstere bildet

Qnantitätsrbytbmen, das zweite QualitiltsrliytliTuen (gewöhnlich Akzeatrhythmen genannt). Reine
und nnvcrmisclite Quantität.srhv thmt-n Hoden wir in der alten pri-vlii i hcn. und in etwas geriageiem
Grade iu der aliklassisclien lateinischen Sprache (und llmik?)-, iu unserer muderneu M"gik kommt —
wenn wir von der Orgel nnd ftlinlichen lustmroenten abaeben, die keiner dynamischen Akiente ftliig

sind - der Quantiritsrliythratis nur in Verbindnng mit dem Qnalitittsrliyflniius vor.

Indem also zu Aiitantr der rhythmischen Gruppen ent\ved»^r i'in {größerer und daduich die Aof-
merksiimkfit anf sich lenki nder Xotenwert oder ein zusamraentass» iide Kraft besitzender dynamischer
Akzent jeesetzt idrd, oder beide demente zugleich venveodet werden, entsteht aoftaßbare riiiyth-

nbebe Olielmnug um Ordnvng. Anden gebt es innklfadi nicht an.

Wie verhalten sich nnn diesbezil glich die seit dem 12. Jahrhundert entstandenen Choralkudizes,
die al» ^nichtrhvthmisiert " bezeichnr>r werden? Verschiedene Daaerwerte bedeaten ihre Noten-
zeichen ein<,'estan'denemial^en nicht : Akzt ntzeichen enthalten sie «Mili nicht. Wie könnte man ale alae

anders ala rb^'tbmasiose Kodizes nennen?

Und mnB dn Vortrag, der sich nur anf diese Kodizes stützen nnd nar das anerkennen will.

was s5e bieten, fallsi er konsequent bleibt, nicht auch rhytbmuslos sein? Wie steht es hierin auf
oratoriötiöcher iSeite/ Befragen wir Dom Mocqaerean. das anerkannte liaupt der neuereu Solesnier
Schale, der am minutiö^^esten das oratoristisctie System ausgearbeitet hat und anf Seite H seines

letzten Werkes „Le »ombre mu$ieal grigorieti" auf die Tatsache hinweisen kann, dab „die nach
Solesnwr Methode rfaythmisierten nnd notierten Melodien schon seit melireren Jahren auf dem ganzen
Erdenmnd in Gebrauch sind, von der Empore der St. Peterskirche und St. Johann auf dem Lateran
in Rom bis zn der kleinsten Kirche herab." Aach er bftlt obwohl inkonseqaenterweise noch

und .aDgefähr", gerade wie die Intervallf bestimmte Sekunden, Terjteu u«»». waren, obwohl die Ncunien-
eehrift hier noch unbestimoitere Zeichen verwendete.

') Besw. bei janbischer Ordnung* die letzte Zeit; die folgende Zeit ist dann «elbstrentindlicli

der Beginn eines neaee Oanien.
*) Wie Succo (Seite 2;t'i lind mit ihm übercinstiniineiul (la^ ^Lohibm li di s ChorftltjcsanK' s" d( r

Benediktinorinnen von titanbruok (UeniBch von ßcwerunge Seite m) bemerkt, wird jeder Tüq durch vier

F^toren sowohl erzeugt, wie auch bestimmt: 1. durch die Zeitdauer seiner Schwingungen = Dauer 'J.aDg( .

reapL Kürze), 2. durch die Amplitude (Weite) sdaer Scbwingongen = Stärke, reap. i^wAche; 8. durch
die Zahl sdner SehwingunireD » H8be, resp. Tiefe (ttelodlk); 4. dureb die Periode seiner Sehwln-
(jnnijcn Klangfarbe f Hcllisrkeit , rcsp. Dunkelheit). Hicrau? muÖ ninn mit Sucio schlioRcn, daß eine
Modifikation fies 'i'one> iilso nur auf diesen vier Gebieten möfjlirh ist und dali also d;is in Hede (rtehendc

Rcliefiaittcl sich ;ui ein» s oder mehrere dieser vier Stiicke heften iiiuli. In der Musik heftet es sieb

erfahrungsmäßie: nn die zwei er^-te^enannten. Daß dos an vierter Stelle aufgezählte Mittel zu unserem
Zwecke unbenutzbar ist, sagt Succo ((f. Seite S0 und 179) CrglM lieh wohl von RclbKt. Die feinen

Uatenehiede in der Klangftrbe (der Vokale, wenn ee sieh nm (mangiausik haadeit) wBrdcn zu srhwicb
sein, um als rbythroiseb ordnendes Prinzip genau und zwelfdioc aufgeCafit werden in kSnnent und
wollte nuin an die hervor/iihrbr nden Stellen ?. ?.. ^.fef .; offene Vokale setzen, an die ni< ht hervorzn-
hebenilen nur tri-'^clilosseae, sn würde \\y.\n sieh zinlein nnter einein UDertrfi»»lirhcn Z\\;insf betinden. In

gleicher ^\'ei^,(• HUlt auch das nnrer .Tultjezählto Kleinent der Tonhidie. das ja /um Aiiftiau <ler Melodie
%'crweodet wird, hier fort: ein notgedrungenc)« .Setzen von hervorstechenden Intervallen, /.. Ii.. groUen
MelodiesprUngcn , an die rli^thniiseh zu markierenden Stellen und von nur kcscbcidenercn Intervallen an
die rhytJuntscli •ehwtcbereB würde der Melodie ebenfalls einen unertrilglirbea Zwang auferlegen, die
uielodiflrhe Linie beeiuti^chtigen , die Erfindung lähmen und zudem allein kanm genügende rhythmiscbe
Kraft und Bestimmtheit eutwiekeln. Wie ein auch nur oberflächlicher Blick lehrt, i-t unsere Musik und
iranz besonders der j^n goriani.-» he (Iboral sicherlich nicht nach einem Kolchcn System gebaut. — Es
wollen nun manche für den Chornl weder den verschiedenen Dauerwert der Noten noch den dynamischen
Akzent als eigentlich rbythmusbildead aaerkeanen; welchem der zwei übrigen toomodifiziereaden Faktoren
mQgen sie daaa wohl ihr m^teiiOees „Rahegefikhl" (,^miiimmt de repos") oder ihre „inßexi» voeW
(Stimmbeugung) entlehnen, die ja ihrer An-sicht nach den Rhythmus f rzcui^eD? Si« scheinen nbri^cn*
bei ihrem „^Jau et repos" (HebuBi: und Sriikunfr etc.) die beim Taktieren stutttindcnden iiiilierlii hen
Belegungen mit d> in Hlivtlinm» scdbst /ii verwei h-cln : sie verlegen phantiisii'\ oll dii- ersteren in den
letzteren hinein. Die Hand hebt und senkt »ich und auch die melodischen Intervalle und Notcnfolgen
steigen und fallen, der Rhytbmea tat dies nicht.

*) Akzent, bemerkt Succo (Seite 23 und 24), bedeutet seiaem Wortsinn nach dasjenige, was zu
einem Töneoden fSingcndcn) noch dazutönt (oder -singt) -- nr — cinere, .tno^ - nftnr . also etwas, was
einen Ton modifiziert. r»iih' r die »Itcn * > nunmatiker unter 7<,ofi-..^//i auch die Zeirhen fUr Liinpc odi r

Kt)rze miteinbeziehen, w^liicod wir uns in der deutschen Sprache infolge der fast alle anderen Akzente
unter »eine Macht beugenden Vorherrschaft des dTDamisclien Afcaentes daian gewffbnt haben, in ihm
allein den cigeatliehen Akzent au aehea.
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priazipieil am (rieichniaU der Noten im Choral fest und verwirft die v»M-!$chieden>'u itruporuoualeu
mnerwerte der Noten. Das erste rbythmasbildeade Element fällt also bei ihui \\ f^<^. BezUicUch
des andern rhvtlunisclien Faktor;* (dyn. Akzent) schreibt er I c. Seite 61: „Die hokalisiernng
(Stellang) der Stärke wird bestimuil diircli iln ßerliclie und akzidon teile (znfÄllige) UmstAnde, als

da sind der Wille des Künstlers, . . . der Clianikter der Sprucli- Al:/.pnt, Wort), die uuflodischo

Form, Logik ond Phrasenaasdrnck." „Die Intensität, Irihrt er rfeite ü2 aus, stellt weder den Takt,
noch den Kb^thmas her <ne crfe ni la meaure, ni le rythme). Sie erscheint nicht notwendigerweise
anf einer pnvilegieiten Note, je naob der »weiten oder dritten. Sie erbebt sich über den Takt,
sie gehSrt dem ganzen Rhytbmns und dem großen Rbythrnns an, welcher ihrer nieht bedarf, nm die
Einzelheiten seines Ganges zu organisieren: sie wiederholt sich nicht, sie stützt sich nicht not-

wendigerweise anf jeden rhythmischen Iktns; den Takt nnd die kleinen elementaren Rhytlimen
überscnreitpnd gehört sie der Phrase, dem großen Rliythnms an, den sie <ranz mnsclilieüt : sie

schreitet in cresctndos oder decrttoendw . von Note za N'ot'e, von Gmppe za Gruppe, indem sie dle-

selbeu uutereiaander verbindet nnd zu einem einzigen OrsaRlnnin versdunitet.'' Eine solche auf*
und abwallende Djmamik, die znm schattierenden Vortrag ganzer Phrasen nnd Sfttce als solcher
gehört^ bewirkt niebt die innere Zeitteilengrnppiernogen, deren Ordnnng man bisher «nnidket unter
Rhythmus verstand . eine solche ^Intensität stellt allerdings weder Takt noch Rhytlunns her*, das
sei dem Oratoristeuführer gern zugegeben. Wo bleibt dann aber der Rhythmus?"

Muu spriclit eratoristischerseits allerdings von Fnfi nnd Iktns, von durch diese Mittel her-
gestellten Gliederungen zn 2 und 3 Noten. Was ist aber eigentlich' der Solesmer Fnß? maß ich

hier, wie sebon in einem anderen Artikel, fragen. Es ist ein rhythmisches Wesen, das gebildet
wird durch etwas, das Arsis und Tliesis frenannt wird. Die Solesmer Thesis (Niederschlag. Iktus)

unterscheidet sich aber von der Arsis (Autschlag) weder durch größere Tondauer, da alle Noten im
Prinzip gleich knrz sind, noch durch Tonvcrstärkung, denn V intensUf ioue indißl-remment son role

mit ä r Man [Arsis], aoit au repos [Thesis]"* Le nombre mta. grig. Seite CO), nnd die Thesis ist nur
rlann stark, wenn znfällig eine anderswoher stammende Retonnng, z. B. der melodischen Hauptnote der
Mnsikphrase. anf sie fiUlt. Wie soll da 1 r Kuß sich praktisch geltend machen nnd wahrgenommen
werden? Fuß, Iktus. Thesis. Arsis i,, uiiU) dies hier wiederholt werden — Kind da leere Worte;
Niederschlag ist da einfacli ein .lußerhalb der Melodie vnUzogener Vorgang, eine Bewegung der
dirigierenden Uand, also ein Vorgang, der die Melodie und den Rhvthmii«; innerlich nicht berührt.
Ein solcher Iktns ist praktisch zur Nullität verurteilt, zn einem kinn n non iewdo. Eine solche

GUedemng m 2 nnd 3 Noten bleibt im Bereiche der snl^ektivett Vorsteliang, sie geht nicht in den
Rhythmus Aber und bildet keinen Rbythmas.

Zndeni wird diese rhvthniische Auffassun^f D. Mocquereaus von anderen Oratoi isten wieder ver-

worfen; so schreibt z. B. Dr. Wagiier in der Zeit.sclirift der 1. M. G. VII., Nr. 11: -Kein einziger
Autor des Mittelalters hat eine Ahnung von der Theorie des zwei und dreigliedrig|eu Churairliythmus:
niemals ist die rhythmische Beweinug in dieser Weise geordnet worden."') Man sehe anch das
abOIlige ürteil A. Gastoues in „7Vt»ii»»<r Snint-aen-nis", 1908 Nr. II, Seite 802.

Soweit kann dem oraf oristisr'hen System ein Rhvtljmus ni<'ht /.nerkaunt werdfu. Dieses

System tritt aber auch in einer gemilderten Fonn auf, die der bisherigen Mnsikiibuug oinigo Zu-
geständnisse macht. So erhält nach P. Johners „Nene Schule des gregorianischen ChoralgemnigeB''
(Ende des Kap. 6 nnd 7) die erste Note der einander unregelmäßig ablösenden Gliederungen zn
2 und 3 Noten einen dynamischen .•Vkzent. wubej „die akzentuierte Note dieselbe Bedeutung hat
wie eine anf die gute Taktzeit fallende Note in der Mensuralmusik"'. (Seite 37.) Da liier - ;

zweite rhytbmnsbildende Mittel, der dynariii.sclie Akzent, bei licübaulitung einer gewii^äeil Ürdiinng
in Tätigkeit gebracht wird, muß diesem Vortrag in abwechselnd betonten und unbetonten gleich-

hnrzen Noten allerdings ein gewisser Riiytiunns angesprochen werden. Aber was für einer? Im
Hinblick auf das natürUcbe Lehtongsvermligen der Mnsik nnd den derselben ihrer Natnr nacli

zustehenden vollkommeneTen Rhythmus muß er, wenn ancli nicht gerade als Niehtrhythmns bezeichnet,

so doch ein verkümmerter Hhythmns genannt werden, welclier die Mu.sik ilueü naturgemäßen Aus-
druckes und der ihr gebührenden Manni^^taltiyjkeit lieraubt. Wie wenig, zudem, eine solche Achtel-

gliedernng der nraprUnglicIien Einricbtnng des Chorals und den historiscii verbtlrgten rhythmischen
Priuiplei entapriäit, dae bedarf hier nicht von nenem des Beweises.

Diejenigen OratoiistPii , welche die l» s|»rorhenen EinteilHngen zu 2 und Noten nicht

anerkennen, müssen entweder anf eine innere, d. h. eigentliche rhythmische Gliederung der Sätze
verzichten nnd den Rhytlunns nnr in der Symmetrie imsrefähr t?''*''"!» viele Noten enthaltender

Phrasen bestehen lassen; — dies hat man aber bisher nicht Rhytlunns genannt und nicht als aolchen

empftuden: es liegt da eben nnr eine Symmetrie vor. wie sie etwa vou aneinander gereihten gleich-

langen Stäben oder von den „Gesetzen" der Rosenkruuzschnur gebildet wird: — oder diese den
mannigfaltigen Daaerwert der Noten lengnend«>u Choralisteu mihisen ihre zur Rliythmasherstelluiig
notwendigen Akzente Faktoren »tlehnen, die anl^eriialb der Mnsik stehen, ftnOerlieh nnd akzldentdlen

') Eben weil der Choral sieh nicht in lauter gleichwertigen Koten bewegt, deren jede eine Zähl-

xeit ausmacht. Wie der Akzent in der Sprache inaerbalb weniger Silben sich crncaert, m erfolgt sonst doch

aach in der Haxlk eine dynamische Erneuerung fUr gewöhnlich nach der 9. oder SL Zlhlseit (wohl-

gemerkt nicht Note). Unsere modernen Tnkto Find hicmneh eingerichtet; aber da mehrere verschiedea-

artige Noten auf eine einzige /fthlzeit konmn n künncn edcr dir Notendnucr / ilktu.si , \
.sich über mehrere ZAhlzcittn erstrecken kann, so erhält iimn in der Musik

1
r"^)

aicbt nur »olesmistifchc zwei- und dreigliedrige Arktclnoten und^^j)fe-Tnktc. v « J •

Digitized by Google



4m 9h-

nnistiiuden, wie D. Moc(jnereaa selbst sie neDDt. Es kommt hier insbesondere der Wortakzent
in H*'traclit. Die gregorianische Mnsik hätte also den Grand ihres Rbj'tbmas nicht in sich äelb.st,

d. h. ihr rhythmischer Faktor wttre ein anßprmoslkalischerf w» daß bei Aaslauaiig diMwa
Faktors, d. d. des Textes, die Mvrik sellwt ohne Kh.vthimia daatinde; sie vftre also meist dwreh eine
Prosa, einfr virlfarli mani^olhaftfn lateinischen Übersetzung rhythmisiert, bei wt^lchrr rliythniisrli»;

iUioksichtvn nicht in lätMiaclit kamen, die daher selbst, auch abp;eiiehen davon, daß sie eben Prosa
i>t, kt'inru künstl'-risc'h' n K'livfiiinns und .jedenfalls nicht denjeiiigeil bedtst, «eksher dor hierin «nf
höherem Plane sich bewegenden Musik natnrgemäli zukomniL

In Melodien, bei welchen der Komponist sich eine schöne Übereinstimmung von Wort- und
Tmianidmck angelegen sein ließ, wird allerdings der richtig untergelegte Text wenigstens auf einen
Tdl der mmUnuiBenen Akzente hinweisen; weil aber auf nnr einen Teil hinweisend, wird er .doch
ein nnzuliin^licher Führer sein. Die Textnnterlage muß sich aber nicht nur als unsolftnglidl,
bondprn auch als unzuverlässig erweisen, wenn, wie die mittelalterlichen Choralautoren selbst
erklären, die alte Choralrausik sich über die Textakzente hinwegsetzt, ./tirmtun nophüttkat, und der
Grammatik nicht unterworfen ist^ «mitfioo non subjacet reoulis Donati", (InsMuta l'atr., 1. Jahrb.), wenn
der Text der Diener, der Gesang der Herr ist, „nam littera ett ibi loco »ubjeeH et canlui aervit, m eo
qiud cntUta, et eanivs praedominatur et decomf dictionem". (R. Salomon [13. Jahrb.] Scientia art. mua.

2p. 2t.) Ein Blick anf den alten Choral überzengt uns denn auch von der praktischen Anwendunp
eser Anschaunnfi.

Der Woriakzent des der Choralmusik untergelegten Textes könnte iibrigeus nur bei einem
geringen Teil der liturgischen ^leiodien, nämlich bei den rein syllabischen Gesängen, ein rhyth-
misches Surrogat liefern; das Mittel versagt vollständig bei dem großen and wichtigsten
Bestandteil des gregorianischen Erbes, bei den meiiBmatiBchen Melodien mit ihren so
sahireichen Noten anf einer einzigen Silbe, wo al.so der Text rhytlinii.'=ch kt-inp Fiiip:erzeige bieten,

noch seine angebliche rhythmische Herrschaft ausüben kann. Ein betniclitliclier Teil des gregori-
anischen Meloilicschatzes bliebt sd unrliytlinüsiert-

D. Mocciuerean spricht, wie wir oben sahen, von Lokalisierung der «Stärke durch „die melu-
dische Form, durcii die Logik und den Ausdruck der Musikphrase". Die durch diese

Faktoren sich ergebenden dyoanüschen Vorg^ge bewirken jedoch, wie schon angeltet wurde,
keine Ordnung von ZeitteUen, nnd diese Orannng macht doch den Bbvthmns ans. Ebensowenig
wi"' r^t r Vers kann die Musikpbrase durch den logischen Akzent und den Satzausdnick innerlich

I liyiLiiiisoh gegliedtTt werden. Und die melodische Form, die Mt-Iodie als solche, d. h. die Folge
von höheren und tieferen Tönen, von steigenden und talhnden (iäugeu, kann wohl ein Crimendo
oder ein /h-amirndii, hier und dort die Hervorhebung einer Giplelnote etc. nahelegen, ordnende,
d. h. die Zeitteile zu rhvthmischeu Gliedern zusauunenfasseude dynamische Akzente bietet sie ans
8ich selbst nicht, nämlidt nicht ohne Zuhilfenahme von wolilgeordueten verschiedenen Notenwerten
oder von Mitteln, die In der Wlllkflr des Komponisten liegen und von diesem tonschriftUdi anm»
geben sind.

Kehren wir nun kurz zum Hanpttext des Artikels in der ,,Trifn<ue de Sl. Oervain - znrfick.')

Wir lesen dort, daü der zum Gleichmaß der Noten nivellierte Rhythmus zugleich mit der melo-

dischen Verebifachang den wohltätigsten Einfluß auf die späteren Schicksale des liturgi-i heu
Gesanges ansgettbt habe. Die Wohltat, welche in der Beseitigung der Vierteltöne nnd der vIlIcu

Verzierungen liegt, wird gern zugegeben; bei dieser melodischen Vereinfachung hätte selbst de«
Guten nocli mehr geschehen können; worin aber der wohltätige Einfluß des Rhythmusverlustes, der

Einbusse an .Mannigfaltigkeit der Nidenwerte besteht, i.-t nicht einzusehen und wird im Artik>

!

auch nicht angegeben. Dürfte nicht vielmelir gerade in der Monotonie und Unnatur einer Musik
im Gleichmaß tuler Noten (wo das Gleichmaß wirklich strikt durchgeführt wurde), und in der

Unbestimmtheit der nunmehr der WiUkär anheimgegebenen Choralnotenwerte (wo noch in ver-

schiedenen Notenwerten gesungen wnrde). eine der ursadien der Gerinffschätznng, welcher der
Choral nach und nach verfiel, zu erblicken sein? Der wohltätige Einfluß ofes Gleichmaßes ist nicht

ersichtlicher, falls unter „liturgischem Gesang" die Kirchenmusik überhaupt verstanden wird, also

aucli die indvithone Musik, deren Grundlage zu bilden der Choral vermöge seiner durch das Gleich-

maß mitbewlrlcten „Latinisierune" befähigt worden sein soll. Die Polyphonie war so weit davon
entfernt, lieh die wohltat des Gleichmaßes der Noten zunutze zu machen, daß sie vielmehr gerade

den sngmnde gerichteten Mensnralrhvtbmus in ihrer Weise wiederherstellte. Oder besteht etwa
der angebliche wohltätige Einfluß in oer Verwendung der je einen nnsen Takt ansfBllenden Noten
des dem Choral entnommenen Cantus firmuti, über und unter dem die Polyphoniker ihre mensurierten

Kontrapunkte anbrachten? Der Wert, den die solcher Krücken sich" bedienenden Kompositionen

besitzen mOgen, liegt gewiß nicht in diesen langgezogeueu , im GleichmaLi t^ich hinschleppenden

Cantua /frmw- Noten, und die Chorkomposition befUhigle sich 2U wahren Fortachritten, als sie die

lästige Erflcke von sich warf.
W^as die orientalische Kirchenmusik betrifft, so trug wohl ihr Festhalten an_ ihren rhyth-

uiisclien Tonzeicdien, nicht aber ihr Verlassen bei dem durch diese Tonschrift bezeichneten Men-
suralrhythmus an ihrer Impotenz und Dürre t(il\viise die Sebald; denn der Mensuralrhythmns
bat ja ciie kirchliche und weltliche Musik de^ Abendlandes wahrlin nicht zum Stillstand und zur

Impotenz verurteilt. /
Nach all dem Gesagten dürfte der Leser wohl kanm Dr. Wagners Ansicht teilen, daß »ein

Gelehrter mit weitansschanendem historischem nnd kttnstlerisehem Blick die Änderung im Choral-

') Siehe die in extenso zitierte Stelle zu Anfang voriiegeudcr Kaodglossen Seite 34.
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rhythmiu nicht bedauern kann". Aach können die Uensnralisten es sehr wohl fdr wünaobenswert
halten, daß di^m Choral in Prinzip sein mnsikalischer Rhytbmas wiedergegeben w^erde, ohne sich
zujrlfich zuriickznsrlinrn nach di^m „archaistisclieii Zustand" der Viortcltoue, dei* tnUeWtigttn
Vei'ziciiuvgfu ui\(i der Scliuorkt;!, uiit denen der alte Choral überladeu war.

In dif.sen Randglossen konnte leider wenig gelobt werden, obwohl Lob spenden angenehmer
ist als Tadel aoateilen: es ist eben im Oratoritmiia. abgesehen von anbaeoloftscben Melooiefoiiden,
wenif ErfreoUehes. Was wahr fet an 8«iner Sbythnnispfloge ist nicht neu und da« Naoe ilmui ist
!nidf»r nicht wahr. Ein endgüUigeV Sinj^ des Glcichmallt s dt-r Notf^n wHre in seüien Folgen ein
wahres Unglück tür die Ivircuenuiuäik und indirekt tur die Musikkuost überhaupt.

KanisinsoKollefr, Bnffaln N. T. Lndwif Bonvin, S. J.

Neu und irixher erschienene Kirchenkompositionen.
(Schlnö ans Nr. 3, Seite 32.)

Eine wolillautende zweistimmige Messe zu Ehren der heiL ßosa von Lima, Op. 60')

mit fließender mittelschwa^r Orgelbegleitung komponierte der Priester Bd. llottigUert

für Tenor und Baß. Eine gröiJere Vereinigung von Tenoristen und Baßisten wird
der Koni Position nur zum Vorteil gereichen, da auch die verlangte Abwecbfiliuig von
Solo und Clior besser ausgeführt werden k^n.

Lonrdesmesee fttr zwei gleiche Stimmen mit Orgel- oder BArmoninrnbegleltong von
Jfo8. Desehennoier/) Op. 64. Die beiden Stimmen sind als Sopran und Alt zu denken.
Die Messe ist außerordentlich leicht, gut deklamiert, eiiifacli bcg-lcitct, will aber innig

uud Üieüeud vorgetragen werden. Sie wendet sich in erster Linie an die Land-Kirchen-
ehOre and ist denselben gut sn empfehlen.

Didiold, Op. 104. Missa hrevis.^) Ähnlich ist die kurze Messe in 7)-dnr

für gemischten vierstimmigen Chor (ohne Orgel begleitung) eine willkommene Gabe für

unsere einfacheren Land- und Marktcliöre, welche den liturgischen Vorschriften oacb-

mkommen wünschen. Die Kantilene jeder Stimme ist klar und selbständig dai^tellt.
Die anfrewendete Polyphonie und die eincrestreuten Imitationen sind leicht zn über-

winden; die Rhythmik ist mannig-faitig, kräftig und fesselnd. Auch im CVee/<) sind nicht

immer die vier Stimme beschäftigt , so daü der Vortrag auch der ganzen Messe ohne
jede Uberrnttdimg bewältigt werden kann.

Daß die Missa HJ., Dp. 7a von Mleh. Haller für zwei Stimmen mit Orgelbeglei-

tung in 'M. Auflage erschienen ist« bedeutet einen Triumph der Popularität, ja der ein-

fachstcn kirchlichen Kunst.*)

Hesse za Ehren des allerheiligsten Altarsakramentes. Nach Motiven des Liedes

„Freiset mit dos Glaubens Mute" für vierstimmigen gemischten Chor neb.st einem fiinf-

stimmiirt^n Tantum ergo komponiert von i\ Hegmann,^^^ Op. 6. Diese einfache Me.s.sfs

gibt Zeiiguis tiichtiger kontrapunktibcher Studien. Das gewählte Motiv ist geschickt

mid zwanglos dnrchg^brt Fifar das Or^o ist eine fünfstimmige Einlage des Et incaniatus

est in Z>-dur vorg&sehcn; Vortrag des Choral -Crerfo Nr. 3 ist roT nn* itp: etzt Das ffinf-

stimmige Tantum ergo mit OmUori (2 Tenöre) ist eine willkommene IJcig-abe.

Unter dem Titel: Mehrstimmige lateini^iche Kirchengesänge lür gemischten Chor
in Einzelansgaben, namentlich auch mm Gebrauche bei nCBdlienverefBS-Prodnktionen*'*)

liegO) 3 Hefte vor:

Heft 3 von «los. DesehermHer, Op. 34, Nr. 5, Fa-cc sarerdos magnw, für %ier

gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung, ^) ist für einfache Chorverhältuisse gut und

praktisch gesehrieben.

') Mism in hon. S. Romi Virr/inis Lvnunae ud cboruiu duarum vouuiu viriliuiii coucioeate organo.

New York, J. Kixchcr Hr.. iiti Dciitscblaad: AufpBbnrg und Wien, Antoa Btthm Sobs. 1908.

Partitur \ jH m ^, 2 Htiinnifii i M 25 .i)^.

Minm in hon. B. M. V. de JA>urdes od dutui voccs ueijuales euu OlgaaO TCl HaimiHlio. Begeni-
bnrg, Fritz Qleieliauf. 19U9. Partitur 2 ^M, 2 Stünmea k 85 J^.

*) Kceensburg, Priedrich Pustet 190». Partitur 1 J( 90 «9^, 4 Stimmen 4 SO ^.
*') Mimi icriid nd dtiii? voees aeiiualeB oomitaate Oiigano. Begenabo^, Fr. Puatet. 1900.

Tartitur i .te, ötiiiimou a 20 ^.
*) Missa in hon. Saaatimmi Sticramenti. Itcgennburi;, Fritz Oh u hanf. 1909. Partitur 1 Ji 5<i -5),

4 Stimmen sfö *) K^enaburg, Fritz Qleichauf. li*09. ') Partitur bU ^, 4 Stimmca a 16
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Heft 4 viin Theodor Pfi'lffer, Riyjina rodi. Antiplion für vierstiTitüiiL'en gemischten
ühur uud Orgeibeglettung/j ist eine leichte, gefällige, kurze und wirkungsvolle Kom-
position der Marianischen Ao^bon.

Heft 5 von Panknilim Raiiplfl, £!c«e ioeerdoi moffnus für 4 gemischte Stimmen
mit Orgel i 1 11- i<t rine fast wertlose Wiedergabe drs- vor vielen, vielen Jahren

unter Nr. 28 de» Cäcüieuvexeins-Kataloges mit videu Bedenken aa^euommenen Eax
Mosrd'M von Eirms.

Offertorien fttr Sopran nnd Alt mit OrRelbcgleitiing herausgegeben fon
Alban Lipp, j* Lehrer und Chorregent.*) Die zwölf Offertorien des zweiten und die zehn
des dritten Heftes berücksichtigen litur{;isc!ie Texte für unsere Kirrhenchöre und um-
kleiden dieselben nach der Individualität der Autoren in würdiger uud entsprechender

Weise. Aadi für größere Chöre sind sie brauchbar, da der Vortrag des OSertorinms
im einfachen zweistimmigen Sats eine willkommene Abwecbslnng nach gesangenem
Credo bieten wird.

Becitatio texUis liturgici in Missa solemni lunntante Organa von A. MoorlgaL^)
Eine Vorbemerknng in hoUflndischer, fransOdscher nnd dentsdier Sprache des Autors
(Chorregent an der Liebfranenkirche in Hai) belehrt, daß er mit den 16 Seiten Hoch-
folio, denjenigen Chören entgre^cnküinmen wollte, welche die Vatikanische Ausgabe des

Ordinarinm Missae nicht vorzutragen imstande sind. Es sind nufgenouiajcu Asperges

und Vidi aquam, mehrere Formulare filr Kfrie nnd Oloria und die MiMa pro defunetis.

Dieselben sind mit Orgclbegleitung versehen; Rezitationsnoten zu den übrigen mit

aosreicheudeu Alu^nten versehenen Texten wollen die liturgische Vollständigkeit

ermöglichen.

IMe leichte lat^nische Messe für vieratimmigen Mftnnerchor mit oder ohne Orgel*
begleituug von Olto NflUer^} ist wohl jedem einigermaßen geschulten Männerchor
zugänglich. 3felodische Armut, rhythmische Dürftigkeit unfl harmonische Gleichförmigkeit

ermüden, da keiner der vier Stimmen etwas längere Zeit Kulie gegönnt ist Es waie
Übrigens ungerecht, vor der AnlRibrnng dieser Mes!>e zu warnen, denn die ganze Haltung
ist würdig nnd aadftchtig, wenn auch einfach und überaus bescheiden.

Messe rw Fbrnn des heil Martinns für vierstimniigen Männerchor von M. 4. 8rhäfer,"i

Op. 4. Schwierigkeiten bietet die Messe in keinem Takte trotz ihres imitierenden

Stiles, der von guter Schulung zeigt und die Einseistimmen in einfacher Kantilene und
kurzer Fassung yerlundet Dis Werk lißt steh sehr schön vortragen, das Qredo fehlt

Messe zu Ehren der seligen n^vten Betba" für Soprau, Alt, Tenor nnd Baß von

Leichte Messe in i-dur des heil. 1^ ranziskus tür vierstimniigen Mänoerchor,
Op. 15.^) Die beiden Messen sind nicht unwürdig, verstoßen nicbt gegen die liturgischen

Forderungen, bieten jedoch wenig Anregung zu höherem Aui^bwnng.

') Partitur ÜO ^. 4 Stimmen si 10 ^. Partitur w» ^, 4 :5timnicn i» lö

j Aiiljsliurj? und Wi.n. A. Bühm & Sühn. 190«. Jedes lieft: Partitur 2 ,U. 2 Stinniiin i I.) ^.
Id Hett 11 t»ind vertont die Texte: In virtuU tun; J.netnmini in Domitio; Filint reffum; Diffum e»t

gratia; Desiderium mnttUte ; Pi)»»ifiti Domine; Inveiti JJnvül: EatdUihunt sancti ; Jwtorum animae; Juttm
tU palma; Veritan mm und Gloria et honnre. In Heft III: dwfitehor tibi; TuUrunt Jentm; Lentda
Jerunalfm Dominum: Qui« nseenrlrt: Constitxifj* ros; C^lix bfnetlictioni«

; Hecordarf; In nte gratia ; Beata
Virgo Mnt-in und Prot' ;< T>'nnl<ir. Heft II: Zwölf Offertorien iVir die Feste der Hritii:« n Vi>n lüiin rlc.

M. Dacbs, V. Goller. iVt. l'iel, .Jüü. Kenner, Br. Stein, J. 1». Thallcr. P. H. Tbielcn unil dem Heraus-
srebcr. Heft III: Zehn Offertorien für besondere Koste des Kirchenjahres von Asdr. Eoflfl, Pcf, QiiM'
bftcber, C. Aug. Luitner, Pct. Ptel, Br. Stein, J. B. Tballer, J. A. Tcoppmann.

*) TtUburflr. W. nerinaaons. 2 Jt.

Aüg.xburj; und Wien, .\nfün Böhm \ Sohn. VM\K Partitur 1 M f"" l SiiiiiuiLii ,i to ^
*) MiaM in hon. St. Martini ad quatuor vocea virilei. ficgenabuig, Fritz Gleirbauf. ldU9. Par-

titvr I M90 ^, 4 Srttnmen & iO
') Op. II. Miüsn in hon. benine EliHri,'fhr,- fionnr . ad quatvor vocet inaeqnales, Raveosbiirg,

F. Albcr. HMW. Partitur 1 6U I Stimmen a '>U Z^.

*) Mima in honorem s. Vrnncim Uli qnatnor V0CC8 virÜM. RaveiMburir, P. Alber. 19U8. Pur-
titur 1 M m ^, 4 .stimmen it siü
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itk» JHep. Scheel, S Fatiffe lingua für vier MäDrierstimmeQ.') Die gleicbzcitig

harmonische Fassung dieser acht Sakramentshyninen, von denen eine Nammer von
C. Aiblinger, eine von F. J. Schtttky and Nr. 8 voo J. ß. Stnrm dnreh den Herausgeber
für Mänaerstimraen arrangiert sind, enipfiehlt sie für den Gebrauch hf\ sal^raniontalen

Prozessionen. Nr. 2') enthält die 6 Strophen, die übrigen Numuiem bieten die ersten

and letztoi zweL

Hesse für Sopran und Alt mit OrgeP^ von Jos. SehM. Diese zweistimmige Messe
des nnnmehrijren Münstercbordirekt T?; in Konstanz ist oinc schlicht entworfene und durch-

geführte, empfelikuswerte KomiKisition für Klosteifratien iind weibliche Institute.

Messe in F für vierstimmigen gemischten Chor von Adolf Seorra,' Op. 3. Der
Antor ist Seminarlehrer in Exin (Posen) und bietet eine nach Seite der Technik gute,

in flcr Khn^\'*irknng' treffliche Koniiiosition. in welcher die Einzelstimmen mit wirk-

samer Selbständigkeit auftreten. Der Kcinheit des Satzes entspricht es nicht, dali zur

£nEielung gröOerer VolltAnigkeit Afters» z. B. Im Credo hti Bttre^ FiUo, udoratw «sw.,

eine 5. und 6. Stimme eingeschachtelt wird. Wir koffen dem mosikalisch vemmlagten
Aotor noch öftfirs begegnen m können,

Von der Kind Jesu-Messe für Sopran und Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit
Begleitung der Orgel von i«kaa«8 SehwdtMr') ist die 8. Aaflage ersdiienen. Im
Gftdiienvereinslurtalog steht dieses Opus 26 unter Nr. 494.

Der Festgesanr ^>y^mn- /n P iüifice Noafm Gebet für den Papst) bei kircli-

liehen und weltlichen eieriichkeiten tür vieretimmigen gemischten Chor mit Orgelbe-

gleitung von Johann Slngenberger^) erschien in 2. Auflage. Ein sehr wirkungsvoller,

liesonders in den Mitt^Isätzen und am Schiuli imposant angelegter ( hör, der sidi in der
Xircke und bei Festversamtnlnngen wiederholt anfs beste bewährt hat.

— - Die Cäcilienmesse für vierstimmigen gemischten Chor mit Urgelbegleitung

wurde bereits unter Nr. 600 im Cäcilienvereinskatalog aufgenommen und erschien unver-

ändert in 4. Aaflage.')

Die Herz Jesu-Messe von Dr. 4os. Sorzynski, Op, 26, verdient ob ihres fcsllicheo

Charakters, ilirer kräftigen Textdeklamation und einheitlichen Durchführung der musi-

kalischen Motive alte Aufmerksamkeit uud guten Chören als kleines Kunstwerk
sehr zo empfehlen.')

Eine kurze Messe für eine Mittelstimnie mit Orgelbegleitung, Op. 12, des Priesters

T. Tassl/) läßt sich sehr srhrm .singen und ist einer schlecht rhythmisierten Choralmesse

oder einer mehrstimmigen, uialttatierten, wenn aiicli klas^isclieu Komposition weit vor-

zuziehen.

Eine Festmesse für Sopran, Tenor and Baß von P. J. Jos. Yranken ist polyphon
gut und fließend bearlieitet, die Orgelbegleitnng selbständig.*") Man wird sich jedoch

nicht mit Unrecht über die große Länge beklagen, mit welcher der liturgische Text
tdte dareh jede der ^zelaen Stimmen, teils dnrch die stttekwdse Znsammensetzunjr in

>) Op. 14. Bavenbburir, V. Albcr. 19U8. Partitur 1 M 20 ^, i Stitunicn n 25 ^.
) Dm hifilleb« «h& • re - me der 3. Strophe muß natilrlleli 9uprmat beißen; «wn« muß in

rotRttt verbc!«><ert wprrlcn.

^) Op. ti. Miü.i't in hou t>. Ciarne. Ravensburg. F. Albcr. 15)08. Partitur 2 .K^. 2 Stioimen a 25 ^.
*. <.raz und Wien. ^Styria". IWJS. Partitur 1 M 80 4 .Stimmen ä 20 ^.

*) Freiburg i. B., Ilcrderschc Vcrlaj^shantUun^. Partitur 1 .Ä, 4 .Stimmen ii 10 /S).

•) Regensburg, Kricdricb Pulset. 1J*(>H. Partitur SO bf, 4 Stimwcn ü ü

') MiMui in h<inorn,\ s. ( iriiiae ad qnatuor nc«'.». iii;iCi|iialee cum Oi^vo cemitnntc. Bcgeofllrars^.

Fr, PMtet. liKW». l'artitur 1 M iKt ^, \ Stimniou a 20 ^.
") Ülma «fi adoratimem SaemtiMsimi Cordt» Jet», (^uatuor vocibus inaequalibun roneinendii.

Auctoro Dr. .Toscph Surzynski, Prnrp, Costensi; olini catbedrali« Posnanienpis chori roetore. Cruce pro

Eccleela et Pontificu a Sancta Scdc exurnato. Op. 26. Eegensburff, Fr. Pustet. 1901». l'aititur \ M 'iO

4 Stimmen ä. 20 ^.
") Mina hrevia prinm ad oliorum unias voci« mediko hamonio vel orgMto comitaoto. Turia,

Mareello Capra. Partitur und Stimme 2 M 10 ^, Stimme 25 ^.
">) Ot>. 'M]. Misatt fativa. New York, .T. Fischer und Rr., ftr D«at«cUand: AttKebunr Wien

Aut. Böhm & äohn. 190». Partitur 2 :t Stimnieo ü .'>0

Digitized by Google



9m Mh-

zwei- and dreistimmigen äätzon bingezerrt wird. Um in die fast monotone gedehnte

EantUene Abwedishuig and Leben zn bringen, sorgt die Orgel mancbmal dnnä kfihne

Hodnlatunieii, sowie dnrdi TieUSMfaen BegisterweehseL

Messe zn Ehren des heil. Märtyrers Cassius für eine Knaben- und eine Männerstimme
mit Orgel- oder Harnioniunibegleitunf? von 4. 4, Velth, Op. 15.'

i Die Art der Besetzung:

ladet auch die schwächeren Chöre zu oftuialiger Henützung der künstlerisch gut gelungeneu
Kompositiun ein. Übrigens bewegt sich die Orgelbegleitung sowohl, als anch der Gesangs-
part der Knaben- und Männerstininie durchaus in imitatorischen Formen und verlangt

treffsichere Sänger, sowie einen tüchtigen Organisten und vielfache Besetzung der
swei Stimmengattungen. Die kfibn sesehwnngenen Ifelodien nnd die fittt figurierende

Orgelbegldtnng schaffen BIfekte, die man beim swelstunmigen Oesangssata nicht

erwartet.

Introiteu und Communio für die Feste des Herrn aus dem Proprium Missarum
de Tempore für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Orgelbegleitung von August Welrifh«

Domkapellmeister zn St. Stephan in Wien. Drei Ueferungen.') Der Wiener Dom-
kapellnieister motiviert die Komposition der hitroitus - und romniiiniotexte der ange-

gebenen Feste mit folgenden Worten: „Das eigene künstlerische Bedürfnis, der Stil-

widrigkeit awisehra Choral- nnd Instramentalmnsik ansEUwdchen, gab den eisten

Ansporn zu diesem Werke. Die Herausgabe folgt in der Absicht, die liturgische Ver-

vollständigung der Missa Cantata auch dort anzuregen, wo man aus den gleichen oder

ähnlichen Gründen diese Wechselgesäoge an den Festtagen ganz enttallen ließ''. Weder
Tom künstlerischen, noch vom liturgischen Standpunkt ans kann man gerechterweise

ein Bedenken gegen dies rnternehraen erheben; im Gegenteil muß man sich desselben

freuen. Wer sich durch die reiche Literatur, welche im lü. Jahrhundert von hervor-

ragenden Meistern über die wechselnden Meßgesänge des ganzen Kirchenjahres Tom
CJioralis Constantinns des Heinrich Isaak bis zu den meist Manu.*<krii)t gebliebenen

Partituren der Bnlügne.>;er Schule unterrichtet liat, staunt über die Fülle und den Formen-
reichtum der vor bereits 300 Jahren komponierten introiteu, Gradualien, Traktus usw.

Die Kompositionen Weirichs sind modern, aber ibstlich, ftierlieb, wechseln mit Fklsi-

bordoni für den PsalmTers nnd frischen, den Text iUnstrierenden, nicht ni ansgedehnten
S&tzen ab.

Eine fünfstimmige Messe von £duard Wessel,^) Op. 4, ist mit obligater Orgel-

begleitong (dieser Zosats ftihlt auf dem Titel) komponiert und trägt ttberam festiidnen

Charakter. Obwohl Partitur und Stimmen nur autognq^lüert sind, da die Buchhändler
sich schwer entschließen, größere Werke in Verlag zu nehmen, so glaubt Referent das

herrliche, vom Standpunkt der Kunst warm zu begrüßende Opus unseren besseren
KirehencliOren anfs winaste empfehlen zn können. Das Motiv ist in einer Vorbemerknng
in Notm wiedergegeben und einem Osterliede entnommen. Die fünfte Stimme i.st

Bariton, Tonart .-Is-dur im Wechsel von i'^-moll. Die Orgelbegleitung ist ziemlich

selbständig, bei Unisonistellen mächtig klingend. Von wirksamen Auffuhrungen der

Messe wird Referent gerne in diesen EOAttem berichten.

Angelus Domini. Für eine mittlere Solostimme und dreistimmigen Frauenchor
mit Orgelbegleitung von Aug. Wiltbei^er,*) Eine s»'hr innicre, in zarten Registern und
wohlklingenden Harmonien gefaßte, wahrhaft gebetete Vertonung des lateinischen Eng-
lischen Grafles, in weicher der dreistimmige Franenchor jedesmal mit Ave Maria ein*

greift und nachbete! Die Komposition ist riemUeh ausgedehnt, wird aber Ms mm
Schlußtakt fesseln.

*) DSiseldorf, L. Schwmnn. 1908. Putitnr l Ji 60 \ Ii Stimmen & 25 ^.
*) Lieferung; I: Weihnachtsfcst fl. Messe, 3. Me.tse»; Strphanus; Neujahr; Heil, drei ROnige. —

Lieferung II: OstersonntHif: OsterinontuK: ('hristi Himnicllalirt. — Lieferung III: PfingstfionntAg

;

PfingstnMmtag : Dreifaltigkeitsäunntug: I r idI> i< hnutiiüfest. .\ugsl)urg und Wien. Aut. BShai & Sobo.
1909. Jede Lieferung: Orgel - und Direktiouhstimmen 1 M 20 4 Stimiuen 4 30

') Misisa Jfint triumphator nobilü ad 6 Toces inaequales. Zu beiiebeo vom Autor E. WeMd.
Stockholm, N. ami-djegatom 2f. l'artitiir .i(

. 5 Stimmen A 20

*) Op. 128. Dfhiseldörf, L. ächwauu. Cihne JahreszaM. rartitur 90 4 Stimmca ä 10 ^.
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Die eiDtacbe Keqiiieuiuiesse von Fr. Witt» einstimmig mit ürgelbegleitung (s. Cäcilieu-

Terdnskatalosr Nr. 9610), ist in swdter Auflage erseliieiMD.*)

Messe für zwei gleiche Stimmen mit Orgclbegleitang von fieorg Zoller,') Op. 67.

Zn den empfehlenswerten, praktischen und guten Messen ftir zwei gleiche Stimmen
(hier unbedingt Oberstimmen) gehört dieses um>cheinbare, aber sehr geschickt durcbge-

rahrte Opus 67 des bekannteii Württembeiger Heisters. Kein Chor soll sieh diese

sehOne Komposition entgehen lassen. F. X. H.

Offertorium in Solemnitate Resumotionis Domini

ad qnataor yoces viiiles.

I. Ten. 5^

<^ • l.-LJ
II. T. mf

Anct. Petro Kabelt, (>. M. J.

Ter trt nra-

Tcr-ra trt

I . B.

na • it, ter ra trt-

II. B.

p qni - 6 Vit, mf dvoi re-snr-

*) Op. S5b. HUsn pro defundis ad unani voceiii roinitantc Orpano. Kegensburp:, Pr. Pustet.

Partitur 1 M, Stimme 12 i;,.

*) Mista in nomine Jeau ad duaa voces aequales cum Orgaoo. £«Keiubiinri Fntx Qleickaut 1908.*

Plfftitnr 9 Jf» 9 StinsiM & 96 A>

Digiiized by Google



5S »-

m/" dnm re - «ur - ge*m, dnro re-6ur - ge-ret In jn-

wf dorn re-BÜr'- ge-re^ dam re - sir^ge - r«»t

'^ *" '

f in Jn-

. # — -3-

jje-ret, diu»

»i/ (iiuii r«." - ^ür - ^'c-rt't^ / iti ja

g*'-it;i, dum icsürge tet / iit ju-

di- ci - u De

JT- d - 0 D« •

di • ci - u De
~

0«Ii!*, dum re • sür - ire-rel iu ju - di - ci - o

_ / - _

«s, dunre-aär • ge-nt in jn-di

f

d-o De

di-d - o De - - w, dam re-sur - ge-nt In jn-di - d - o De

nB, al - Je • Mi Je,

mf

us. al • le - lü

n«, al - le - lä -

' '
- ja. al-Ie •»

mf

al-le-

1-^^g^-i>iz^:^££^^^=--f.-j-i^r-->-^fM
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Rageitbirf, im 1. Mai 1900. )(r 5,

MUSICA SACRA.
OegrOiuiet von Dr. Fiaas Xaver Witt (f U88).

lonatschrift fflr Hebnng nnd FSrdernn^ der kathol. Kirchenmüsik.

Heransgegeben von Dr. Franz Xaver Haberl, Direktor der Kirchenmusikscholc in Regcnsburg.

Neue Folge XXL, als Fortsetzung XXXXET. Jahrgang. Mit 12 Musikbeilagen.

Bf» »NMm taera" wird mb 1. jeden Monata auagei:eben, jede der U Nnmniern amfaBt IS Seilen Text. Die It

MliRM mffdM iin 1. Scoiefttgr vwMwIet Der AbonneoMBtpnie dee 4S. Jtkagiag» 1M9 beMct t Mark; SiivMhiBHawni oka«
Hvaikbetta««a kaatM M Tfcmia». Dia BeeMln« kua M Jeder ^ .

.

InkalUtbenicht: Choral aad ChnrnlBn<iKal>en. Voe P. Knrta^ek unl F. X. II. — Cbnrwcx hpn-Protrraaiar
viiD 1909 au»: Alt()ttin«r; Domchor Gnu; Assisi; Pxilovit; RnnilM>rit, — Vom RUrher- uii>l M u s i k .i I i > ii m a r k te: I. Korn-
iiositlonfn mit re 1 igi "seii ilpiitarheti Tcxti-n: Kurl AuiMilmfiT ; Juli. DiclHiM ; F. Kciiii ; K:iil (i j k Ij^iinliert Streiter;

W. Hohu {S)i Haiw Kmm; P. Bartmunn von An iler Ijiu Uucbbruna ; »ans Nrkesi l'eter Piel; Fr. llnfacl - lUdulf Wetuwum;
Jm. Heiler: FMk. Mta: R. Dn|nri J. Teikejmii Hemna Wewelir. IL «aeCaae veltJlehea Okaralttarei A. Baaakaer;
" •Beinliaiil Muielder: w. C"" *" " —- - - — - - - - ^ . -
O. Deatm-Beinliaiil Muielder; w. CWMer; Ontaur BÄwan-Joe. Pttlea^^««. PIIIuhI; Hex PrMher; Tnetramentele K«ar
uoiitionen: Mas Bnricer: ümli. Olnrdaon; C. Hf^ann; W. Hohn (>); w. A. Mnxart; Joo. 8lnnlcki>. IV. nammnium- Bad
Oreelkiimpnailionen: Ad. Ii<wai ; Erb; Jos. Urubrr; A. J. MoDur. — llavdn - Ken! enar f e ic r iu >V irn vnin iö.—id. Mai. —
Konzert im ppiisionnt „siritn Uaiuiitia" in KeMkirch. Von W. Blieni. — Veraiiaohte Machricliten nnd Kit-
te! lunice»: 1) Ihm ] iH,t. PSiMtl. HaniUchreitH-ii Pi<i> X. hu Job. Fleg; frr-Vinifiif an JMes «now Kr. S aad 4. — laiuhalbeniciit
von Nr. 4 des Cteilienvoreinsorgana. — AnaeiKenblatt Nr. 6.

Choral und Choralausgaben.
Unter diesem Titel hat der bekannte Verfasser des Baches: ^Die KiixAenmiisik

nach dem Willen der Kirche", Paul Krutschek, bereits in Nr. 541 der „Schlesischen

Volkszeitung" vom 22. November 1908 nachfolgendes Beferat abgeMti deeaen Objektivit&t
und Klarheit nichts zu wün.schen übrig lälU.

Wenn die Redaktion der Musica sacra die Gradualausgaben der Editio VcUicana
bisher noch in keinem Artikel eingehender besprochen hat, so glaubte sie dieses Schireigen

dadurch rechtfertigen zu können, daß die Verleger selbst durch seitenlange In.'^erate

mit auffallendem Druck auf diese Editionen hingewiesen haben, daß auch die poli-

ÜMsheD Blätter äch mit denselben beschäftigten, und daß der Cäcilienverein auf Ver-
anlassang des Gcoieralpräses am 21. Juli (vergl. GidUeiiTereinmi^faii 1908, Seite 109)

einstimmig die Resolution annahm: „Die Generalversammlnnir unterwirft sich liinsicht-

lich des traditionellen Chorals ganz und gar den Weison^u des Keiligen Apostolischen

Stuhles und hetraditet in dem jflngst oradiienenen BßmiBcheu Oradnale aus der vati-

kanischen Druckerei das Normalbnch fär den liturgischen Choralgesang.

"

Wenn die Durchführung dieses Beschlusses bis heute fast keinen Schritt vorwärts

gemacht hat, so liegt die Ursache nicht bei der Vorstandschaft des Cäcilienvereins, auch
nieirt bei den Höehwttrdigsten Bischöfen, welche die Einfähmng in ihren IMOiesen anzn-
ordnen haben, sondern in Schwierigkeiten ganz anderer Art, die nidit anf nationalem,
sondern auf musikali.schem Gebiete liegen. Nur einzelne derselben anzuführen, müPite zu

Streitigkeiten Veranlassung geben, welche für die Sache keinerlei Nutzen schuileu können.
Daher ist der Vorwurf von Dr. Peter Wasner') ungerechtfertigt und Teiietaend, venn es

heilU: „Es ist sicher eine vorübergehende Erscheinung, daß das Land der bestorganisierten

Kirchenchöre hier am meisten Schwierigkeiten erhebt. In Italien und Frankreich z. B.,

wo der allgemeine Zustand der Kirchenmusik hinter den deutschen Verhältnissen noch
surttcksteht, hat man der Pianischen Choralreform bisher mehr Interesse entgegen-

gebracht, als bei uns, wo sie bei gutem Willen aller Beteiligten am leichtesten durdi-

zuftthren wäre. Die Trene zum Apostolischen Stuhle und die Neigung zur gründlichen,

wfnenschafUichen Erkenntnis, die ein rtthmliehes Erbteil der khrehliäien Bestrebungen

') Blemeote dw GregcifaBiacheB GenngM. 9. nadeben der Sanunlaiig .»Kizdieiiaiiäk'', kenun-
gegeben vm Dr. Karl Wdaaitta, Seite SB.
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in unserer deatächen Heimat sind, wird ohne Zweifel von der bereitwilligen ADnahme
der kirchengesangliclieo Veriüguugea Roms gefolgt sein, damit die durch eine ältere

Generation gesammelten rdldleii VordiMiste um die Kirehenmiuäc nicht dorch den
Widerstand einer jüngeren gegen ein papstliches B<fnrmwerk ausgelöscht werden."
M&u maß entgeg^enfragen: a) Man nenne deutlich Namen und Orte aus dem „Lande der
bestorganisierton Eirchenchöre", wdche sich widersetzen! b) Man nenne noa Italien

(besonders Rom) und Frankreich Hüie Pemnen nnd Orte, welche der „Pianischen Chonl-
reform" mehr praktisches Interesse entgegengebracht haben! c) Man nenne Namen
und Orte der Jüngeren Generation*', welche durch ihren „Widerstand g^en ein päpst-

liches Befinrmwerk die Verdienste einer ilteien Oeneratfon ensBiiUselieii'' beabsiehtigeii.

Da mflditB man mit Goethes „Direktor" die Aqffordenmg stelltti:

„Der Worte sind genug gewechselt,

Laßt mich anoh endlich Tat^n iwhen!"

und mit Faust beim Hinblick auf die rhythmischen Streitfragen ausrufen:

„Was man nioht weift, du eben brenehte man»
Und was man waiß, luuin man nicht bnnehen,''

sowie auch gegenüber den neueren Yortragnegeln behaupten:

,.Icli finde nicht die Spur TOD einem Oeiat, nnd
— alles ist Dresüur."

Bei der 19. Generalversammlung, welche vom 2.-4. August in Passan stattfinden

wird, wurde das Programm mit der ausdrücklichen Absicht entworfen, den vollen
Inhalt des ^fof>l proprio Pins X. vom ^2 November 1903 zu erschöpfen und darum
auch die wechselnden ühoralgesänge zu den beiden Fontifikalämtern aus dem QradmU
FafjoBmtm za singen. Das Programm wird am 16. Mal im CicUienTBreiiisorganw
öffentlicht werden.

Das eingangs erwStmto Beferatm Panl Emtschek lautet:

J. (imilualr Ttomamm juxta Editionem Vatic nv T^pccpnsburp:, Pustet in H". broschiert 4 M,
gt^.bunden 0 2. DasMibe. Düsseldorf, Schwann, gebunden 7 A. 3. Dasselbe. £benda in zwei

Bonden, starkes Papier, gebunden 10 Jt, 4 EyriaU ebenda, atartiM Papier, gebunden 1 wfOO

„Der gregorianigche Choral, dfewr nre^;en» Geeanir der kallwUsciliett Kirche, war in der Anf«

klärangsperiode , in Deutschland anßt r l ni ^ -t* r!rr iri 'v i1f amen AoHiebung der Klöster sehr vct-

nachUtesigt worden, and führte nor in einzelnen Kirchen ein kfimmerlicbes Scheinleben. Als aber

der kileiillehe Odst in den Vttlkem wieder anfing, lebendig zu werden, erinnerte man aictk anch

des Chorals, der, wie so manch anderes Konstwerk in den Winkel geworfen war. Wollte man ihn

abpr wieder allgemein in seine ihm gebührende Stellune' einsetzen, so maßten zunächst die not-

wendigen Choralbacher Uberali vorhanden snin. Pias IX. wandte seine Hirtensorge auch dieser

Aufgabe m, nnd anf seinen speziellen BefUd netzte rieb die Bttenkongregatien im Jahre 1868 mit

den bekanntesten ifahViiIschen uud auswärtigen Verlegern in Verbindung, ob sie geneigt wären,

eine bestimmte der vorhandenen verschiedenen Ausgaben, die Medictta, neu zu dmcken und zn ver-

legen. Der Erfolg war — eine allgemetne Ablehnung. Man fllrehtete^ mit den eckigen Noten kdn
Geschäft zn machen, und nur die Weltfirma Pustet in Begensbnrg wagte den Sprung ins Dunkle.

Sie übernahm den Neudruck imd erhielt ein dreißigiitlifiges Pri\nleg' gegpo jeden Nachdrnck. Das

Wagnis gekng. Fastet stellte eine Heihe der schönsten Ausgaben her, von (rroßfolio bis Oktav uud

noeh kleineren Teilansgaben, nnd der eben gegründete dentacbe GHdUenverein, deeeen Welleneddag

weit über Deutschland hinaus auf der ganzen Erde sieh wirksam zeigte, und dessen heiUgRnder

Einfluß sich auch bei seinen ärgsten Qegnern geltend machte, setzte sein ganzes Gewicht für die

Einfühnmg der neuen Ausgabe und die Austührnng der darin enthaltenen Gesänge ein , so dafi In

sehr vielen Kirehen wieder die ehrwürdigen, mit der katholischen Liturgie innig verwachsenen

Choralgpsang»? ertönten. Wis;;enschaftliche Bedenken gegen die Ausübe, welche gegenüber andeni

ijingwcisen einen von Papst Paul V. gekürzten und daher praktischer gestalteten Choral enthielt,

maßten zurückgedrängt werden dnreh die Erwägung, dafi man jetzt einen einzigen, ffir alle Eiröben

geltenden Gesaug hatte, nnd namentlich, daß diese Ausgabe von der höchsten kirchlichen Autorität

mit den allerschni-fsten Wni-f-n wie<lerliolt, als den autlientischen, kireliliclier.seits gewollten Gesang

enUialteod, bezeichnet wurde. Nurgier fanden sich ja immer noch, uud als man den geschäftlichen
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Erfolg sab , worden in Fnmkreich sogar nationale Gründe gegtn die „deatsche" Ausgabe ins Feld

geftibrt, doch der Riese (rfog- sdoen Wpg- wfitcr vorwärts. Nachdem Pius X. diircli sein Motu prPpHo

vom 22. November löOä die schon bestehenden Vorschriften über die Kirchenmusik systematisch

«wwamiMWigeliiSt, diese Arbeit eis eodn Jmiüau der Kfrehenniiurilc" eritlBrt und die «Rewlsaeii-

hafteste B(*folgang'' derselben anbefohlen hatte, hielt er dnrch die bisherige offizielle Choralaasgabe

den Weg soweit geebnet, eiueu Schritt vorwärts und zagleich rückwärts su gehen, nämlich die

Änsgabe einer Bdiwierigeren, aber «neh nnwideispniehetteii Uteren, „traditioneUen" Ohoral-Lenvt,

wie sie haapta&ehUeh bei den Benediktinern von Solesmee in Gebrauch war, zn veraiil isseii, Ihr

offiziellen Charakter zu verleihen and die bisherige amtliche Aasgabe ihrer Auszeichonnpr zn

berauben. Die von Pins X. dabei zur Weiterarbeit and Forschung ermächtigte Wissenschaft

aglderte gegen die MliMre AuKabe, sie bt euch tob der jets^en niobt beMedigt, «od erldirt

namentlich eine völlige Sicherheit in der Rekonstruktion des alten, tirspriinglichen Chorals, wie er

zur Zeit Gregor des Großen gesungen wurde, für ausgeschlossen. Es gab eben früher kein JhLittei,

die gesungenen Töne schriftlich zu fixieren, die Notenschrift existierte noch nicht, die Neumen
bezeichneten die Intervalle höchst onvcAkommen, sie waren über dem Text stehende kleine Häckchen,

Strichelchen, Fifj;iirchen. welche nur ungefähr das Steigen oder Fallen des Tones, nder * ine

bestimmte Figur anzeigten, und das Gedächtnis des Sängers oaterstützen sollten. Die ältesten

ChonlgeleliiteB, von Haebaid und Giddo an, bis anf die neneeten, besengen, dafi man dardi die

Nenmen die Melodie nicht sicher herstellen kimne, und tatsächlich weichen bei Entziffemng der

Handschriften alle Gelehrten voneinander ab. Das Hauptgewicht lag in der lebendigen Tradition,

welche dann in jedem einzelnen Kloster, je nach der Individualität der einzelneu Gesanglehrer

aUmlUhdi einen anden Qmug ergab« m> daß die etuelneii Handsebriftea wohl eine charakteristieciliB

Gleichheit oder Ähnlichkeit im großen nnd ganzen anfweisen, worfürr!) die gemeinsame Quelle

unverkennbur ist, sogleich aber findet man eine Fülle von Verschiedenheit in Kinzelheiten. Die

Ausgabe von Solesmee ist aleher tradttfoneO, elMiiso aber anoh die von Professor Wuguer nadi dem
Kodex von St. Gallen hergestellte, oder die von Hennesdorff, Dechevrens, die Dijener oder die von

Reims - Cambrai. In Frankreich bestehen etwa ein Dutzend traditionelle Ausgaben, von denen jede

auf Grund der Handschriften die richtige zu sein behauptet. Gneraugor stellte die ältusteu Noteu-
nannslcripte auamraen, und da er bei etwa ISXX) eine UbereiiiatimDimg hsaij adiloß er, das sei der

echte, ursprüngliche Choral. Der Schluß ist aber doch unrichtig. In jedem Kloster wnrde der

Choral anders gesungen Ein Zeugnis von den vielen vorhandenen möge genügen. Guido von Arezzo,

der Erfinder der Notenschrift (f 1050), schreibt: „Keiner stimmt mehr mit dem andern überein,

weder der Schüler mit seinem Lehrer, nodi die Schüler unter sich. So ist es dahin gekommeOt
daß es nicht nur ein, oder nnr wenige, sondern so viele Antiphonarien gibt, als Lehr*>r

an den einzelnen Kirchen sind." Guido fixierte nun die Töne durch Noten. Natürlich konnte

er dabei nur die Gesangawetoe eine's Elestevs zugrunde legen. Von diesem einen Notengradnale

wurden dann eine Menge Abschriften hergestellt, die dann freilicli miteinander ühfreiiistiinmen

mußten. Mau kann also mit Sicherheit nur sagen, die Ausgabe von Solesmes, die jeut als authentisch

erklärt wnrde, enthält den Choral in seiner Reinheit, wie er um die Mitte des elften Jahrhunderts

in einem Kloster, oder in mehreren benachbarten üblich war. Die Wissenschaft kann sieh noeb
weitere Verdienste um die Erforschung de« rii imls erwerben, ihn aber jemals in seiner ursprüng-

lichen Form ausfindig zn machen, ist ihr unmöglich. Nnr die kirchliche Autorität ist hier kompetent

s« entsdieideD, nnd das andi nnr in dem ffinne, daiB sie erldlrl;, ein bestimmter Choral sei der von
ihr gewollte. Pius IX. und Leo XIII. haben eine solche Erklärung bezüglich der von Paul V.

herausgegebenen Medicila wiederholt gegeben, und jetzt hat Pius X. eine neue Ausgabe hauptsäch-

lich nach der von Soleämes iu der Vatikanischen Druckerei herstellen lassen und sie unter Aufhebung
aller früheren Bestimmangen fOr anthentisdi erklirt ZngMeh ward», un jeder nationalen Eifer»

-<Melit ({>'i\ Boden zu entziehen, allen Bnchhändlem gestattet, sich das Nachdrncksrecht zu erwerben. Vor

dem Unteraeicbneten liegen in solchen Nachdrucken die obengenannten Bücher. Vergleicht man
damit die bMiec^ PoatMiehe (MrtaTansgabe, so b«nerht man Mgendee: 1. Der jetzt zum Gebranch
dargebotene Choral ist ungleich notenreicher, als der liiäheri<;e, kommen doch oft auf eine Silbe

60. 70, 80 Noten. Daß die Ausführbarkeit für kleinere Kirchen, die doch keinen besonders für den

Choraigeaang gebildeten, ans Klerikern bestehenden Gesangschor beeitzen, wie ihn z. B. die großen
BeueffinitineirklOster haben, dadvrdi erleiehtert warde, wird niemand behanpten. Selbst aas Kreisen,

die utibp I-nsTte .^nliünger dieser Auj^gabo «ind, wurde der dringende Wnn.sch nach einer Verkürzung
nnd Erleichterung (ttr die große Menge unserer Durchschnittschöre laut, wie sie die Medicäa bisher
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bot, sonst scheitert die Absicht des Heiligen Vators an d(?r tlninöpliclikfit, sie anszufTiliifn. 2. Eine

kipinr Dohunng ciu^ Tones wurde bisher darch eiae Quadratuote mit einem Strich, die „longa",

gi'keuuzeichnet
,

jetzt wird zur Bezeichnung der Lftnge in archaistischer Schreibweise dieselbe

Note zwei- bi» siebenmal nacheinander gesetzt, aber natdrb'ch nnr einmal gesangen. 3. Zwei zu
piiif r Sübc gehörige, nach oben p^ lit^ndo Töne wurden bLsher anch einer nach dem andern peschrieben,

jetzt stehen diese beiden Notenlinien, wieder in arebaistischer Schreibweise genau übereinander,

die Notenllnfen iDttsBon «Im» darohw«ir w«itar ak bisher voiidfiuder entfernt Bete , sonst btben die

Noten keinen Platz. Diese drei iiiißerlichen Unterscliiede fordern gegen früher einen bedentenden

Ranni mehr. Pustet liat nun sein früheres Format etwan vergrößert, die Noten merklich verkleinert,

dabei aber doch noch die Notenlinien weiter auseinander räcken mtlssen. Der Druck iut durchaus

seiharf und deutlich. Der Umfang des Baches stieg aber, ohne die Hessen für eimelne Orte, von
3H auf r):^ Bofjren. Schwann wählte noch i^rößeres Format, die Noten sind ebenfalls tTöß^r, als

stilbst in der früheren Pastetsoben Ausgabe, die Linienzwischenräume daher aach noch bedeutender,

und ist so, glelehfUls ohne die Hessen Ar einselBe Orte aaf 64 Bogen gekommen. Oer Dmelt ist

.sehr schön. Die zweibändige Ausgabe hat genau denselben Druck, das Papier ist aber bedeutend

krftftipfer, wodurch der Druck noch klarer wird, da er nicht dnrchschlajjon kann, auch das Umblättern

gescliieht leichter, and die Haltbarkeit iat gröüer. Der eine Baad enthält das /Vopiwm de Tempore,

der andnre das Proprium Stmdonm. Blnleltan« und (MUmanum Mimte nebst Anbaof findet sieh

in beiden Bänden. Das Kyrialr , die st.Irt'liirfTi Al-üc-f^sfinf^^' enthaltend, ist gleichfalls anf extra

starkem Fafiier gedruckt Da die Gesänge einer Met»t»e liäulig an drei bis vier Stellen zu soeben

sind, nnd sdbst ein Oradoalgesang oft na vwd vsnehiedonen Orten steht, und voilier schon dies

m^gieBncht werden nnd durch Einlagebänder bezeichnet sein muß, sind zwei saldier Bänder zu

wen!?. e.«i mOsnen vier bis fünf sein, tind zwar der leichteren Orientierung halber, von verschiedener

Farbe, vrie Paatet es scbon hat. Beide Ausgaben haben ihre Vorzäge. Die Postetache ist hand-

licher nnd billiger, die Sehwaaasehe sehUner nad, benonden die nweibtadige, Tornehmer. Hag also

jeder selbst wählen, welclie er für sich geeigneter hält. Mit der definitiven Einführung auf die

Chöre wird man freilich noch warten miissen, bis unsere Bhicböfe dieselbe anordnen, and bis dabin

die bisherige Postetnelie Ausgabe weiter benfitsen.**

Seit dem EiBcheineii dieses Referates Ton Psnl Eratscbek imrde Ton Schwann
als Editio T. besorgt ein Epitome e Oraduali Bomano mmpta mit Choralnoten,

Format Groß-Oktav, Halbfranzband mit Goldpressung^ nnd Rotschnitt. Preis r> .{( Rft ^.
Dieser Auszug ist für Pfarrkirchen redigiert, in deueu nicht alle FcrialuüizieD not-

wendig sind. Der Anaasng umfaßt 868 Senea Notendrack.

Ähnlich hat Dr. Franz Xaver Mathias in Straßbarg bei Pnstet in B^gensbiirg
ediert: ..Epitome ex Editione Vaticana Oradualis Romani" und zwar in moderner
Notation mit Achtel- und Viertelnoten und einzelnen Vortragszcicbcn. Er umfaßt
Seite I—XXIV, 1—646, (1)—(302) und l*—160* - 1122 Seiten. Die Ausgabe ist iE

schöncui Stich hergestellt; das DordiBcheineii der Noten aof der BlldLseit« ließ läch

bei dem dünnen Papier nicht wohl vermeiden, wirkt jedoch nidit zn stOrend.

Für die Deutung der einzelnen Notenzeichen waren dem Heranstgeber die Forschiings-

resultate der Benediktiner maßgebend. Die meisten Gesänge sind so transponiert, daß
mS^ciist wenig Vorzeichen rar Verwendung kommen. Preis m^selmiiden 4 «K, Halb-

Iranzband mit Hotschnitt 6 Jt 60 JS^.

Die genannten Ausg-aben lagen dor Redaktion vor; über die Konkiirrenzau.sgal»en

kann sie kein Urteil lallen. Wann die (Tt'sänge des Antiphonarium Romanum, beziehungs-

weise der Vespern, ilatutinen usw. erscheiuen werden, liegt noch im Schöße der Zukunft,

wird aber voraussichtlich für die bisherige Praxis viel tiefgehender und eingreifender

sein, als die Gesänge dfs Grirdnale Romanuyn, hei denen die ,.Sologesänge"
,

speziell

zwischen Epistel und Evangelium jetzt schon rezitiert zu werden pflegen, während man
die Offertorieii zwei- und mehrstimmig vorträgt

Die Pfleg« des Chorals jedoeh darf nnd soll ia keiner Weise TemachUssigt oder

gering geachtet werden. Das ist der sehnlichste Wunsch des Untennichneten. F.% H.
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Charwochen-Programme im Jahre 1909

sind in solcher Menge eingesendet worden, daß sich die Redaktion der beiden Monatsblätter genOtigt
siebt, nicht nnr im C&cUieaTereiiUNNtg«n (vergL Nr. 4 desselben), sondeni auch in Mmm «mt« die-
selben zn publizieren.

1. X Altöttinff. Grttndonuerstug: Intruitus und Cummunio choraliter; Miam brevia von
Palestrina; (irad.: (Jnrisha factw est, 5 st. von Ebner: Offert.: Dextera Domini, 4st von Ebner.
Als KommnniongesaDge: Ooenantibua iUis, 68t von Haller: Dixit Maria, 4 st. von Leo Haaleri
Aioramu$ te, Gst von Ebner. — Charfreitag: Impropenen von Palestrina; TnrbageäAnge mr
Passion, 48t. von Mitterer; Fange ling%in, 4st. von Haller: FertB« regit, Ast von Dehiattia; Eeu
nuomixlo, Ist. von Handl. — Charsamstac:: Zur Fcncr- und Tanfwaßscrwcilie; Choral; Allerheiligen-
Litunei, Clioral; Kyrie, Cboral; Gloria, Sftndus und Benedictutt aus der .Josephimpssp für 4st. Chor,
Posaunen und Orgel von Mitterer: Allduja, Confilemini, sowie Vesper, 4 st. mit Orgel von Mitterer;
Nachmittags in der heili^n Kapelle: M^ina codi von Gruber ; Litanei von Goller; Ave von Greith.
Id St. Magdalena: ^li^efttKi-Responsorimn Ar 4Rt Chor, Orgel und PosaiineB von Witt; Te Dam
für Chor, Orgel und Trompeten von Auer: Itegimi n»-': von Kbner: Tnntvm rnjn von Goller. In der
Stifts Pfarrkirche: Vidi amiam, Choral; Veni von (iriesbucher: Pdnqc lin'/iin von Liuduer; Lourdes-
Pestmessp, für Chor. Orchester und Orp-l vou Filke; Grad., choraliter; Stijut ii/.. 4 st. mit INwauio ti

von Haller; Offert, vou Gruber. Zur Vesper: I., IL, III, IV., V, Psalm, sowie Hymnos von Mitterer;

Magnificat von Graber; Begim codi von Lotti. In der heiligen Kapelle: Rei/ina 000U von Mitterer;

Ave Maria von Mozart. — Ostermontasf: In der heilüen Kapelle: IV. Messe von UöUwarth;
Grad, von Hftterer; Offert, von Ett In der Stiftspfinfkirehe: Mitsa Loretto, 48t mit Oigel von
Richovsky; Off'rt. von Gruber; Pnntje Jingun von Griesbacher. Nachmittag: Litanei von König;
Fange lingua von Ett In der belügen Kapelle: Beginn coeli von Lipp; Ave Murin vou Fidelis Müller.

Hnekentbaler.
2. O Domchor Gmi. (Steiermark.) Charmitt woch, nachmittag.s 4 ülir Matutinum:

1., 2. Lamentation, Choral; 3. Lamentation, Ist. vou Kerer-Mitterer; Benedi<-tui<, 4st. von Pale-strina;

Christv!) facht» ext und Miserere, 4- bis 3st. mit Posaunen vou Anerio. — Gründonnerstag. H Ulir

Bischöfl. Pontifikalamt: lutroitus, 4.st. vou Schüller; Commonio, (Mioral; Missa de Aijosiolis, r)st. von
Mitterer; Oloria ans der Mism de Spiritu SatKto, 4st. mit Orgel von Ebner; Graa. (CJiristva faclu»

tat), 4st von Mitterer; Offert ^I>erteraX>imMN^,4at. von Witt; Ad Comnmiiumem CUri: Encharistische
Oesfinge, 4 st von DIebold, Op. 96; zar Prosession; Pmge Kngun, 4 st Mflnnerchor von Haller; zur
Fiißvvaschunp: Mnndalum ttovHtn. Ist. Männerchor von Johann Mandl; ebenso zur Ölweihe 4 st. Mäu-
ucrchor von .Mandl; 4 Uhr Matutiunm: Kesponsorien , 4st. vou Mitterer; das übrige \^ie Charmitt-
woch. — Heil. Charfreitag, H Uhr: Traktus, Choral: bei der Passion sangen die Herren Alumnen
und Choralisten die Turim im 48t. Minnerchor von K. Ett; Jmproperia, 5st von Witt: VexUla rtm$,
58t. von Haller; snr Grablegung: Utoetrit muhr nnd Tetithrae, 48t. MlnnerehUre von L. C. Seydler;
4 Uhr Matntinnm: Lamentationen wie GriJndonnerstap:; Responsorien, 48t. von Mitterer; ^ce quo-
modo und Seindto . 4st. von Handl iGallus), das übrige wie (Jharraittwoch. — Charsamstag,
V ,8 riir: Feuer -, Osterkei-ze -

,
Waaserweihe, Litanei, choraliter; !' Ulir Hochamt; Kyrie, Choral;

da« übrige aus der Mi»m Loretto, 4st. mit Orgel von Rihovsky; Grad., Trakt., Vesper, 48t, Mag'
nificat, ost. von Witt; 4 Uhr Matntinnm: Invitutoriurn , Psalmen choraliter; zwei Re.sponsoiien, dst.
mit Orgel von llitlerer: '/«ö Uhr Anferstehnngsfeier : Aurora^ AUL MAnnerchor (Alumnen und
Choralisten) von Lndw. C. Seydler: Te Dam mr 4st gemiseliten Chor mit Orgel nnd Posaunen
von Fr. Witt; Beginn coeli. 4st. mit Orgel von Grie.-itj;icher. — Hochheil. Ostersonntag vor-

mittags 10 Uhr Fürstbischöfl. Pontifikalamt: Introitus und Coramunio, 48t.. mit Orgel von Germanus;
Festroesse in .Es-dnr für Soli, gemischten Chor nnd Orchester von C. F. Keissiger; Grad. iHatc die^j

resit; Sequenz {Victimae pagcltali) für gemischten Chor und Orchester von J. G. Meuerer; Offert
(Terra iremuit) für gemiscnten Chor una Orchester von K. Greith; nachmittags *!A Uhr Pontttkal-
vesper: Falsibordoui, 58t. a cappella von L. Viadana; Haec dies, 48t von Hallcr; hierauf Pfarrgottes-
dienst mit Armenpredigt etc. — Ostermontag um 10 Uhr Pontifikalamt: Introitus und Communio,
Choral; Messe in .-1-dur fiir gemischten Clior und Orgel vou Jos. I\heinberi;er-Renner, Op. 12f)B

(zum ersten .Male); Grad, illnec die-v rezit.
;
Sequenz, 48t mit Orgel von Haller; OtTert. (Angtlu»

Domini), 48t. a cappella von Stehle; 4 Uhr Choralvesper; Pfarrgottesdienst: Tantum ergo. 4st. von
Griesbacher; Jetu auleia memoria, 4st. mit Orgel von Dr. Faist; B^ina codi, 4st mit Orgel von
Grieebacher. — Osterdienstag vormittags 10 Ulir FflrstbischOfl. Pontiflkalamt: Introitus nnd
Communio, 4st, Falsibordoni; Altöttinger Messe für q:emisehten Chor nnd Orchester von J. G. Meuerer;
Gr;id. rezit.: I^equenz für freraischten Clior und Orchester von Meuerer; Offert. (Intnnuit de ri^ln) für

gemischten Chor nnd Or^^fl von Ign. Mitteri'r (aus d'-n Festofft'rt.j. Weilier Sl^Il^ta^^ 10 Uhr
Seeuugene Terz, dann Pontitikalamt ; Vidi aqunm, 4st. von Haller; Introitus und Communio, Choral;
ftert m ndorationem S. Orucis für 48t. gemischten Ciior und Orgel von J. G. Meuerer; Grad., 48t.

von Stehle; Offert, 4st. von Stehle. — Wegen Aufstellung der neuen, großen Cborergel wird auf
dem kleinen Chore gesungen. Johannes O. Ifeverer, Domchordfrektor.

3. T .\s<si.>4i, \(). Ami\. Am Palmsonntag und auch nach Ostcm melirmals hatte ich Gele-

genheit, in der Kirche des heil. Franziskus (Sncm conventm dem Amte beizuwohnen. Wie
angenehm berührte mieb im Gt gensatz sa früheren Jahren die Kirchenmusik! Sonst vld Inatm-
mentenlärm. Koloratnrgesaiv nnd Vortrag weltlicher Melodien — heuer Omfot ^rm«K von den
P. P. Franziskanern (Mfimritin) nach der vaticana würdig, warm, fließend nad tndäciitig zu Gehör
gehvMlit Es ist IMlich, das merktman, noch kein Hnstervortrag, aber er istwfdem Wege dam, wenn
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die verständnisvolle iiinl i nergische Leitang d« Dirigeuteti P. Engelbert Wagener (aus der Cöln«r
Erzdi&MM) noch einige Monate mehr — er ist erst seit Weilinachteu hier — sich wird zur tielcoDg
gebracht hftben. Ihn selbst zu hören mit dem Sclimelz seiner weichen und doch kräftigen Tenor-
stimme nnd mit der Innifrkeit seiner Kmpfindnng i^t ein wahrer C?ennß. Welch»' Schwierigkeiten
hatte aber auch der (j^ute Pater zu überwinden, um der neuen, kirchlichen Richtung hier Bahn zu
breelien: die Macht einer langjährigen, verdorbenen Knnstübung, den verbildeten Geschmack der
Einwohner und seiner Mitbrüdiur, daa mangelnde VerstAndnis der letsteren für gemäßigten, dem
Schreien abholden Vortrag md endlich die Rache eines welttiehen, seiner Tätigkeit enthobenen
Chorpersonals — cnnitoi-i*) nannten sie in öffi-ntlichen Plakaten ihre dem Ordensstande angehöriffen
Nachfolger. Aber der wackero Mann lieli sich nicht schreok< n: mit ruhiger Energie einerseits und
mit aaufter (rednld uml L'uwiuiicnilfr Frtuuiilichkeit aiid'r'istits wußte er allmählich siegreich
durchzudringen, Vorurteile zu überwinden, üegner zu Freunden zu macheu, rauhe .Stimmen zn
schleifen and ungeübte Kräfte zu treffsicheren und empfindungsvoUen Choralsän^em heranzaUldra.
Bereits hat ihn auch der Biachof^ ein ansgezeichneter Kircbenrarst an» dem Dominikanerordan, nun
Geeangs- nnd Hnsfklehrer in WsehOffichen Seminar bestellt — die Musik im Dom ist ohnelün nicht
schlecht damit auch die künftigen Priester der Diözese Verständnis für reinen Kirchengesang
erhalten. Für San Franctscu wird er in Bälde einen Kuabenchdr gründen, anch die entlassenen
Mitglieder des triiluTcn Kirclu ncliores zieht er zum Teil, snweit sie verbesserungsfiihig sind, wieder
heran und »o wird in Bälde an der seraphischen Stätte, wo ein Deutscher im Mittelalter die herr-
liche Doppelkircbe gebaut hat. ein anderer Deutscher im demfitigen Kleide des heil. Franziskus
einen hoffnongSTerheißendeu Frühling der Kirchenmusik wachrufen, von dem wir nur hoffen wollen,
dafi er sieh gleich dem Werke Pletro Bemardones über l.'mbriens Grenzen hinaosverbreiten nnd
ra einem fruchtbringenden Sommer für die Kirche Italiens gestalten möge. F. K.

4. + PadoYa. 4. Aprile (Domenica dtUe Pahm) Alla Processione ed alla Messa (Ore 9.45);
1. Putri Hebraeorum a 4 v. p. di Palestrina. S. Gloria Icwt a 2 v. p. di 0. Ravanello. 3. Introito.

GraduaU, Traebu, Communw in Cnntu Grerjorinno. 4. Kyrie, Ortdo, Sntictus . Beitedictw, Affnxu Dei
della Mma V Toni a 4 v. m di O. di Lasso. 5. Panio a 4 v. m. di F. Surianu. Oßet turio a 5 v.

m. di Palestrina. .\Ila Sera (Ore 17.;iO): 1. Parigc Iinijva a 3 V. D. di G. Tartini. 2. a) Salnti di

Compieta a 5 m di O. Ravauello: b) Jmio a (j v. m. di 0. KaTanello-, et iS'tiwc dimittig a 4 v. m. di
Pale.strina; d) Air Regina a 3 v. p. di C. Graasi. 3. Tontem trgo a 4 v. m. di L. Bottazzo. —
5. Aprile iLun^t Santo) (Ore 17.^}: 1. a) Compitla a 4 V. p. di 0. Bavanello; b) Nmm dtmiMw
a 3 V. di O. Kavanello: c) Ave Regina a 9 v. p. dl J. Hanisch. 9. Mi»erwe in nlsobordone a 4 t.

. di Don L. Perosi. 3. Tn>itum rroo a 3 v. j). di (i. Tartini. - H. Aprile iMnrted) Snjiim Alla
le.ssa (Ore KM.ii: 1. Paxyto a 3 v. j). di 0. Havaut-llo. Alla Sera (Ore IS.45) 1. I'<inf/e liuyuit a 4 v.

m. di D. L. Perosi. 2. Alla Compieta (come la Domenica delle Palme). 3. .Mla Processione: a) Paiu/e
liu<fi((i a 4 V. m. di D. L. Perosi; b) Tnnlum rr'/o a 4 v. m. di L. Bottazzo. — 7. Aprile
iMerroledt Santo) Alla Messa (Ore 10.30): 1. Pftssin a 2 v. p. di C. Graasi. .\1 Mattutino (Ore 17):

L *Be«pon»ori a 3 n. di 0. HavaneUo. 2, IX. Beiponsorio a 3 T. j». di C. GrassL 3^ Baudietut
a 4 T. p. di O. Ravaneilo. 4. Mi$erere a 4 v. m. di 0. Ravanello. — Aprile (Giovein Santo) Alla
Messa fOre lO.l,')'): Infroito, Gradunle , Cnmvnuni\ in Cnntu (ireqoriano. 2. Kyrie e Clnriri a '5 V. ji.

di L. Htttta/./.ii 3. f>ffi rf(^rio a 2 v. p. di 0. l^avanello. 4. Credo, Snnrtux. Pnteili< tii.s
. A'ptus Ih i

a 3 V. p. di .1. Sinf^euberger. AI Mattutino (Ore 17.15): 1. *Responsori a 3 v. p. di O. Kavaiii lln.

2. IX. HenitoiiHorio a 4 V. p. di L. Bottazzo. 3. Benedictu» a 4 V. p. di 0. Kavanello. 4. Mi»trere
a 1 V. m. di 0. Kavanello. 9, Aprile (Venerdi Santo) Alla Messa (Ore 10.15): 1, Traetvs m CoHto
Gregariam. 2. Pas»io a 4 v. di L. Vittona. 3. Impnuperia a 4 v. d. di Bemabei. 4. Cmcem tuam in
Crmlu Grwforiano. AI Mattutino (Ore 17.30): 1. *Re8pon8ori a 3 v. p. ai 0. Ravanello. 2. TX. Rf»ponwrio
a 1 V. ni. di L. Vittnria. Benedirlux a 1 v. p. di O. Ravanello. 4. Miserere a 4 v. m. di O. I{avan>'ll<>

1(1. -Vprile (Snhnlo Snutoi Alla Messa (Ore 11): 1. a) 'Kyne. a .$ v p. di O. Ravantdio: h) ^Contitemini

a 3 v. p. di A. Coustantini (See. XV'II); c) *Laudate Dominum u 3 v. p. di O. Kavanello; d) *Lnudnte.

Dominum a 4 v. p. di G. Turini. 2. Qloria, SanetvB, Bmediäm a 4 v. di Ign. Mitterer. 3. 'Magnjßcat
a 3 V. p. di Cordans. 11. Aprile (DmeHka di Patqua) Alla Hessa (Ore 10.45): 1. Stümi dt Terza
in Cantu Gregorinno. 2. * Kyrie. Gloria, Credo, ftnnciu.t. Brnedichtn. Agnun Dei della „Mimi Anloniann"
a 4 V. m. di (). Ravauello. .J. Introito in Cantu Gra/orin.ti'. 4. Grnditale e (Jommunin a 4 v. p. di
L. Bottazzo. 5. Sequenza per clmro unisono di C. Par;rolt>si. 6. Oftertnrio a 2 v. p. di O. Ravanello.
7. Canto antioo PaaquaU. AI Vespro (Oro 17.45i: 1. Antiphone in Cantti Gn-i/oiinno. 2. Iiomine a 4 V.

m. di L. Sabbatlni. 3. Dijrit a 4 v. m. di O. Ravauello. 4, Confitelxn a 1 v. m. di D. L. Berod.
5. Beattu «v* a 3 T. m. di D. L. Perosi. 6. Laudait Fucri a 3 v. m. di D. L. Perosi. 8. Antifomt
Etm diät a 4 p. di M. HtUer. 9. Magnifiaa a 6 t. m. dt 0. Bavtaeilo. 10. B^whi codi a 3 v.

m. di O. BavaneOo. (NB. Xe eoMponrioti» «ignate am atteritm * tw^^oNo e»eguife per h prima roitn. t

Greste Ravauello.
6. Btnber^. Der Domehor brachte in der Cbarwoche und an Osteni folgende Werte

mir AnffQhrnng: Palmsonntag: T^tn-I Hehrneorum, 4Bt, von Vittoria; l'rozessionsgesänge von Haller;
Hesse: „0 dn verwundter Jesu meiir. 4 st. von Koenen: Passio »ee. Matthneum, 4st. von Soriano;
Motett: In nioute Olirefl . (ist. VoU OrIan<lü di Lasso. — Mittwoch zur Mitte: Imij'it i'unentitlin,

8st. von Palestriua; Responsorien, 4st. von Mitterer. — Gründon uerstag: Mism rlr Ap,,»ti/Iis, ist.
von Mitterer; Motett: christux fnetu» est, 4 st. von .-Vsola; znr Priesterkommnnion: Coenantibm noA

mandueat, 48t. von Haag; Pange Ikigua, ist von Haller. — Cliarfreitag: PaB$io tec. Joamum,

•) Gmi a Huade, <on ^ Stiere.
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48t vou Viadaua; Improperia, 2chöiig v<m Palestrina; VexSUa r^, 5st von Haller; 0 Crux ave,

6st. von Nekes. — Charsanista^ zur AnfentehaDg;sfeier: 8urr«nt pador homu, 5st mit Blechbe-
sleitnugr von Halkr: 3. Psalm mit fist. FaUibordoni von Adler; Aurora coelum, 48t. mit Blecbbe-
tfleitno^ und auschiießender Fuge von Adler; Tantum ergo, 5st. von Gripsbacher. — Ostersouutag:
Migaa tn Epiphania (A-änf), 5st. von Mittf>rer; Oflfert.: Terra tremuit, ist. von Haller; nach dem
Amte Lied; „Erstanden ist des Höchsten Sohn", 5st. von AdWt und das Händeische HaUduia für
die Orfel; war Vesper: 58t. Falsibordoni von alten Meistein: Bnec dies. 48t. von Michael Hatler. —
Ost«-rmontag: Miua tit htm, 8. MichaeUs. 5st. von Michael Haller; Motett: f^urrexit de Srpukhro,

ist. vuu Adler. Thonisiä Adler, Domkapelluieititer und Bischöfl. Geistl. Hut.

Vom Bücher- und Musikalienmarkte.

Di«-' Redaktion faßt die Seite 32 aufgezählten Nuvitateu in Gruppen zusammen und verweist
bezii(;licli Titel, Verleih'« r und Preis auf die dortigeii Ang^MD. Ine anterdessen eingelaiifenen
Novitäten werden hier eingereiht.

r. Kompositionen mit religiösen dentschen Texten: Karl Attenhot'ere Weihnacbts-
lied (Seite 32) paßt in beiden Ati^^^abeu nicht in die Kircbei wirkt aber stiinmiuigBVoU bei Weih-
nachtsbescherongen von Vereinen oder in Familien.

Zehn MsrienHeder 16r zwei gleJd^e Stimnea mit Orgelbeeleitnng oder vfer femisdite Stimmen
von Johann Diebold ,

Op. Kl R- -nnsbiirg: , Fritz Gln'chaaf. 1909. Partitur 1 A 50 ^,
1 Stironu'ii a 30 ^. Für di*- Maiaiidachten vtirdienen diese herzigen, leichten und zarten Strophen-
f,'eäaii(ri^ die zweigt im lui^ mit, hessor vierstimmig ohne Or^el vorgetragen werden kfinnes, recht
gute Empfehlung. Sie sind nicht <s)nu<T!i»>ii(ul, aber innig empfunden.

Das Wiegenlied der heiligen Mund \on F. Fenn (Seite 32) ist leicht und gtilällig mit Piano-
fortebegleitung im häuslichen Kreise.

Die Papsthymne (Seite 32), für welche Karl Gerok Wort und Weise in 3 Strophen erfunden
hat, ist von Lambert Streiter wirkungsvoll harmonisiert nnd eignet sich für Haasenvortrag. Mit
Klavierbegleitung i'if) einätimniig:er Chor 10 \ bei VY) Exemplaren 6 J(, bei 900 ExenpUumi 10 UK,

bei 500 Exemplaren 20 Ji, Streichorchester oder Miiitärmuaik ä 2 M.

Vier Harienlieder nebst Tanhm t»m fßr Sopran nnd Alt mit Begleitung der Orgel von
W. Hohn, Op. 2. Montabaur, Wilhelm Kalb, 1909. Partitur 1 M m 2 Stimmen ä 25 Vj. Fnr
die einfachsten Chorverhältnisse und auch von Kinderstimmen vorgetragen wirken die andächtigen
lieder mit Tanhm ergo sehr erbanlich und werden sicher die Maiandacnten zieren.

Preis des Schöpfers. (Gedicht von Chr. F. Geliert) Für vierstimmigen Uännerchor
mit Begleitung von Klavier und Orgel oder Harmonium von W. Hohn, Op. 6. Kegensbnrg.
Fritz (jleichanf. 1;M)9. Partitur 2 .U. 4 Stimmen ä 20 ^. Ein imposanter Männerchor mit fein-

durchdachter Abwechslung zwischen Tenor- und Baßsoli, majestäti^ichtir Begleitung nnd kunstvoller
Anwendung eines Terzetts, dem sich der Chor im AUegro, Latigo und MaMoso anschUeBt; TeABrgt
anßerordentlich schöne Wirkmiar im Konzerf«! !! in T*riester- und Lehrerseminaren.

Die acht geistlichen Lieder vou Haus Kuseä (Seite 32) sind für den Familienkreis bestimmt
und kliogen freandlicb nad angenehm unterhaltend.

P. Hartniann von An der Lan -Uochbriinn schuf das Oratorium „Die sieben letzten

Worte Chri>u am Kreuze. ' (Spite 39.» Ai.s Solisten yiud Sopran (ilistoria), Hariton (Christus) und
Haß (Dismas undLonginus) täti^;; die übn^ri u Numnu rn be.sorgt der Chor (gemischter nnd Männer-
chor) nnd das große Orchester. Der rührige Verlegfr hat Urteile der Presse (Cölniscbe Volks-
zeitnng, Bamberger Vulksblatt — Tageblatt und — Neueste Nachrichten usw.) beigelegt. Das Text-
bach ist in iateiöJseher Sprache, aber auch in englischer nnd deutscher erschienen, das Werk selbst

Alfons XHL, König von Spanien, gewidmet. Die AnffÜhningen in Utlnehen nnd Ligolstadt haben
in der Presse ganz verschiedene I?enrteilungen cefnnden. Nicht ein Blick, sondern da.«; Studium
des Klavieranszngea zwingt den Heferenten zu dem ('rteile, da(> die Schwierigkeiten der AutTulirung,

zumal im Orehesterpart, in keinem Verliiiltnis zu dem Erfolge ^jtehen, den man sich aus deni

bombastischen Tonp^owirre der Singstimiueu nnd Instrumente erwarten möchte. Referent hält das
ruhige und objektive Urteil des Korrespuudcnteu der „Augsburger Postzeitung", der sich höflich

aber ablehnend verhält, sowie die scharfe Kritik von Dr. \\. Widmann (ebendort), für zutreffend.

Durch Hypnose und Suggestion wird in unserer Zeit keine nachhaltige Wirkung erzielt.

Der vierstimmige Männerchor von Franz Nekes (Seite 32): „Wir wollen wahre Christen
sein", ist ein herrUches Gelöbnis tatkräftigen nnd äbersengten christlichen Oianbens nnd f&r MassiHi-
eher nereduiet.

Von Pet<»r Piel (Seite 33) wurde das im Cäcilienvereins- Katalog unter Nr. 2133 und. 2134
anfgenonuueue Up. 79 nnd 80 in einer neuen Ausgabe für eine Gesangsstimme mit einigen Ände-
rungen in der Trantmosition nnd In den Vorspielen besorgt. Für die innigen Verehrer des heiligen

Franz Seraph und de« heil. Antonius- von Padua und die große Familie des III. Ordens ist diese

Sammlung' überaus wertvoll und inlialtreidi. Während die erste Ausgabe fiir zwei Sliuimeu ein-

geririitet war, ist die vorlie^(>.nde in di r K : :i st i m migkeit viel bnnchDKrer tud praktischer. Das
Andenken au den frommen Meister erneuert sich lebha^
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Das füt Kiiabeiistiinuit'ii koinpouiertc Ire Marin von Fr. Ruf'aol liat Rudolf \Veinwuriii
für gemischteu Chor arrangiert. Bosworth & (Jo., Leipzig. Partitur 1 ^ 2ü 4 StimmeD ä 15 3i.£ iiit ^ar süß, aber sehr woblMing«nd ans^fkllen, gehört jedoch nfclit fn Äe Kirche, auch nicht
iMi IIaiaii(1ao1itf>n.

Die beiden Nummern dei> Up. 79 von Jos. Reiter (Seite 33), aämlich daa Tantum ergo und
Alf Marin für Männerchor sind im Liedertafelstile geschrieben und ohne besonderen nnelkailaelien
Wert, zniiiül wenn die Dynamik mangelhaft sein würde.

Dud ürat orinui von Friedrich Seitz (Seite 3.!) entiililt schöne Momente in Rezitativen,
Solis (Evangelist. Pilatus, l'liristusi, Arien (Toiior uml S(tpran) dem Soloterzett und - (Quartett und
Chören. Die Musik des städtischen Musikdirektors in Kufstein ist nicht unedel und zeugt von guter
Schule; er hat dieselbe zunächst für seine lokalen Ijedürfoine komponiert, speziell nur sogenannten
Grabmusiii am Charfreitag. Gegenttber ähnlichen Darbietungen und Produktionen ans früherer
Zeit kann diese „Passionsmusik", welche in erster Linie leicht auflführbar und von nicht zu großem
Trafange ist. als dankbar und wirkungsvoll beurteilt werden, aber dem liturgischen, ich möchte
sagen kirchlichen Sinne tUllt es schwer, im Gotteshause und noch dazu am Charfreitag sich
zu einem Konzerte einzulinden, wobei am Ende nur der musikalische Effekt, ein Ohrenschmaus und
die liebe Neugierde die Hanpttriebfedern sind. Da nehme man lid)er einen KonzertsMl, natOrlieh
ohne Restauration und das Klavier, wenn nicht das volle Orchester besetzt werden kann. Ein
Oratorium im historischen Sinn ist ja das Werk doch nicht, wenn auch der Text recht gnt md
passend gewählt ist, und die Musik sehr stimmungsvoll und würdig genannt werden darf.

Zwei Tranergesänge für vierstimmigen Männerchor von R. Unger, Dp. 23. a; „Ruhig ist
des Todes Schlummer" (Gedicht yon Emilie von Berlepsch), b) .Emügen ist das schttnste ZieL"
(Text vnd Melodie von M. VoHüner). Bresbui, A. Kothe. Paaratnr 80 ^, Stimmen 80 J9^. Jede
Nummer hat drei Strophen, nnd können die beiden Tranerweisen passend und wirknngsvoll nach
den liturgischen liegräbnisgesängen zur Ehrung des Verstorbenen oder zum Trost der Hinterbliebenen
vorgetragen werden.

Eine schSne nnd andächtige Konapositon des Textes: „Seele Christi heilige mich!" ist der drei-
stimmige Fhmenebor mit Orgvl oder Hannoninmbegleitung von J. Verheyen (Seite 33).

Hermann Wesseler. Op. 52. „Der heilitji' r.udirenis. ( Dic-litiuii: von Margareta Schlichter.)
Oratorium für Soli, gemischten Chor. Männerchor und Klavier- oder Urchesterbegleitung mit ver-
bindendem Text und lebenden Bildern. Münster i. W., Bemh. Tormann. ÜKK). Klavierauszng4.^50^,
Singstimmen 1 Textbuch 20 Jdi, Orcbesterstimmen in .\bschrift. Das Werk ist dem HochwQid.
Bisebef Dr. Hermann Dingelstad in Münster zum f&nfzi^ährigen Priesterjnbiläum gewidmet nnd
verdient im Hinblick auf Text nnd Musik warme Empfehlung, wenn anch die Legende vom heiligen
Ludgerus nur ein spezielles Interesse für die Diözese Münster hat. Ein gemischter Chor ver-
herrlicht den Heiligen iu der Einleitung. Die Deklamation schildert Ludgers Standeswahl, worauf
ein lebendes Bild folgt: „Ludger am Sarg des heil. Bonifatius". Ein Solo für Sopran oder Tenor
trä^t der Schutzengel Ludgers vor; ein gemischter Chor der Engel schließt sich in einfachster
Weise an. Darauf folgt Deklamation: „Ludger nnter den Friesen" mit lebendem Bilde, „Das (tebet

des Heiligen (Bariton oder Tenor) und der Friesen" (Männerchor), Deklamation: „Die Sachsen" mit
dem Bild: „Wie Lndger auf dem Schlachtfelde einen Sach.sen tauft", unter Einfügung des Kirchen-
liedes: „Fest soll mein Taufbnnd immer stehen". Nun wird die heidnische „Drude" (.Mezzosopran)
eingeführt, welche die „Sachsenkrieger" (Männerchor) zu einem trotzigen Widerstand gegen den
Apostel auffordert. — Die Erzählung schildert Lndgers Tätigkeit an der Domschnle zn Minugemeford
(alter Name (ftr Münster). Sopran nnd Alt singen das Lndgennislied. Nach der Sehüdernng der
Hischofsweihe Lndgers zn .\achen durch den Erzbischof von Cldii in Gegenwart Karls des Großen
hA^\ da.s Heiselied von Ijudgers Schutzengel nnd ein Willkouiiiigruß des Bischofs durch die Sachsen
(gt miscliti 1 ('lii)r). Zum Schluß tol<it nach 'Icr Srlülderung von I..ndgers Tod ein gut gMUrbeiteter,
musikalisch nnd rhythmisch packender gemischter Chor zu Ehren des heil. Lndgerus.

Die Musik ist nicht zn kompliziert, eine Anffillimng mit aHeinierer Begleitung von Klavier
ohne besondere Schwierigkeit, das ganze Werk eine willkommene Gabe für die katholischen Vereine,
welche ihre musikalischen Kräfte, besonders iu der Winterszeit, zn edler, religiöser Musik sammeln
wollen, nn anf diese Weise neie Anxegnng znr Kirnst nnd Erbannng zn gSMo.

IL Gesänge weltlichen Charakters: Die fünf Männ^Tchöre von A. Banckner (Seite .i^

enthalten gerade nichts, was gute Sitten beleidiget oder die Kunst fördert, es ist eben profane,
aber teuere Unterhaltung.

Sehr bewährt, hat sich das Liederbuch für Schulen, ursprünglich von G. Damm herausge-
geben, in der 28. Auflage neu bearbeitet von Bernhard Schneider in Dresden (Seite 32). Für die

Unterstufe sind 3<» einstimmige, für die Mittelstufe zweislininiigf Lieder von Nummer 10 -10.'}

gegeben, für die Oberstufe sind die Nummern 104—201 im zwei- nnd dreist immii;eu Satz, sowie
zum Schiuli zwanzig zwei-, drei- nnd vierstimmig^e Kanons verschiedener .\utoren und Epochen
mit Noten abgedruckt. Sonniger Humor nnd sinniger Emst wechseln miteinander; die Notation
refrt an, das blofie Answendiglemen nach dem Oeh9r recht bald abzugewöhnen. Die Tonarten mit
mehr als drei Vorzeichunngen sind uusg>>seli!osspn.

Das „Ueimattai" von W. Uüfiier (Seite 32) wiegt sich im Volkston.

Op. 90 von Oskar Sdiwars nnd die nMorgenwandemng" von Jon. Pillnad (Seite 33) verw

dienen nnter die nbeüebten* lUbmerehlte« gerthlt zn werden.
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Zwei gf'inisriito Chöre von ,Io8. Pillaitd (Seite ;i3), darniiter der schöne dreistimmige .Satz

{HflBzosopran, Teuor, Baß) „W^lie der Nacht'', verdienen nach Text nnd Dichtung alle Beacbtnng.

Lieder für eine Singstimmo mit Bofflcitung: des Piaimforte von Max Pracher. Op. 18, „Wenn
der Morgen früht" (Gedicht von N.italy Eichslruti Preiä 1 Op. 2()ii, Vision: „Durch des Früh-
lings schiniinerndp l^lütcniiruclit" ((itniicht von Professor Wi'i(ii'iibiuli) Preis 1 .U '20 ^; Op. 22,

(Jeborgen: .Ich trieb dahin im Wirbelwind" (Gedicht von J. Schiffj Preis l .U 2i> Leipzig,
P. Pabst. Die drei Lieder sind, ähnlich wie die 8. 38 angekündigten, gefällig und für Dilcttantcu-

kreiae, die Dach Nenheiteo atrabeo and ¥or hohen Preueo nicht snurflckMhreckui, ohne Zweifel aehr
willkommen.

III. Instrnmeutale Konipoaitionen: Zwei Hearbeitnngen von Mozartschen Ouvertüren, näm-
lich zü: Ii Rk Pastore and zu Laeto Silla für ätxetehoriüieater, vierhftndig, Klavier nnd Orgel oder
Harmoninm besorgte Max Borger. Berlin •GroStiehterfiKM«, Ohr. Friedr. VIeweg. Jede Ausgabe:
I'artitnr rznfrlfieli ()rtr»lstimmen) 1 M 50 Klaviprstiratnon 1 5 Stimmen der Streichiii.-lni-

mcnfp (a ;«) v/i 1 .H, r>() bei Lucio Silla [ix -2'} i',) — 1 .« 25 ^. Für die musikalische Jutr<-iiil

an AustaltPii, Stiniiiarirn , liistirnteii und tllr Krfise von Musikfreunden, deneii j^röliere Werke
nicht zugänglich sind oder zu viele Scliwitirigkeiten bereiten, sind diese sorgt^itig redigierten^ in

voller Partitnr schön gestochenen Bearboitümgen des erfahrenen Musiklehrers sowohl vom musikft-
lischen ala «neb iiadapciacben Standpankio ans aufs frendisste sa begrüßen und «afs wärmste an
empfehlen. Wenn der Dirigent anf das Sorgfältigste daranf bpstfht, die dynamischen Angaben fflr

die Streichinstrumente gewissenhaft ansiiiliren zu las.sf>n, wird ei mit seinen juni^en Kriltten herr-
liche Eftekte erzielen, den schlummernden Siuu iiir äcliöneu Ton and präzise Kliythtnik wuukeu und
bei Anifährungen vor größerem Publikiim ein künstlerisches Ensemble berausbsi len.

IJmb. Giordano (Seite publizierte drei Meisteronvertnren in moderner Partitor, d. Ii. er
bedient sich für alle Orchesterstimmen nur des Violin- und Baßschlüssels, auch für die Viola, fRr
die Klarinotteii, IIöriuT und Tronibeo, so daß aucli die Trausixisitioti i;i ' r imifiire sieli dem Aufje so

darstellen, wie sie den» Ohre kliagen. Dieses System wurde vom didaktisch-uiubikaliüchen Kongreß
lies Koiiservadiriunis Verdi in Mailand im Dezember URIÖ genehmigt, und will das Lesen der
Orchestermrtitaren wesentlich erleicbtem. Stich nnd Aoaatattung auid den aogenannten Payue-
Atiigaben nachgeWIdet. aehr dentlicb. beqaen ud aohlin.

Ein nettes Stttek für mnaikatfaefae Unterhaltnng tot C. Hegnamui Masnrka für Fianofbrte
(Seite 32).

Hohn, Op. 8. Variationen fiber das Weihnacbtelled „0 da fHlhUcl'j'* für Stniehqnartett.
Preis der 4 Orchestorstimmcn 1 .H.

Oji. 1. Keminiszeuz. Adagio cantnhih für Violine, Vioioncellu, Harmonium (Orgel) und
Klavier. Partitur 1 Ult, 3 Stimmen ä '20 Für ])ädagogische Zwecke und zur .\ureguag tlr die

Oblag in der Kammermnsilc nnd die Pflege des bildenden Quartettspit^les in mosilcaliscben Familien,
ja laatitaten, PrSparandien naw. sind diese beiden Op. 3 and 4 des gewissenhaften Ijehrers sehr
wann zu empfehlen.

Als ein sinnig Andenken au den unsterbliciien Genius W. A. Mozart muü ein ^Notenbnch
Wolfgangs als acbijährigen Komponisten" mit Aj)p]au8 begrüßt werden (Seite 32). Der Heraus-
geber hat ein paar verbessernde und kritische Bemerkungen am Schluß der 43 überraschend origi-

nellen Kompositiöucheu angefügt, wo wirkliche V'erseheu und Flüchtigkeiten vorlagen. Die Bio-
graphen Mozarts erziihlcn uij iir schönsten Gesnbif.hteii von dem \V underknaben. In diesem
eleganten im Stile des i.s. Jahrhunderts ausgestatteten Hefte besitzen wir lehrreiche Beispiele von
der blumigen, klaren, kindiicheu und schnurrigen Phantasie des gottbegnadeten Kindee, das sich

au jenem Meister aosbüden konnte, der ia der tfoaikgescbkhte stets ein schimmernder Stern in
der Hücbstrafie bleiben wird.

Die drei Weihnuchtsstücke von Jos. SIuniMvo (Seite 3^ slad ffir Violine in der 1. Lage
and Pianoforte einfach, stimmungsvoll und von edlem Klange.

IV. Harmonium - und Orgelkompositionen: Die zehn Vortragsstücke des Domorganisten
von Mailand Ad. Hnnsi (Seite sind wohl zun'icbst für Harmoninm gedacht, eignen sich jedoch
auch für Orgeln, die reichen und feinen Registerwechsel ermöglicheu, weniger bei litargiscbeu
AnlSssen, sehr wohl aber bei ()rgel]iriitnngen nnd -Konzerten, itas chromatische BlMneat wiegt
vor; eine nicht mehr mittelmiißige '] ei bnik ist zu guter Wirkung unentbehrlich.

Die zwölf Naclisi»ieie von Erb sind über beliebte geistliche Gesänge komponiert (.Seile 33)
und bekunden Herrscliaft über technische Formet), weldie der Cliromarik nur nebenbei daige Kon»
Zessionen gestattet, die die Gesamtwirkang ernster Ruhe nicht beeinträchtigen.

Die ersten 2 Hefte der OrgelstDehe von Jo«. Crmber (Seite 33) bieten nicht zn umfbnneiche
Festpräludien, welche den gew.audfeii und erfahrenen Organisten erkennen la,?sen. Sie sinn nicht
zu schwer, halten sich iu den üblichen Grenzen und können phantasiearmen Orgelspielern uut miit-

lerer Stufe der Technik skrupellos empfohlen werden.

Die Sonate von A. J. Monar (Seite 33) anf drei Liniensystemen beginnt mit einem Älkgro
maettato, setzt eine dreiroanualige Orgel voraus und ist mit dynamischen Angaben reichlich ge.scbmUckL
Das folgende Andante ist ein herrlicher Zwifchensatz zu einem interessanten AUegro moderato, iu

welchem kontrapunktische und imitatorische Formen und Figurationen wirkuugsreicbe Verwendung
Jlttdeo. ' F* X. H.
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Haydn-Zentenarfeier in Wien vom 25. bis 29. Mai.

„Bei der unter dem Alieriiöcliütea Protektorate Sr. Majeiität Kaiser Franz Joseph I.

stebenden Haydn-ZentmiwfiBier sollen Kunst, WisBttseluft und QeseUitrkdt Tereint
werden, um eine den Manen des großen Meisters würdige Feier zu veranstalten. Es
werden historische Konzerte und ferner Aufführungen von Werken Joseph Haydns
stattfinden und zwar von Werken auf alleD Grebieten, geistlichen und weltlichen, auf

denen er se^dpferisch tfitig war. Zur Mitwirkung sind die ersten kttustlerisehen Kör-
perschaften von Wien herangezogen, wie die K. ii. K. Hofkapelle, die Hofoper, die

Philharmoniker, der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, die Singakademie,
der Wiener-Männergesangverein, der Schubertbnnd, der a cappella-Chor, Quartett Rose
und andere. Als Dirigenten der Aufführungen werden fungieren: Hofopemdirektor
Felix von Weingartner, Hofkapellnieister Karl Luce, Hofopemkapellmeistcr Frm? Schalk,

Konzertdirektor Ferdinand Loewe, Profe.ssor Beugen Thomas. Als wissem>cbaftUcher

Konzentrationsponkt der Feier wird der Kongreß der Internationalen MnsikgeBellsdiaft
vom 25. bis 20. Mai taf?en. Ks werden allgeriieine Vorträge und Sektionsberatungen
abgehalten. Die Sektionen gliedern sich nach, folgenden Gebieten: i. Musikgeschichte;

iL Musikalische Ethnographie; III. Theorie, Ästhetik, Didaktik, IV. Bibliographie und
Organisationsfragen (mit einer Unterabteilung für: Musikalische Länderkunde); V. Kir«
chenmusik: a) katliolische . b) evaogeUsche (mit einer Ilnternb^r ilimg für: Orgelbau-
fragen). Zar Leitung der Sektionsberatungen sind Herreu ausersehen, die sämtlich

nicht Österreicher sind, während die Österreicher sich mit der Vorbereitung und £Un-

ftthrong der genannten Sektionen begnttgen.

An geselligen Veranstaltungen sind verschiedene Empfänge in Aussicht genommen,
die den Verkehr mit allen Kreisen der Wiener Gesellschaft ermöglichen werden. Auch
ist der Besuch deuk würdiger Stätten in Aassicht genommen: ^ntralfriedhof (Ehren-

grftber)f Hoseen (Oesellsebaft der Mnsikfinennde), Hofmnseen (PiiTataammlnngen), tener
ein Ausflug nach der einstigen Stätte des künstlerischen Wirkens Joseph Haydns, den
FÜrstensitz der Familie Esterhazy in Eisenstadt.

Der Kongroß ist für jedermann zagänglich, nicht bloÜ für die Mitglieder
der Internationalen Musikgesellscliaft.

Anmelduugeu -vverden entgegengeuommeu im Musikhistorischen Institut der

K. K. üniveisität Wien IX^ Tfirkenstraße 3, Ton welchem über Verlangen die Anmel«
dtiTig^^^formnlare samt Programm, Kongreßordnnng und Verzeichnis der Vorträge gratis

versendet werden."

Zn dieser Mitteilong ans Wien erhielt die Redaktion nachfolgende Notiz zugesendet,

der sin gerne .Anfnahnie ircwährt: .."nei dci- Haydn-Zentenarfeier und dfni Kongreß
der internationalen MiLsikgescllschaft in Wien diene zur Nachricht, daß die Sitzungen
der V. Sektion fflr Kirchenmusik am 28. nnd 29. Mai in der K. &. üniversitflt statt-

finden; dortselbst werden auch die Vorträge der Sektion gehalten. Der Vortrag über

Choral von üniver<itätsj)rofes5?or Dr. Peter Wagnor, Freiburg iSchweiz^ zn dem die

Benediktiner der Beuroner Kongregation aus Seckau die musikalische Illustration geben
werden, findet im kleinen Festsaal der ÜniTersitftt statt. ' Zn redit zahlreicher i^teil'

nähme ladet im Namen des Kongreßkomitees höflichst ein."

Regensburg. Dr. E. Weinmann, Leiter der Sektion für katb. Kirchenmusik.

Koutrt Im P8B$imt „Stella Matatlna" in Falikireh.

Wie aiysbrüch, ro auch heuer, erfreute uns die „Stelin Mahttina" am Fastnacht ssonntag mit
einer hervorragenden ninsikalisclien .\uffnhrung. Wir hörten in den letzten Jaliren die Oratorien

^Samson" und „Israel in Ahnten" von Friedr. Händl, „Schöpfung" und „Jahreszeiten" von J. Haydn,
..Klias" uihI .l'iiulns" von Menddssohn und „Christophorus" von .In.s. Klioiub- rf;t>r. Ilouer gaft es

den 1*JU. Tudestaguafiere» Uebeu Papas Joseph Havdu zu feiern. Ich sage mit Absicht und freade,
unseres lieben uajda, denn er war Ostereusbw mit Leib nnd Sede^ liebte sein Vaterlaod nnd sehien
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Kaiser, für den er die nnvereängllche schöne H^mne „Gott erhalte" in liart bedrän^er Zeit als

Gebet zum Himmel emporsandte. Dies Lied allein hiltto gfenügt, seinen Namen fdr alle Zeiten in

die Herzen der Völker Östenreicha einzngnbeo. Papa Haydu war aber auch ein frommer Katholik,

der seiner Kirche in Not and Amrat, wie aaeb in ptfckHchra Ta^n tren blieb bis zu seinem Ende.
Auf alle Huldigungen, die ihm in spätprfin Jahren von hohen und höchsten Kreisen dargebracht
worden, antwortete er immer nur da» eine: „l'as liabe icli vom lieben Gott eu pl aii<,'ei!, ilim daukt»

ich aUea.*"

Es ist bekannt, daß der Meister, wenn ihm beim Komponieren die Ideen schwanden; seine
Znflncbt znm Rosenkranz nahm , und im Zimmer auf nnd ab wandelnd

,
einige Ave betete. Dann

frischte sich sein Geist auf and der Himmel sandte ihm neue gute Ged;inkeii. N'it? hat dieses froniin-

gläabige Mittel seine Wirkune verfehlt. Er war in seinem Innerste» überzeugter Katholik. 80
steht PapaHaydn vor uns als frommer Katholik, üLs treuer österreichischer Patriot. Unserer durch
raffinierte Keüsmittel verwöhnten Zeit gilt der kindiidi naive Tonmeister als der Vertreter einer
flberwnndenen Musikepoche. Man rümpft die Nase über seine klare fröhliche Musik, die wie wärmender
Sonnens-cliein das Herz erfreut . und wie fiischer Berjrquell ans dem frommen, kindlichen (ii'niüt

daherquiüt, alle Herzen erfreriend nnd ertriseliend. Man will vergressen, daß Joseph Haydu einer

der größten und genialf^ten Ton(ii(']iter war, der durch sein rasiluses Arbeiten den wichtigsten
Kunstgattungen der Sonate, dem (Quartett und der iSymphonie, die vor ihm noch wenig ausgebildet
waren, neue Form und Inlialt eab. Unser heutiges Orchester ist seine Schöpfung. Au Um bauten
Mozart, Beethoven, ja alle Meister bis auf unsere Tag«. Deshalb darf unsere Zeit seine etnin^t
knnsthistoriBdie Bedeutung nicht vergessen , nnd ist es eine Pflicht des Dankes nnd der Pietät Im
Jahre seines 100. Todestages sein Andenken dnrch Vorfiihmii:r "••ner bedeutendsten Werke nicht
nur in Österreich, dessen Stolz er ist, sondern in der punzen musikalischen Welt zu feiern. Der
große Haydii \ri dient es im vollem Maße. Ks trent mich deshalb, daü auch die weltberühmte
Stndienanstalt .^^tdla matutina" in Feldkirch am Fastnathtssonntag in ihrem heurigen Konzerte
«dllig;« bedeutende KompositlOlieil uuens großen .Meisters Haydn m vollendeter Weise nUT Auf«
nhnng brachte. Das FrtunMBin war ans folgenden Tondichtungen von Jos^ Haydn muMumnen"
rellt: 1. Symphonie in D-ivr für Orchester; 2. „Die Worte des Brifisen am Knuaa", Oratorium

Soli, Chor und Orchester; 3. Chor aus dem Oratorium „Die Jahreszeiten".

Die Symphonie in D-Aur gehört schon zu den besten, die H^dn geschrieben, sie ist klar,
durchsichtijp; und herrlich aufjprebaat Hajdn steht hier schon auf seiner Höhe. Es war ein glflek-

lieber Gritf des Dirigenten, Hochwiird. r. Alfons Braun, diese Symphonie t>ir ein Schälerkonzert
zu nehmtiu. Keicbe, schöne Melodieu, herrlich durchgefrihrt, klare Form. Lt-ben und Frische zeichnen
den I. Satz ans, während im Andante ein elegischer Zug sieh geltend maelit, der mitunter fast /um
leidenschaftlichen Ausdruck kommt, sich schnell verliert, und die licbliclie Melodie (gewinnt wieder
die Oberhnul, das Menaett ist kräftig, temperamentvoll, dabei ucckiscii, und gehört za einem der
schönsten von Hiqrdn. Das Trio ist ftnfierst lieblich, fM^hlich nnd zart. Das Finale bsi^t mit
einem Thema, welches an einen Birentani erinnert und krMtjschen Ursprungs sdn soll. Ans
diesem Thema entwickelt nun unser Meister herrliche Bilder in verschiedenen (rruppiprung^en, die

fröhlich neckend wie ausgelassene Kinder vorbeitanzen. Hier zeigt sich so recht, mit welcher
Leichtigkeit nnd Formvollendung der Meister das einfachste Thema zu einem herrlichen Hilde

gi^talten kann. Doch am Schlüsse des FinaU kehrt an Stelle kindlicher Fröhlichkeit der
Emst, ja fast ein welimütiKer Zu^ wieder ein. Man glaubt, daß Haydn diese herrliche Svmplionin
unter dem frischen Eindruck des Hinscbeidens seines g^bten Freundes Mozart geschrieben habe,
zn welcher Annahme einige Ankifinge an Mozarts „Don Juan' nnd „Figaros Hochieit" berechtigen.
Die Aufführung dieser Symphonie von Seite des Scliiilerorche^sters, das nur durch einige Lehrer
verbtÄrkt war, darf als eine selir gute bezeichnet werden. Die zweite Nummer „Die W^orte,

des Erlösers am Kre-uzc- war die Glanznummer des Programmes , denn hier vereinigte sich

Chor nnd Orchester zu einer bedentungsvollen, schwierigen Aafführung. Haydn selbst erklärte
öfter diese Arbeit als eine seiner gelnogensten. Der Meister erzählt, daß er von einem Dom*
herm in Cadix einmal ersucht wurde . eine Insfrnmentalmusik auf die sieben Worte ,Tesn nni

Kreuze za verferti«ren. In der Kathedrale zu Cadix wurde in der Fastenzeit eine Andacht in fol-

gender ^Veise gehalten: Die W.liidc, Fenster und Pfeiler waren mit schwarzem Tuche überzogen,
und uur eine in der .Mitte hängende Lampe erleuchtete das Dunkol. Zur .Mittagsstunde wurden
die Türen g-'schlossen and jetzt oegann die Musik. Nach einem passenden Vorspiel für Orchester
bestieg der Bischof die Kanzel, sprach eines der sieben Worte Jesu am Kreuze aus und stellte eine
Betrachtung darilbw an. So wie sie geendigt war, stieg er von der Kanzel herab und fiel kniend
vor dem Altare nieder. Diese Pause füllte die Mnsik aus. Der Rischof bestieg zum zweiten, dritten
Male usw. die Kanzel und jedesmal ttel das Orcht ster aiu Schlüsse der ßede wieder ein. Diese
nicht leichte Aufgabe hatte Haydn glftnzend gelöst. Im Anfange nur für Orchester geschrieben,
hat Haydn erst später, nach seiner zweiten Londoner Reise die Umarbeitung in die Kantatenform
Tcngenonuneu. Anf der Rückfahrt von London soll der Meister in Passau sein Werk mit Siug-
stinmen gehört haben. Die Idee gefiel ihm; .aber" sagte er; «die Singstimmen, glaube ich, lilltte

idh besser gemacht* Er MeB sieh von van Swieten einen Text schreiben, und gab dem Werke
80 seine endgültige Gestalt. Jedem Satze geht ein kurzer 48t. Gesang im ('lioralton voraus. Dann
setzt der Chor mit dem Orchester ein und vertieft sich in Wort und Tou in den liedanken des
anfangs ausgesprochenen Wortes — es ist, wenn ich so sagen darf, eine Betrachtung des ausge-
sproclieneu Wortes. Hier ist nun üaydn groß, groß in der Auffassung und Hingabe an die letzten

Worte Quisti am Kmun^ grofl in der XtistancWt der FQhning des Chnsalra in den elmehien
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Stiiiinifu uud dt>r silbstandicfm Fälirnng des OrclRdUTs zu diu SiiijrstiinuitTi. Wie lierrlich ist die
Nummer über das Wc^rt .Jesu: „Frau, siehe hier dfirifti Sohn und du sifli»' liior dciiiö Mottcr",

ood die 5. Naniiu)>r: .Ach mich dürstet". Es würd^ midi /.a weit führen, iu die einzelnen Schön-
beiten dieses Werkes einzugehen. Idi Stehe nicht au , dit>ses Werk Haydns als eines seiner bedeu-
tendsten anzQsehen. £e wir nicht za wundem, daß der Pensionatschor, HO Stimmen, der von jeher
80 Vorzügliches leistet In der Vornhmug wahrhaft kirchlicher, emster Kirchenmusik, auch diese
8«lir 8cliwierig;en Partien mit einer Leichtigkeit und Sicherheit vortrug, die jedftn Zuhörer in \'pr-

wunderuug setzte. Nor hätte ich gewünscht, daß das Tempo etwaü langäutuer genommen wordea
wäre und die pp schwächer. Aber dazu gehört Charfreitagstimmnng und woher soll eine so mun-
tere Sängerschar dieselbe am Fastnachtssonntag nehmen! Die Orchesterbegleitnng war diskret und
ssnbCT. — Den Schluß des Konzertes bildete der großartige Schlußcbor des Frühlings ans dem
Oratorium „Die Jahreszeiten" von Haydn. Mit wnchtipen Akkorden beginnt dor Clior: „Ewiger,
mächtiger, gütiger, Gott", dem ein lieblichps Soloterzett fol^t. Und uuu beginnt die meisterhaft
aufgebaute Fuge niit dem kräftig, breit angelegten Tiiema, da- ii; Händel erinnert; Stiidtiic nir

Stimme nimmt deu üedankeu auf und ^neiHt iu immerfort steigeudem Jubel den Schöpfer luii i -n

Worten -Ehre, Lob und Preis sei dir, < ^ i;; r, mächtiger Gott". Das war nun ein brillanter Schluß
für das Konzert, von mSchtiger Wirkung, der jeden Zuhörer begeisterte. Eeicher ÄppLuis lohnte
den Dirigenten, die Stagersebar nnd das Orcliesteir. Es waren 190 IQtwirkeode im C9ior nnd
Orchester.

Unter dem zahlreichen, feinen Pnbükom, das in den Fastnachtstasen immer sehr zahlreich

znm Besnehe ihrer Söhne herbeiströmt, sahen wir noch Seine Kaiserliake Hoheit Erzherzog 8al-

vator nnd dessen ei lntichte Gemahlin mit zwd Piinsassinnen aod swsi PfiiuseD, eowie Sdne fiiscböfl.

Gnaden, Weibbischof Dr. Joseph i^^ger.

Feldkireb (Vorariberg). _ Wunibald Briem.

Vemiisohte Naolizioliten und MitteiltiDgeii.

1. 0 Düsseldorf. In dem Jsbeljahie des HeiUgen Valers komponierte Joh. Plag eine

Mhsa f-stira fiir vierstimmigen Männerchor mit obligater Orgelbeglpitnng, die durch Msgr. de Waal

in Korn dem Heiligen Vater überreicht wurde, mit der Bitte, die Widmung gnädigst annehmen zu

wollen. Vor einigen Tagen erhielt der Komponist ein eigenhändiges Sehndben dee Heiligen

Vaters, folgenden Inhalts: „THUcto filio Joanni Fing ob praeclarum opus Mimu foAivae religUm

tntmcM ntfmm'.o nptutne Nohin rUmfuni f/r/ituhmtü, gruH et bmevidmtis amim le$ttm, npoatolicam Bette-

dictümcm nrmntivaime in Domino impertimm.''

Ex aedibu» YaticantM, tHe 6 AprÜie 1900, Five, F. P, X.

(Herslieben Olflckwansch! F. X. H.)

2. — Corrigeniln in Mu-ticn nncra Nr. 3: Seite Ti, Zeile 7, ^ntinu'- statt ..m?it!>i<V' : Zeile 12.

letzte« Wort ^^hn" statt „sie"; Zeile 14 «in dem" als ein Wort; Zeile 31 .welche die St. Galler"-,

Statt „den die"; Zdle 40 „rythme" (CransisiBeh) statt „rhytbme*.

Cerrigenän in Mneiea eetera Nr. 4: Seite 42, Zeüel», „rezitativisch«' (statt „resitatorisch");

Seite 42, Zeile <i von tinten. .,inV!t» ' gehört zur folgenden Zeile und ist dort vor das erste Wort

(„enthalten") zu setzen ; Seite 4;i, Zeile 13 von unten, „»einen fortwährenden" (stutt „einen"); Seite 44,

2Seilo 4, »EiiselseiteB'' (statt „Einzelheiten«*); Seite 4$, letzte ZeSe des ilaupttextes, «Sofieriieben";

Reite 46^ Zeile 6 (des Hanpttestes) von naten «Verhauen", statt .Verlassen". L. Boovin, S. J.

;5. Inhaltsübfrsicht von Nr. 4 des rilcllienverein^sorgans: Vereins-Chronik: Jahres-

berichte der Diözesan - Cäcilienvereine Pa^^au uud Uegeosburg; Charwocheuprogramm des Begeus-

bnrger Domchore^; AuffBhrangen der katholischen Rireheneb9re an derLazaristen^K. K.ünlTeraitäts-

und italienischen Kirclie in Wien, nebst Charwochenprogramm derselben; Charwocheuprogramm

der Propstei- Stadtpfarrkirche S* Jnkrd) iu Innsbruck; XH. Kin hengp^nngspmduktion des Cfieilit'n-

vereins des Kautons Luzeru in Uroüwangeu; „Eingesandt" aus der Diözese iJhur. — Ein Dekret

der RitenkongregatioB Aber einiir« Orebesterinstrnmeiite in der Kirchenmusik. Vuu

P. L. Bonvin, S. J. — Vierteljahresrundsehaii der detitschen kirchenmusikalischen Zeil-

'^rhriftpn. — Vormischte Nachrichten und Notizen; Jak. Übrechts Werke; G. F. HÄndel»,

J. Havdns, L. Spohla Werke; Am.sterdam; Wurzel dentsciiMi Volksgesangeleodes. — InbaltaSber-

siebt von Nr. 4 der Mu»ica sacra. — AnselgeBblatt Nr. 4, sowie CKctUenvereins-KaUlog, 5. Band,

Seite 103-20«), Nr.

Drnek nnd Verlag von Friedrich Pnatet in Kegcnsburg, GNmtndlenstraAe.

N«lMt AufliffenbUtt.
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Regentburg, am 1. Juni 1909. )|r ^

MUSIGA SACRA.
OeiTÖndet von Dr. Frans Xaver Witt (f 1888).

MoDats^brift für fiebfloj und Forderim^ der katboL KircbenniasU.

H«nratfegelMB von Dr. Frans Xaver Haberl, Direktor der KirehenmaBikielMiIe tn Begenabaiy.

Neue Folge XXI., alä Fortäelzimg XXXXII. Jalirgang. Mit 12 Musikbeiiagea.

Di» hJCMm mm" «iti ut 1. Jadtn MmmIi uafvilaii, >d« dw It Nanmom iimMl It MtoR Twt. Ol» It Mmtk-
Mlwe« mrdm hh 1, B<naif«r vwMHdM; Dar iUM<ii«Matpnit dM 4t. JalurRanga IM» teMRt • Mark; SinialKttiiUMni «Ii na

MBiikk«jl«K*R kMton M> Vhnäffk Di* Baatallm« kun bai Jaiar PaatenitaU adat BafkhaadlaaK atM^an.

lakattaabaraiafeftj Ne« ond frShar araoklaiiaKa KirakankampoMitionaBi Kmuftfntgan; P. Alfo» Bisab, S. J.}

Lailv. Kbner; Mitbaal Halter (K); W. Hakn; PrIediMi Kaaaen; f. X. M&jor: Mittavar} Joh. Oic. Ueoerar; Fran Xakaa;
Johimn Plati Jaa. SoUlfeh; Aa«aat uad Ocvnr Sckiudlin; Jallo V«M6i; Pr. Witt» 0*. Zallar. — lUmrtttmt lätmi m Ehim
«ha heJIiRiNi Joaapik. — Plaadaraian «nr IIÜ Oanaralvaraanailanc daa AllffaaialBaB Cftallianraraia« io Paaaau. —
km* farnanLiniaB. — Tarnlaekta Ifaakrlakta» and Kfttallaa^ii: A«nknn(vo« StTinala.iPmmiikua'' IrOMitHb;
Mocb ain JitMlIum; R lUaa AkkorltaMU „Praktikna"; PMwa. — IhkaltiOtoraiabt van Kr. 9 daa CleOiaaTataiiMaisaiia. —
Aimilianblait Nr. • und Hwaikbeil«ce 1 bi* 8, be»t*hend au d«r Vüm XIV von Brnno Stafai, Oy. 48.

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
Unter dem Titel ^Knnstfragrn" ei-srhicn in der „Aiiofsbnr^er Postzeitniig^" vom

19. Mai (i. J. ein Artikel vüü H. Buchuer, den die Redaktion der Mmica aacra als

passende Eiiileitang m den Referaten über Kirchenmusik mit einigen Aoslassiingen ab>
drucken läßt.\ Wenn auch diese Worte mit be^sonderem Hinblick anf die moderne
Kunst in Flastik und Malerei gesprochen worden sind, so können sie doch anch für die

Kirchenmusik als Kriterien ^^elten, denn die Malerei entnimmt das Wort „Ton" der

Musik, die Musik aber das Wort „Farbe" der Malerei. Für die Kirchenmusik fällt

noch ein neues Moment in die Wagsdialc — der liturgii^clio Text, sowie der Umstand,
daü auch bei guter „Zeichnung" von seite des Komponisten durch den Vortrag der

AnsfEQirenden aneh die „Farbe" geschaffen werden mnß.

•) „Die Kunst soll nicht bloß für die Reichen, sie soll für alle da sein." „Die Farbe
allein tut es nicht, soll ein Bild nicht aus lauter Farbenflecken besteheo." — „Sogenannte Kanst-
werke sind oft weiter nichts ale Farbenkieze.'' ^ aJetsi sagt man, daß die Farbe allein das
Sichtige sei. lelt saire: Farbe und Zeiehntintr vereint, das ist das Bichtige!"

Das sind riihtigt; Worte zur richti^i^n Zeit und V(iii dtT richtigen Persiiulicliki-it.
Mancher wird dem Prinzen LadwiK die Berechtigung, vm- der üffentlichkeit über große Kunstfragen
sich autoritativ zn äußern, ans dem Grund absprechen wollen, weil der Prinz trotz seines honen
Kunstsinnes eben doch ein Laie, d. b. kein Angehöriger der berufsmäßigen Kunstkritik oder Knnetr
Pädagogik oder ansBbender Ktmstler Bei. 8ehr mit Unrecht. Die Kunstkritik ist ebensowenig ein
Mono|n>l der /Jinftigen Kunstrichter, als sie ein Vorrecht drr ausübenden Künstler ist. Herder
hat liieriibfi- gesclirieben: ..Der erste Kuastriciitfr war nichts mehr ab ein Leser von Empfindung
und (ipschniiick. Kr weidete sich an den Schönheiten und den Erfindungen seiner \'org.lnjrer, den
Bienen ähnlich, die den Saft und das Blut der Blumen trinken, ohne doch wie die Ranpen und
Heuschrecken, kunstrichterische Gerippe der Pflanzen zurlickzulassen. Er war jenem nnbe-
schuldigteu Paar gleich, dem sich im Garten des Vergnügens jede Frncht des Schönen und Guten
darbot, ehe es vom philosophischen Erkenntnisbaum genascht hatte. Es hat in der Literatur auch
ein Alter gesehen, du die Weisheit noch nicht System, die Erfalirungen nocli nicht Versiiclie waren;
Statt zn lernen, was andere gedacht, erhob man sich selbst zum Denken. Vielleicht verdient

difle auch den Namen eines goldenen Zeitalters" . . .

Was Herder Iiier mit spezieller Beziehung auf die Literatnrkritik sapt . jrilt von der Kunst-
kritik ganz, allgemein. Und solange die bildenden Künste die Aufgabe habeu^ie Natur iu ästlietischer

Verfeinmng danastellen, halten wir es mit Hans Sachs im ersten Akt von Wagnen «MeiBleningem";
Ob ihr der JNator

Noch seid anf rechter Spur,
Das sa^t onch nnr.

Wer nichts weiÜ vuu der Tabulutur!''
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Die Herz Jesu-Litanei') von P. Alfons RraDD, S. J. ist für gemischten Chor mit
Orgeibegleitung abwechslangsreicli, jedoch einfach komponiert. Die Versikel 4—7 werden
Tom Sopran imt Alt ad Ub., 8—10 Tom Alt, 19—93 yom Sopran, 24—99 vom Tenor,
3ü 33 vom Baß. 34-40 vom Sopran mit Alt ad lib. als Soli deklamiert, der Chor
antwortet unisono mit Orgelbegleitung oder vierstimmig ohne Orgel, so daß eifrcntlicli

die ganze Litanei auch von schwächeren Chören einstimmig vorgetragen werden Icann.

Da.s bekannte Cor Jesu Sacratissimum (nach der stillen Messe) ist als Altsolo mit
Orgel und dem vierstimmigen Miserere nubis ohne Ov<Ti'\ als Anhang beigegeben.

Von L. Ebiera Op. 45, Cäcilienmesse für 2 gleiche Stimmen mit OrgelbegJeitang

(Ofic-Ver.-Kat Nr. 2247) ist eine zweite Auflage erschienen.')

Von Mieh. Hallers Werken hat Op. 6a, die Misaa Assumpta est Maria für 4 Männer-
stimmen mit Orgel- oder Posaunenbegleitmig, die 5. An^ge erlebt') Sie steht im
Cäcilienvereins- Katalog unter Nr. 309.

— — Zu seinem Opus 9 (Missa V) zweistimmiges Requiem mit Orgelbegleitung

(Cäc.-Ver.-Kat Nr. 372) schrieb er als erstes Supplement das Responsorium lAbera in

gleicher Besetzun^^ (Cäc-Ver.-Kat. Nr. 2609), von dem eine 3. .\uflage erschienen ist,

and fügte nun als zweites Supplement die vollständige Sequenz DUs irae*) in gleichem
Stfle als "«flllEommaie Gabe an.

— — Von dessen Op. 60 Canüones variae de Ss. Sacramento^) für 2 gleiche

Stimmen mit Orgelbegleitunpr wurde die Auflage notwendig iCär.-Ver.-Kat. Nr. 1438).

Die Uerz Jesu -Litanei für 2 gleiche Stimmen mit Urgelbegleitnng, Op. 77

(Oftc.-Ver.-Kat Nr. 9419), liegt bereits in 9. Ansgab« vor.*)

Gerade die sclieiiibar berufensten Kunstkritiker, nämlich die produzierenden Künstler selbst,

haben am meisten Tendenz in ihrem Urteil, entbehren am meisten der objektiven Betrachtungsweise
und baidif^eo dem leidenschaftlichsten Subjektivismus. Da gibt es Arclütekten, welche die Gotik
in Onind and Boden verdammen, Haler, welche für die PnoQr- Sehnte nnr das geringschätzigste
NMwnrfimpfen haben, Komponisten, denen die Musik eines Lortzing oder eines Rossini ein Greael
ist Richard Wagner war bekanntlich herzlich schlecht auf Brahms zu sprechen! Das kommt
davon, weil jeder bcaeutende Künstler — and nnr von diesen ist die Rede — ein einseitiger Spezialist

seiner Kunstrichtung und ein Fanatiker seiner Kunstideen ist. .le stärker seine eigenen Knnst-
ideen, desto geringer die Gerechtigkeit, die er fremden Kansüdeen angcdeihen lassen kann, desto

leidenacliaftlicher sein Sabjektivismoa! Oerade die größten Kftnstler nabea ihreo Ideenkreis nnd
fliren Stil fSr nnfibertroffbar. ja fBr vnnadiabiBlich gehalten and haben die Überzengang gehabt,

daß die dennoch riskierte Nachaliiimng' fibniiches Unheil bringt wie die Enthüllung des ver-

schleierten Bildes von Sais! Michelanf^elo z. H. hat von sich gesagt: „^lein Stil ist berufen, Narren
zu züchten." In der Tat, was unter den Meisterbilnden dieses Renaissanne-ltenies zum unsterblichen

Kunstwerk geworden ist, das ist unter den Stöinperhäuden seiner nachahmenden Epigonen zum
llchorlicben Mschwerk geworden. Überhaupt tot 0S ein eigenes Ding, wie die genialen Säkalar»
menaeheDf von Michelaogelo bis za Richard wanierj nnbewaQt and nngewoUt zo einer ScbSdigang
d«r Kamt beigetragen üben, indem sie einen Kom«t«nidiweif kraftloser Epigonen nach sich zogen,
die dnrch ihre nuvennögende Nachahmnns? den Stil ihrer Vorbilder zum gtiten Teil diskreditierten.

Die Sünden der Nachwajj^uerianer haben der musikdramatii^clien Kunst im allgemeinen und der Kunst
Wagners im besonderen mehr geschadet, als sich der Hayreuther Meister )< tränmeu lassen konnte!

Der scheinbar am meisten berufene Kanstkritiker, der produktive Kunstler, ist also in Wahr-
bsit der am wenigsten berufene. Gibt es denn flberhaupt einen spezieUeu „Beruf zur Kunstkritik"?
Die Kunstkritik als Beruf, ja! Aber einen speziellen „Beraf zar Kunstkritik'' im Sinne eines,

angebomen oder immanenten Talents, so wie es einen Betnf zar Malerei, Mnsik usw. gibt, wird
man kaum behaupten kiiuuen. So bleibt es dabei, daß auch der „Laie'* seine Kunstkritik üben darf,

vorausgesetzt, daü er die Kunstdinge mit den Aageu des interessierten Idealisten und nicht mit
den Brillen des interesselosen Philisters sieht

*) Litatme St, Oor4* Jem Choro misoao eoa iavocatioBibiis 4 vocam iaaequaliiun ad libitara

aeeoramodatae. Aeeedit Csntns Cor Jtau SaeraHaKhmm. DQaaeldorf , L. Sebwann. Partitar SU^
4 Stimmen ä 5 ^.

*) Kegensburg, Ensren Feuchtinger. Partitur 1 .« 20 2 Stimmen k 30 /S>.

') Keijensburg, Fr. Pustet. IWW. Partitur 1 .« HO -Sj, 4 Stimmen a lö Instrumentalstimnion .^n

*) SequeiUia „Die» trat, die» illa" ad duas voces acquales cum Urganu. Suppletucntuai II ad

JUinam qumtam" (Op. 9). Bsgansburg, Fr. Fastet. 1909. Partitur &) 2 Stimmen ä 15 ^.
*) 1. Ädoremu» in adermm et PtalmualU; S. Pialn 116: LaudaU J}omimmi a. FatuM iljMelwMS;

4. O BnMari» hontia; R. 0 $aen$m convitium; 6. J»e ««mm corpus; 7. Saork tdmnUi; 9. verium
supenium; ». Adorn tf. devote; 10. O esca viatorum; 11. BOd 18. UllgtUt, B/tgmAwtgt Ft. Plület.

Partitur 1 .K 40 ^. 2 Stimmen a ;<0 ^.
") Liianiae de Sncro Corde Jesu ad II vooes aAqaalss OigHo eomitaat«. Begembuiy, Fr. Pultet

1UU9. Partitur 1 40 ^, 2 ätimmen a 40 .ä^.
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Eine nene Messe von MiebMl Haller') ist für die Freunde klassischer Volcal-

Kircheouiusik iuinier ein frohes Ereignis, besonders Tveun die liturgischen Meßtexte
Aber eine bereits bestehende Komposition und deren Motive aufgebaut sind, wie bei vor-

liegender Arbeit. Auf dem Titel ist leider niclit fi-vifihnt, daß dieser sechsstiiTimigen

Messe, welche ähnlieh der Missa Papae MarcelU Falestrinas vier Männerstimmen als satten

Untergrund, sowie einen Sopran nnd Alt ansv^t, d«i tMclusttmmige Offertorinm Ave
Maria mit dem üsterliclum AUeluja beigegeben ist; die Hauptmotive der Messe sind dieser

Komposition entnommen und, besonders in Ohria und Oedo weiter durchgeführt. Den
Einzelstimmen ist in dieser Festmesse, welche dem gegenwärtigen Oberhirten der Diözese

Begensbüfip Antonins Ton Henle i^widiiiet ist, ein grSßerer Toniunfsng zugeteilt, als

man in den HallersdiCQ Werken gewohnt ist. Sopran und 1. Tenor (letzterer im
modernen Sinne verstanden) haben das hohe g an hervoiTagenden Stellen mit Leichtig-

keit zu nehmen. Übrigens kann das Werk ohne Schädigung der Wirkuog auch in

Vtt- statt D-) dur zur AufiÜ)ining kommen. Ein Benedictus bis Hiuanna ist vier-

stimmig, ein zweites fünfstimmig nach Auswahl komponiert. Die überaus wohlklinf^pnie

Festmesse, deren Textunterlage mustergültig, deren „Zeichnung und Faiite- klassisch

dnrchgeführt ist, wurde mit Taktangaben und dynamiseheii Anweisungen genügend, jedoch

nicht pedantisch ausgestattet; dem fühlenden Dirigenten bleibt noch Spielraum genug,
um seinen Chor nnd die Znhörer zur Begeisternng fortzureißen nnd dieselben bis zum
letzteu Tuo zu fesseln. Ist cä Zufall oder Absicht, daß der Kanonikus an der Stifts-

kirche ^.Unserer lieben Frau*" das Op. loo (vergL Mu»ka sacra S. 20) als Lsnretanisclie

Litanei und Op. 101 als Messe der Mutter Gottes gewpüit hat! Möge es ihm gestattet

sein, das zweite Hundert seiner der Kirche geweihten Werke nach den hinlänglich

bekannten und bewfthrten Onudsatzen unseren kattioUschen Eirchenchören darzubieten!

Die 3. Mef«e von W. Hohn*) soll, wie der Autor im Vorwort bemerkt, der Efn-
führung in die Kom[)üsitionen der Alten (üpnpn Sic ist für Alt, Tenor, Bariton und BaR
geschrieben, kann aber, in h oder c intoniert, bequem von Sopran, Alt, Tenor und Baß
vorgetragen werden. Den Stimmen sind nach melodischer und rhythmischer Seite

keinerlei Schwierigkeiten zugemutet. Die Verwendung der höheren musikalischen Formen
ist eine sehr kii lie Auf dein Titel jedoch mußte unbedingt bemerkt werden, daß
ein Credo nicht komponiert worden ist.

Von der leicht ausführbaren Laurctanischen Litanei fUr vierstimmigen Männerchor,
Op. 25a' von Friedrieh KoeM (Cftc-Ver-Kat. Nr. 669) ist eine 3., nach dem offiziellen

Text bearbeitete Auflage erschieneii. Es sei bemerkt, daß aaf je drei Venikel ein

Ora pro 7iobis folgt.

Vom Stabat Mater*) für fiinfstimmigen gemischten ( lior komponieit von F, X. Mayer,
fällt es dem Beterenten schwer, ein verwerfendes Urteil zu fällen; dasselbe ist gut
genifinr, aber ninsikali.><cli sclilecht geraten. Eis will polyphon sein, läßt Sopran und
Alt manchmal sich kreuzen, auch Tenor und Baß, den Zweck jedoch sieht man nicht

ein. Rhythmisch wiid der Eindruck TOfdorben durch die Tom ersten bis znm letalen

Takt schwerfällig nnd schleppend festgehaltenen nnd gebalkten Vierlelverbindnngeii

wie a. B. ,
— -V

"^^^^^ ^ ^ diesem

1 ' • ._^-rdL-. : _ :rT=l= Zustande
K-uc- die - ta raa - t«r u - - - - ni - ge - ni - ti wälzt sich

der ganze
r -0^-

-j^
-i^ n= liturgische

\ \ i:. T.f
-

---^s^;t--«}^- -i--
" «y= Text bald in

Q . nt - ge - nf - tl ^Uen, bald

') Mista Avt Marin VI vocuni (Cuntus. Altuf et 4 voc. viril.). Kcgensburg, Fr. Fiislct. 1909.

Partitur 1 70 ^. « Stimmen k 25
*) Op. 7. Mitaa tertia «n htmonm B, iL V. «4 (|netnor voces inMi|ualeB. MoatobMir, WUli«lm

K«lb. 1!K)n. Partitur I ^ 60 ^, 4 Stfoimen & 85 4)^.

rill;.soMnrf, L. Schwann. 1W9 Partitur 80 ^, 4 Stimmen \ 1" -9j.

*) München, Regenabuig, Leipsig, Jos. Aibls Sortiment, Piei« uot>ekaBBt.
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in einigen Stimmen fortgesetzt dahiu. Störende Druckfehler und fehlende Trenn iiDp:s-

striche wollen wir übergehen. Das Ineinanderschieben des Textes hindert sehr oft die

Verständlichkeit dessellMiL fehlt hier an der „Zeichnung"; ^Farben" sind durch
Soli und alle Grade von pp In» eingeschrieben, man weiß aber nicht, wanmi? Durch
solche Dinge wird die harmonisch arme, wenn auch fönfstimmige Komposition unge-
wehnlich eehwer und bleibt schwerftllig; unter eine hüBtorisclie Stilperiode Iftßt sie sich

nicht einreihen.

Von Johannes Georg Meiierer liegt eine leichte Messe für eine Singstimme (Um-
fan" fV—d*) mit Org-elbep'leitung vor.') Sie ist würdig-, leicht, aoch in der Orgelbeglei-
tuug, and trägt aucli den einfachsten Verhältnissen Rechnung.

Zu Irnas MiUerers Op. 150, Festmesse zu kehren der heiligen Dreieinigkeit,

f&r Chor, 9m und Orchester, welche im Cäcilienvereins- Katalog unter Nr. 3586 mit
Referaten von Dr. .T. N. Ahle, Anton Seydier und Jakob Quadflieg Anfnahnie gefunden
hat, ist beim gleichen Verleger') eine von Chrisloph Lorenx Mi^erer bearbeitete

Orgelstimme «schienen, welche hauptsächlich als Erwts der Blasmstmmente, d. 1.

als Fällstimme mm Streichorchester, dienen soll. Bto ermöglicht jedoch aneh eine

Aufführung des monumentalen Werkes mit (lesang und Orgel allein, wenn die

kleinen mit Str. voigezeichneten Noten wenigstens teilweise von der Orgel mitgespielt

werden.

Die Hesse Op. 50 Ton Fr. lekwi für y'm Männerstimmoi strengen Stiles, gewuidt
und fließend ausgearbeitet, musterhaft in der Textunterlage und Deklamation soll allen

Chören, welche eine selbständige Schulung der Kinzelstimraen anstreben oder bereits

erreicht haben, auts wärmste empfohlen sein. ,,ZeichuuDg und Farbe'* weisen ihr den
Plati onter den kirchlichen Kunstwerken an. Vivat geqnem!')

Die F^tmesse Op. 66 von Joh. Plag, zu welcher der Komponist vom Heiligen Vater
Pius X die in Mtisica sarra Seite 64 abgedruckte Zuschrift erhielt, ist wirklich ein

b^eutendes. durch die selbständige Orgelbf^gleitung in seiner Wirkung gehobenes, modernes
Work, 20 dessen Dorchftthmng ein entsprechend gut beseteter lunnerchor notwendig
ist. Das Et incamattis est hätte Referent geschlossener, gleichzeitiger gewünscht. Die
Modulationen werden durch Vermittlung der Orgel erleichtert Störende Gbromatik in

den Singstimmen ist glücklich vermieden.*;

Op. 9 von Joseph Schilfeis, 2. leichte Messe (ohne CredoJ für vierstimmigen

Männerchor, ist in 8. Anllage erschienen. Im CftdHenvereins-Eatalog steht diese Hesse
unter Nr. 1704.*)

Ju^nh'nin" J>"a. *^;inntilnng von 60 Motetten für 1 Knabenstimnie und 2—4 ^fannor-

stimmen, herausgegeben von AlW. und deorg iS#hmidltn.*'j Ein alphabetisches Kegistcr

orientiert über den reichen Inhut dieser für kleinere Chdre berechneten Sammlung, in

welcher der größte Teil lateinische, oft benötigte Kompositionen f3r eine Knabenstimme
und 2 oder 3 Männerstimmen enthält Mit deutschen Texten befinden sich 7 Nummern
in der Sammlung. AuÜer den beiden Herausgebern (August in Straßbaiv und Georg
in Colmar) sind noch die Namen: H. Wiltberger, F. Schaller, Witt, Gh. Hamm, Nlkel,

Caaciolinl, J. Sdiweitser, 0. Ett» H. J. Erb o. a. vertveten. Bin Yorwort orientiert Uber

') Op. 61. Mim ^Regina An^elorum". Kegeosburg, Friedrich Pustet. V.)Oi). Partitur 1 M,
SÜmatn i SO J^.

») Innsbruck, Johann Ornß (S. A. RcißV Preis 2 M.
*) Müm quarti Tuni a.d qtiatuor voce« aücjualcg. DUssddort, L. Schwann. IfKXJ. r.utiiur I JifiU^,

4 Stimmen ü 20 ^.
*) 8tmo> Domino Noatro Pio Fapae X. Jubüaeum SaeerdoUile (^dnwUi dedkat Auior, Op. 60.

IfliiB fetHoa für ierstimmi^en Mlsnerclior mit Begleitung der Orgel Dttsseldoif, L. Sdiwanji. 1009.

PttrUtur 2 A »0 ^. 4 Stimmen ü 20

*) Ref^ensburg, Eupen Keuchtinjfcr. l'aniJur 1 20 ,5}. t Stinniien a 25 ^.
•) Straßburjf, F. X. Le Roux & Co. Partitur 2 M, 3 Stimuieiüiefte (Cantus, Tenor, Bariton,

Baß) k bO \ Inhalt: Teil I (Nx. 1—20): Eacbamtiache Qssüiige. Teil II (Nr. 21-40): Gesftage (Or

die Feste des Kirchenjahres. Twl III (Nf. 41—60): Allgemein verwendbare QesäBg« TetwbiedeneB Inhalts.
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Zweck und Aufgabe der Sa)ii ml iing, in der natürlirli nicht alles gleichwertig, nichts aber
ttnwürdig ist. Sehr bedenklich scheint dem Referenten ^r. 39, Terra tremuit

Von einem jungen, spanischen Priester, Jnlio Valdig, wurden zwei kleine Kom-
positionen eingesendet, welche großen Emst, tächtiges Können und galten Geschmack
kundgeben.^) Op. 6, Salve Regina für zwei Männerstimmen, wendet Motive ans der
bpkfiTTnten dorischen Choralmelodie an, führt die 2 Stimmen nnter durchaus? solbständi^^er

ürgelbegieitung imitierend durch und meidet jede gewöhnliche oder verbrauchte Melodie-

ond Akkordbüdung, ohne binn' m werden. — Op. 7, ebi Lobpreie des HerBeos Jesu,

ist besonders innig in der Imitation und führt die drei Stimmen (C, T., B.) deklama-
torisch in schönen Linien fort. Auch hier ist die Orgelb^leitttng nicht etwa ausfiöUend,

sondern von großer und ungewohnter Selbständigkeit.

Von den Kompositionen Fr. Witte liegen in Neuauflagen vor: Das Te Deum f&r

gemischten Chor mit Orgelbegleitung, Op. 10a, in 6. Auflage (Gfta-yer.-Kat. Nr. 694).*)

Und die Litanei vom heiligsten Namen Jesu für zwei gleiche oder vier gemischte Stimmen,
Op. 13 b. in 3. Auflasre») (Cftc.-Ver.-Kat. Nr. B62).

Die Missa p^ro dcfundis für zwei gleiche Stimmen (Sopran oder Tenor, Alt oder

Baß) mit Orgelbegleitung von Georg Zeller (Cäc-Ver.-Kat Nr. S469) (ohne Dies irae,

aber mit Bespoosoitiun lAbera) eieimieii in 3. AniUge.*) F. X. IL

Liturgica.
Dil Utaiel n ttm Im btUlm JiMpl.

D*r uouo Kardinal -Prafekt der RitenkongregatioQ, Se. Emioenz Franz Seraph Miirtiiielli,

hat im Auftraeo Sr. llpilij^keit Papst PIuh X. nntpf dem 18. März <L J. eio Dekret erlassen, iu
w<>lchor uacht'ol|;euder lateiuisciicr Text einer Litanei zu Ehren des heiligen Josepht dM QeniUleB
der seligsten Jangfrau Maria, für die ganze Kirche approbiert wird.

Anf Bitten nnd Drfingen melirerer Bischöfe nnd Ordensvorstände, besonders de« 0«nenüabt«s
der reformierten Zisterzienser will S'e. Heiligkeit die Andacht zum Nänrvater der heilifren Familie
vim Nazaretb durcti die^e Litanei fürdem and verleiht einen Abiaü von 300 Tagen, einmal im Tage
zu gewinnen, allen Christen, welche dieselbe beten oder singen; der AblnB wbm juieh den amen
Seelen im Fegfener zngeweudet werden.

Da voraussielitlich diese kürzeste aller kirchlich approbierten Litaneien (Allerheiligen, Lanre-
tanische, Nanien .lesn- und Herz Jesu-) für viele unserer KircheMkon rorii t -ii Anregung geben wird,

den lateioiacben Text in Miuik za setzen, so lassen wir denselben abdrucken und jnigeu zom all-

gemeinen VerstHtHbiii die vom BisditUI. Qrmnarinte Begemlnirg approbierte dentaohe ObersetBiuig bd.

iiobis

Kvric flrison.

CfiristL- eleison.
KvTie eleison,

cririste audi nos.
Christ« exAudi nos.
P;itr-- Hf^ ooelis I">ru«;, misrröre nobis.

Fili Rcdemptor niundi Dcus, miscrcrt;
Spiritus Sanctc Deus, miscrcre nobis.

Sancta Trinitas unus Deus, iniser^re nobis.

Sancta Maria,*)
Sanctc Joseph.
Proles David irulyia,

Lumen Patririrclutrum,

Dci Geiiitncis sponsc,

Custos ^udice Virgiuisi
Filii Oei nutritie,

Hl IT, rrbanue dich unser.

Christe, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich vBBor.
Christe, liöre nua.
Christe, erhöre ans.
Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser.

Gott Sohn. Erlöser der Welt, erbarme dich unser,

(tott. Heiliger Geist, erliumi" lieh unser.

Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Uott» erbarme
dich unser.

Heflige Maria,*)

HelUger Joseph,
Du erlauchter Sprosse Davids,

Du Leuchte unter den Patriarchen,

Du Bräutigam der (iottesmutter,

Da Beschätzer der reinsten Jnngfraa,
Du Nftbrvater dee Sobnea Oottoi,

*) Op. ö. Salve Regina ad duas voce» viriles cum Organe. Preis 90 cent Op. 7.

büe Cor Jem ad tres vocfls inaequalcs organo comitante. PfSis 1 FT. 15 osnt. Mid«
Aw , admira-
Paria, Bnieam

d'EditioD de la „Schola Cantorum". Riio Saint -Jacques, SOL
*) Regeosburg, Friedrich Pustet. 190». Partitur I M 20 ^, A Stimm« i 10 J^, üaRtmaHntal-

stimmen 1 Ji 20 .i,.

') Ebenda. 1«08. l'artitur 1 90 ^, 4 ätimmeo a 10
*) Ebenda. Partitur 1 M 2 Stimoea * 10 «9^.

*) Oia pro noUs. *) Bitt für uns.
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Christi dcfcnsor s6dule,')
Almae Familiee prseses,
Joseph justissime,

Joseph castissimcj
Joseph ^rudentlssime,
Joseph lortisaime,
Joseph obedirnffssime,
Jnseph f!Hr!i^":me,

Spcciijuiii paliuntia;,

Amator paupcriätis,
Exemplar oplficum,
Dom^sticae vitee decus,
Custos virginttm,
Famithlrtim cöltitnen,

SnlAtiiim raiserörutn,
Spes scgrotAntium,
Patnuie moricntiuin,

Terror dfemonum.
Prot^ctor sancUe Eccl^i«,

A^'nus Dvi, qui tolUs peccftta muiMÜ, parcc nobis
Dömine.

Agnus Dei, qui tollis peccftta mundi, exaüdi nos
Dömine.

Agnus Dei, qui tollis pcccäta inundi, niisercrc
nobis.

1^. Constituit cum Döminnm domus suae.

I). Et principcni otnnis possessionis suse.

Oremus:
Deus, qui ineffi&bfliprovid^ntia beätuni Joseph

sanctissimac Gcnithcrs liiae s{)onstim LÜgcrc
dignätus es: prsesta, quccsunius; ul qut-in pro-
lectorein veneramvir in ti'rris, iiucr<-rssörcm

habere mereämur in coelis: Qui vivis et rcgnas
in säbctttft saeculörttm.

Amen.

Du sorgsamer Bescldrnipr riiristl,')

Da Haupt der hwilif^en Faiuilio,

Joseph, du pffrerlitiT Ifaiin,

Joseph, ütralilend im Glänze der Keosciiiieit,
Joseph, da Muster d'-r Klugheit,
Joseph, da starker Held,
Joseph, du ßeispicl des Gehorsams,
Joseph, du \'orDild der Treue,
Du Spiegel der Geduld,
Dil Freuud der Armut.
Du Vorbild der Arbeiter,
Du Zierde des häuslichen Lebens,
Du Beschützer di r Jungfraaen,
Du Stütze der Familien,
Du Trost der Leideiidt n.

Da Hoffnuug der Kruukeu,
Du Patron der Sterbendeu.
Da Sciireeken der bdsen Geister,
Da Sebntsherr der hraiiKen Kirche,

0 Ii, I. iij in Gottes, das du hinwegnimmst die
iSiitideu der Welt, versclioae uo«, o Herr.

0 dv Lamm Gottes, das dv hinweenimmst die
Sündeu der Welt, erhöre uns, o Herr,

0 da Lamm Gottes, das da hinwegnimmst die
Sünden der Welt» evbaroie dich nsser.

t. Kr macht« ihn anm Herrn seines Hausee.

^. Undsoni Beherrscher seines gansenBesitoea.

Lasset uns beten:

0 Gott, du hast den hl. Joseph in deiner niians-

sprecliiielieu N'orHeliunp liuldvoll zum Bräutif^aiu

deiner heiligsten Gebärerin erwillilt: wir bitten
dich um die Gnade, daß wir ihn im Himmel als

fflrsprecber za haben verdienen, da wir ihn aaf
Erden als Beecbtttxer Terehren. Der du lebst
nnd regierst V4m EwigkeitM Ewigkeit ift.ABen.

Plaudereien zur 19. Generalversammlung des Allgemeinen
Cäcilienverems in Passau.

I. Lage and Bedeutung der gewäliUen Feststadt.

Würde der von Inn und Donau bis zur Mündui^ des ersteren in ietztei^ eiage-

seUcmeDe selimale Landstrdfen, wie ihn die anveTgleiehlich schdne Stadt Fassna dar*
stellt, eine Ausdehnung der Stadt eniiögliclien, .so wäre Passau wohl längst schon, was
Größe und Bevölkerungsziffer anlanj^t, unter die er.sten Städte Bayerns eingereiht, Pa.ssaii

wäre läDgst in viel erhöhterem Malie da.s Ziel des Fremdenverkehrs und woiil kaum
eine Yereinigni^, de mOge heißen, wie sie wolle, wärde bestehen, welche nicht schon
einmal in Passau getagt hätte. Kein Wunder ist es darum, daß in den letzteren Jahren
die schöne Dreiflüssest^t hauptsächlich als Tagesort Ton kleinen Kongressen, Vereinen usw.
gewählt worden ist, wenn die Ansmcht bertand, die Besnch«!* in der Stadt nntersa-

bringen. Denn es ist eine unbestrittene Tatsache, daß bei derartigen Tagungen der
Besuch in Passau stets ein verhältnismäßig großer, die Beteiligung der Mitg^lieder eine

starke ist, weil neben der Dokumentierung der Zugehörigkeit zur Tagung auch der

Wunsch mitspricht, die Tielgetflhmten landschaftlichen Schtaheitea der alten nieder-

bayerischen Bischüfsstadt zu besehen Kür dieses Jalir wird Passau auch die 19. General-

versammluQg des Allgemeinen Cäcilieuvereins beherbergen und heute schon können wir
alleu Freunden der Sache des Cäcilieuvereins hohen Genuß versprechen bei ihrem
Besuche in Passau in den ersten Augnsttagen. Ist es doch altehrwttrdiger Boden, den
unsere Freunde betreten werden, reich an historisdien EriDnwOQgen nnd bedentUngSTOll

für die musikgeschichtliche Entwicklung.

*) Ora pro noliis. *) Bitt f&r aas.
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Da wo die drei B'liis.se, Donau, Inn und Hz zusammenströmen, entstand schon lU
RSmerzeiten die Castra Batava — gegenüber dem Bujoäurum, weldies die Bojer etwa
nni das Jahr 1'»" -m Stelle der jetzigen Innstadt hauten. Noch heute sind die Reste
der Rümerwehr wastlich vom Domplatz za .sehen. Um das Jahr 700 wurde Passau 8itz

der Bayemherzöge, erlebte eine zweimalige fast vollständige Zentörnng, blühte aber
immer wieder von neuem mächtig auf, gefördert durch die fiegiernng der Bischöfe,

welche in dem reichsnnmittelbaren Fürstbistum Passau über ausgedehnte Länfifrelen

bis zum Jahre 1803 geboten. Das ganze Donaugebiet von iSiederalteich bis zur Eons,
im 9. Jahrhundert sogar bis zur Raab, war der Herrschaft der Paasaner BisehQfi» ttiiter«

werfen. Schwere Kämpfe hat die Stadt gesehen, Kämjife der Büi^erechaft ^ef^en r!i,

manchmal drückende Herrschaft der geistlichen Machthaber, wie sie damals die llerr-

aebaft ansflbten, Kämpfe anch gegen äußere Feinde. Die Stadt Passan ist darum reich

an hiztorisdien ErinnerungszeSdbSD. Auf dem Domplatz, am Gebäude der <ilten Hauptp
post, zeigt eine Tafel das Haus an, in dem 1552 zwischen Kaiser Karl V. und dem
Kurfürst Moritz von Sachsen der berühmte Passauer Vertr^ abgeschlossen wurde.
1803 wurde die Stadt durch den Beidisdepatatiens-HauptansschnO säkularisieit, wodurch
das Stadtgebiet und die Veste Oberhaus an Jlivim k:un, bi<^ Ififtn das ganze Passauer
Gebiet, nämlich 990 qkm mit 52000 Einwoimein und 4."iii(Mi() Gulden reinen Einkünften
ebenfalls zu Bayern geschlagen wurde. So schreibt Passaus Stadtchronist Erhard.

Dieser kleine Rückblick in längst vergangene Zeiten legt Zeugnis ub von der
ereignisreichen Vergangenheit, auf welche Passau zurflckschant. Ehrwürdiges Alter
ertüllt uns stets mit Ehrfurcht und f^f^wunderung. So werden auch die Teilnehmer an
der Generalversammlung des Allgemeinen Üäcilienvereins mit doppeltem Interesse

zur Stadt Passan eilen, nm jene Stätten zu sehen, welchen die Erinnerung in d^
Geschichte einen Platz angewiesen hat. Heute ist Passau eine unmittelbare Stadt mit
etwas über 2oooo Einwolinern. Schon von weiter Ferne grüfH 'l^r Dom den Ankömmling
mit seinen gewaltigen Tünnen, welche im Jahre 18'Jö durch Heinrich von Schmidt
ausgebaut worden sind. Der Domhof mit seinen zahlreichen Grabmftlem nnd Epitaphien
und seinen vier Kai 11t n, der Dom selbst, f^or als eines der schönsten bayerischen Gottes-

häuser gilt und reich ist an historischeu Denkmälern, sie werden in vollem Maße das
Interesse der Beencher fesseln. Die Altstadt hinab fOhrt der Weg vorbei an der
bischöflichen Residenz, die 1771 vollendet wurde und die wohl eine der schönsten
Bischofsresidenzen sein dürfte. Altertunisfreundc fimien in ihrer ümgebutig vi^-le Reste

von alten Türmen und Stadtmauern. Das Rathaus mit seinen beiden Pruuksälen und
dem Rathanakeller, seinen Fresken nnd OlasgemSIden sind längst eine Sehenswürdigkeit
geworden. Eine große Reihe anderer stattlicher Bauwerke ]as.sen auch jenen auf seine
Rechnung kommen, der neben der landschaftlichen Schönheit auch architektonische

Genüsse sucht. Passau ist der Sitz zahlreicher Behörden und besitzt neben dem Gym-
nasium drei weibliche Enddmngsiastitute, von denen zwei von Englischen Fräuleins
geleitet werden, eine Oberrealschule und eine Präparandenschule, drei bischötliclie Serai-

narien, welche neben dem Bezirksamt, Rentamt, Postamt, deu Wohnungen der Dom-
herren nnd zwei Prtvathänsern den Dom platz nmsftnmen. Wir möchten Mer an dieser

stelle >rhon bemerken, daß die Besucher der 19. Generalversammlung einen Führer
durch die Stadt Passau an die Hand bekouinien, welcher sie über alles Wissenswerte
bei Be.sichtiguug der Passauer Sehenswürdigkeiten unterrichtet.

Wollten wir das Loblied von den Naturschönheiten Passaus erschöpfend singen,

mttßten wir dnen weit breiteren Raum in diesem Blatte nOt^ haben, wie wir ihn jetzt

schon in Anspruch nahmen. Wenige Städte Baj^erns können s-rh mit Passans land-

schaftlicher Schönheit messen. Donau und Inn in ihrem breiten ötroiulaul umraiimea ein

herrliches Stadtbild, welches von den Höhen aus gesehen, jeden Beschauer entzfickt, Zur
linken Seite der Denan steigt in langgestrecktem Zage der stattliche Georgsberg empor,
dessen Ende die früher so drohende Veste Oberhaus, nunmehr militärische Strafgefangen-

anstalt krönt Den Inn hegleitet ebenfalls ein Höhenzug, der das Kapuzinerkloster
Mariahilf trägt, ein reizendes Pendant znr Festnng Oberhans. Die Umgebnng Paasans
z^ den Charakter des Bayrischen Waldes, sie Ist stark hflgeUg, leieh an Quellen nnd
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Wäldern und bietet reichliche Gelegf» nlu it zn den herrlichsten Ausflügen, die noch dazu
mfiheloB sind. Wir erinnern nur an das unvergleichlich schöne Hais mit seiner charakteri-

stischen Burgruine, dem Stammsitz der alten Orafen yon Hals, and der Fortsetzung den
8{iamergange8 durch das pT&chtige liebliche Ilztal liinauf. Der zur Zeit dar Tagung
bereits im vollen Umfang aufgenommene SchifiFsverkehr \erleiht dem ganzen eine

abwechslungsvolle Stimmung. Wer sieht diese stattlichen großen Dampfer mit ihren
nngeheaer beladenen Schl^ipen nicht gerne Ihre WaBserbalm ziehen?

Wem die M5glichkeit geboten ist, eines der Personenschiffe zu besteigen und in

3 '/j stündlicher Fahrt riiirrhs Donautal hinunter nach Linz zn fahren, in dem "wird sich

der interessante Zwiespalt erheben, ob er den waldreichen Höhenzügen des Donantals
mit ihren stoln herahsebanenden Bnrgen oder den vlllennnikitaztra Hftben des Bbeins
den Vorzug geben soll. Die herrliclie Fahrt durchs Donautal ist noch jedem, der sie

gemacht hat, eine Erinnerung fürs Leben geblieben. Passau ist aber auch in der I^e,
neben all dem Schönen und Edlen, was wir bis jetzt angedeutet haben, noch ein Schau*
Sinei zu bieten, welche.s die Zuschauer nie mehr vergessen werden. Die Stadt ist berühmt
geworden durcli iio Effekte, welche si*' mit ipr I^el-uchtimc: der Höhen von Oberhans
und mit der Darstellung der Beschießung der Festung erzielen kann. Den über-
wältigenden Eindmck, welchen eine derartige yorMming macht nnd wie sie aneh den
Besuchern der 19. Generalversammlung des Allgemeinen Cädlienvereins geboten werden
wird, haben wir schon vielfach beobachten können und nirgends anders ist ein so im-
posantes Scliauspiel geschaut worden, wie man es von der Kathausterrasse beobachten
kann, wo nebenbei Eiiche nnd Keller in ihrer vonsflgHehea Gttte den Besucher von
vomhiuein schon in die fröhlichste StiTTimniiL'- setzt. Wir lialten iune, das ..Venedig

der Donau" noch weiter in den scliillerndsten i arben zu malen. Kommt selbst und
schauet, und keines unserer Worte wird Lügen gestraft werden können! Drum aui

zur 19. GeneralTeraanuiiluQg des Allgemeinen CädlienTereins nach dem aebönen, altehr*

würdigen Passaii, nach der Bischofsstadt mit ihrer rnlim reichen Vergangenheit' Dm«
vorbereitende Komitee ist schon in voller T&tigkeit und wird den Besuchern ebenso
liersliehe nnd freondlicbe, wie würdige Anfnabme bereiten. Die Anmetdimgen sind an
den Voi-sitzendcn das Komitees, Herrn Domkapitular, geistlichen Rat Rosenlehner zu
richten und zwar niö^rlichst frühzeitig, spätestens bis 15. Juli. Gleichzeitig wolle auch
der Beitrag für die Teilnehmerkarte eingesandt werden, welcher für jeden Festteil-

nehmer auf 4 festgesetzt ist. Die frühzeitige Anmeldung ist deshalb dringend wUnseheoft-
wert, weil das Wohnungskomitcc nafh der Anuieldungsziffer seine VorbereitungMi trafhn
muß. Also auf fröhliches W^iedersehen in den ersten Augusttagen in Passau.

(FortsetzuDg folgt.)

Ans ftroti landei.

N'acbfolgende Originulbericlite aas Chile, ßnitenzori; (holländisch - indische Koluuialiuissioa
d«r Jeaoiteu) Nordamerika and Kuflland glaubt die fi«daktioo ^der Mugm mera unter obigen
Tltd vwBifentlfehen m sollen:

I. HuHikalisclic Pofsio. nnd Prosa ans Chilo. Ltnse zieht durdi mein GiMniite, holdes
AbendglockenläateD. Ducb neia; das klinict wie eiu Huhn auf Uhlands lierrlidie i!YähiiDgspoesie,
uud eigentlich müßte es heißen: Fürchterlich bmmmt <'s mir im Kopfe, von dar Stirne ms zum
Schöpfe. Oh! auf den Blocksbei« niit diesem Qebammel und Geplänkel auf unserem Kirchturm!
Ffihreo doch all die Pängelbtiben zusammen In einem Fenerwtgen auf den Cbimborazo, dann Ünnte
mta „spi Rnah** haben.

Zn ab dem ist ein herrlicher Sommerabend in Nord -Chile. Mau läutet d(;n Angelus, «ine
tränte Zeremonie, herübergerettet ans besserer, gläubiger Zeit. Und mir wird es trotz der »ilLkn

flimmelsbotschaft an die ^öoste der Jungfrauen nicht heiter im Henem: im Gegenteil, aia kaltes
RieselR gebt mir von der Haarkrone hinnnter Ms In den großen Zehen. OfodkenlKnten ist ein StSek
rrhfibpnpr Kimhenmasik . herrlich, erbebend, ab^r nnr so wie's in der Hthnat erklingt: wo mit
wuclitip-teicrliclu-m Hchwnnge sie Ihr ewipr trautes Lii^d in die Hprz«!! sinj^tl Hier aber, nun ja
liit r, (jii krauft so ein Bob bis oben in >h-ii 'riirm (»dt-r kt-nclit lin "^iiter .Xllcr hinauf bis an di«;

Kuleiinester: sie packeu den Klöppel und bämmeln und paukeia in einer W<Mst>, daß die anwesenden
Dohlen ohnmächtig werden. Der Takt ist nach der j<iweilig:en Inspiration dieser Klopfgeister ver-
schieden. Man denke sich den Spektakel zu gegebener Stunde! l)a sind im Umkreise von einer

Viertelstande ein ganzes geschlagenes Dotseod Gottesteuipel, die Katliedrale mit einem Pängelwerk
von 6 ventbnmten Olocken, die Angoetinerklrehe mit weaigiiteiiB vier KlopftKpfen, die Dominuuner-
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kirche mit cbeusovieien raaselnden OIockenracliRn und einem äußerst kundigen Päng:elma;,jor, aud
dun die ganze Reihe von nnderen Glocken und Gliickcbeu, verschieden an Stimmung und 6r9Be,
wie die sie bedienenden Klöppelgeuies. Venseihen die Leaer diese „Glockfrisviniilioiiip"; sie komnir
aus einem Gemttte. das geradeso verstimnit ht, wie der alte Lilntekessel aus dt r Kulunialzeit diese«

Kontinentes, der vor meinem Zimmer !i;inirt. und mir das Leben so sauer iiiaelit. Würde, ich mit
größerer Worte Gewalt begabt, den Eitidruck beschreiben, wie er ist, ein sicheres Scbttdelbrummen
wäre die Folge für meine geneigten Leser! Eines kommt dieeer Bänuneld gideb; das LibniiMi mit
den Holztraiumcln in den Kanackendörfern Ncn-Gnineas!

Ich hatte eigentlich vor, einen kleinen musikalischen Hericiit zu sehr* ibm . um ileii Heben
blauen Kleinen aus Hepeiisburpc (Die beiden Monatsetiritteul I). K.i wieder ein Lebeiisznielien zu
geben. Aber ich zweitle,.daü ich weder Hefn^-nis noch ilorechtigung habe für solche Tat, nachdem
in feierlicher Sitzung die Ältesten der hie^iu^eii Stadtninsikanten ( Bremer?) meinen musikalischen Tod
dekrederD ood bealegelt habtn. Sie habeu lieraasiteftuiden. daß idi überbaupt niekts voa linaik
vemtehe, daß Ich besonders keinen „Wind" habe ?od .koirpkter' KirehenrnnsiK", dafl ich Tidleieht
mal UM einen alten Choralfoliiuiteu ;,^erochen habe^ im iibrifff^n abr r in Kirehenmnsik viel habe,

Urteil hörte, erinnerte mich ein mitleidiger Freund an die Märe von dem Bremer Stadtmusikanten-
volk. Und wir erwogen, was man mehr bewundern mdsse, den alten bockbeinigen Esel, den lebeos»

DÜden Wauwau, den alten abgelebten Kater oder den feschen Kikeriki, der so schueldffir andern
Sitppeutopf vorbeikam. Verzeihen die Leser das per>r>nlielie Moment diesi r kfeinen Liemerktiug.')

Im Übrigen verzeichnet meine musikalische Chruuik keine Tatsache von einiger Wichtigkeit.
Musikalische »Breignisse" sind hier äußerst selten

;
abgesehen von der Aufführung von Sndelmessen,

Veratösaen gegen die kirckUcken Voracbrifteo, Verbohnftblniiff der Kanal aod sonatigen UnzakOmmUcb-
fadten mehr, i^umuuptt Umdem . . .

Ich hatte Gelegenheit mich im Süden etwas umzusehen. Was mich interessierte, waren anch
die kirchenmusika1!<4clien VerblUtuisse iu der Hauptstadt Santiago nnd dem Hafen Valparaiso, beides

moderne Städte, welche mit Euopa und Nurdameriku mehr in Fühlung Clad als die Wüsteneien
des Nordena, lleiue Erfabnmg und das Urteil aas Keoiiemiiiid waren gerade nicht erbauend.
Auch das Waer den Stand der Profanmnsfk Ist nieht glUizend. Doch das interessiert uns hier ju

nur wenig:, obsohon die Pflege einer i;esuiiden Proranniusik ein Maßstab sein kann für die rlelitige

Wertnnp: drs Standes der Kirchenmusik. Im übrigen fand ieb die nefiirelittiii^r bestätigt, die ich in

einer anderen Kornv^pondenz schon einmal ausi,-e.s[iroelien habe, dali man eben im Herzen des Landes
denselben Weg geht, wie hier. Mau trägt denselben Zopf alleutbalbeu, nnd eine nähere Beackreibnng
der Sachlage wäre eine kOstKche lilnatratlott fBr den Artikel P. Habets Aber «den wunden Punkt
in der Kircbenmnsik''.')

In der hoiien liomkirche der Haupt»tadt hörte ich eine gesungene Messe. Die Komposition
war würdig, der Gesang durchweg korrekt. Die Orgel scheint ein ^ntes Instnmieut. Leider hatte

ich nicht die Gelegenheit da.s Insti*nment selbst zu sehen und zu prüfen. Der Gesangchor bestand
808 einigen Herren und sehr wenigen Knaben. Nach Beendigung des Gotte.sdien.ste.H sah ich drei

von der Orgelbühne kommen. Die volle, stellenweise starke Hegleitunp: verdeckte den Mangel an
Stimmen. Der Choral wurde von einem einzigen Herrn j^esnugen. und das nicht unwürdig.
Aufrichtig gestanden, fdr eine Katlii-<lrule schien mir die Musik zu arm. In • iner t'nterredung mit
dem Herrn Musikprofessor des Klerikalseminars, einem früheren Eleven der Kirchenmnsikschule,
erhielt ich manche interessante Aufschlüsse, deren privater Charakter mir die Veröffentlichung in

diesen Blättern verbietet. Einen schönen anßerlitnrgiachen Oesans hdrte ich in der Kapelle dw
deutschen Haltinkrodt- Schwestern, welche in nächster Nähe der !»tadt ein geschRtxtes Mildehen-
pensionat leiten.

Die bedeutendste Orgel der Stadt ist die der Duminikaiierkirche, ein neues modernes Instrameut
mit drei Haunalen und stattlicher Kegisteranzahl. Wie man mir versicherte, fehlte es an einem
kompetenten Organisten. Die Patres Mercedarier haben fiir ihr herrUchea Gotteshaas ein Instnunent
bei Walker in Tiiidwigsburg bestellt dnreh die Vermittlung des deutsch-ditlenischen Mosikindastriellen,

Herrn Doge:Bnweiler, Inhaber eines bedeutenden Musikgeschäftes der Stadt.

Der beste Kircheuchor Chiles ist der Chor der Pfarre San Luis von Valparaiso. Sie wird
von deutschen Pallotinerpatres verwalcet Der gegenwärtige Rektor P. Dr. Weber ist ein sehr
intelligenter, nnternehniender Herr. Als saehverstftndiger Musiker hielt er vnn jeher anf guten
Kiicheugesang. Seinem Talente und seiner Tatkraft ist es gelungen, einen f'lior zu schalVen, der
sich ruhig mit den j:nten Chören I)ent.schland8 messen kann. I)er Organist ist ein in Kntrland

gebildeter Masiker, dorchaos kompetent i er verfügt Uber ein glänzendes lostroment, und das
epertohre des Chorea ist ein relehliattigeSi reich an Stfldten madamen Genrea und literer Meister.

Vipat,ßo»eat!

La Serena, Chile. Walter.

II. Bniteiizorg, 1. April. (Ana dem FranzöslBchen nbersetit.) „Ich beBchrAnke mich anf
musikalische Notiaeo ans vier nnaerer Iflaaionaatationen. 1. Batavia, 2. Semarangi 8. Soerabaia,
4. Buitenzorg.

') Vergl. Miutica gnan 1907, S. 38 und l.tä und CürilienverelniorgaB 1907, 8. 70 und 8. 199. (D, R.)

*) Siehe Cäcilienvereinsorgao 19U8, 59. {D, E.)
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Ad 1. An Suunta^en nm 7 übr: Aspetgc» mc. Wechselnde GcMng^e werdeu iu ludleu nidit
vorjretrageu. Warum nicht? Wir haben keine Bücher und niemand versteht was davon. Der
itischof) freilich v«n(ilade es, aber man kann ihn doch nicht zum Cbomfce&teii madien!
Aoderaneits wollen und kftiinen ansere TUuder nicht singen. Es ist unmöglich, dieM4b«Di snsammen»
zubringen. Nachmittags, \s*'iin di> "^onne sinkt, sieht muu si« Fußball spipirn. Sip schreien wie
die Besessenen und morden ilinj hsjuuuen. Die jungen Leute ^us besseren katliolisehen Familien
sind iiiclit /ahlrt'ich; aus ilmen wurde ein Männerchor gebildet, der sich Jedocli nur einmal ia der

Woche zur Übno^ eintindet. Ks sind ihrer 15. Der Vorsteher des Chores, einer meiner Kollegen,
i»t ein sehr energischer Mann und hat öfter schon MeeMB von UiUerer VüA WUtberger gut, wirklich
Ktxt zur Aufführung gebracht. Es geht jedoch UsfSftm vorwirts; denken Sie, wie lieiß es Ist
Nuch einer Messe sind sie ganz ermiidet.

Am Feste der UnaUiier-Schwestem haben die Nonnen und ihre Zöglinge eine Hcne and ein
T« Utum von WUtberger rar AnfliUinuis eebndit. Diese Kompositionen enthalten eebtee Stellen.
Der Antor jedoch scheint dem GesdiniaeKe der Schwestern nn viel nacligegeben nn bähen: ich
hätte die 3/fw? XXT von Kaller oder pine von Bruno Stein vorgezogen. Bei der Abendandacht
hörte man Motetten von Haller, Kornniüller, Piel, Kotbe usw. fcis geht gut, besonders an Festtagen
sehr gnt.

Ad 2. Scmarang. Die Fran«8kttnerinnen haben ein Wnisenhans mit 170—200 Mädchen.
Dieselben sind gut geschult, haben ein rdches Bepertortnn nnd gnte Orgeln. Bei meiner letzten
Anwesenheit im vcrflnssenen Jahre hörte ich eine trefflic!; ^^fTuhruDg der dreistimmigen Messe
von Kot-neu, sowie liei der .Abendandacht Komiinsitionen vou lialler, Greith, Ebner, Kornmöller,
I'iel, Witt u-\v. Sie sinken alles auswendig, selten liaben sie Noten in der Hand, Manchmal ist

zu viel Affektion za beinerken, ohne Zweuel liegt der Fehler bei den jangeu Mädchen. Im all-

gemeinen singen sie gnt Bata^n verlegt sich anf die Festtage, Semanng anf die gew?(hnl]ehen
Sonntage.

.\d 3. Soerabaia. Die Mäuuersümiueu durUielbst sind minder gut als die in Hatavia. Der
Chorleiter steht über der Mittelmäßigkeit. Er bemüht sich, einen gemischten Chor zn bilden, aber

die Boben können noch nicht singen: sie schreien vielleicht noch stärker als die in Batavia. Am
Wefhnaditafeste haben sie im Mäunerchor, wie sie mir erzählten, außerordentlich gnte Erfolge
gehabt. Bei nielner Anwesenheit hörte ich am Dreifaltigkeitsfest die F-dur-Messe von Amfelser;
sie war ti:ut anlgefaßt nnd geleitet; die Stimmen folgten der Direktion •j:enau. Leider erlaubten
sich zwei Stimmen //' /u sinken, statt ruf. was dem Kusenible sehr schadete. Wenn dieser EUÜer
korrigie.rt werden wird, dann kann man den Chor von .Soerabaia als gut bezeichnen.

Ad 4. Vom Chore in Buitenzorg, dessen Dirigent nnd Orj^auist der Unterzeichnete ist, tUllt

es mir schwer, ein Urteil zu fällen. Soll ich ihn loben? Ich setze dessen Protrranim hieher.

24 Soprane nnd IM Altisten ans dem Waisenhanse des heil. \'inzenz von Paul stehen mir 7ur Ver-
füguui^. Ich führte anf: Am 28. Juni (1906) die Mi-isa IJI. am 5. Juli die Missa 71, am 19. Juli

die Mtsm XXI von M. Haller; am 12. Jnli die Schutzeugeimesse von Tapnert, am 2. Angast die
Apostelmeese von Sinzig, am 9. Angnst die einstimmige Messe von Httifer, am 15. Angnst die
Jüs-dur-Messe von Bruno Stein, am 16. August die einstimmige Messe von Renner, am .\ngns-f

die einstimmige Messe von Bottazzo. am 6. September die Herz Jesu -Messe vuu Ebner, aia

l.t. September noclimals die Missa III von Haller usw. Monutlicli habe ich in einer kleinen Stadt,

58 km von hier entfernt, eine heil. Mes^e zu lesen und dann taik das Hochamt in Buitenzorg aus.

An Weihnachten sangen wir die r-dur-Messe von Köhler, welche nns sehr gdlllt Während der
gesnngenen Hessen werden Komposittonen ans Piel, Op. 45, ans Haller Adoremu» nnd Laudai^
aus Mohr Manuak Ormtorum nnd dem CanUmut von Eppink vorgetragen. Die Stinmen sind
niittcInifllMc:, nber viermal in der Woche, und wenn es notwendig ist, zweimal im Tage, halte ich

i'robeu. ZweiuKil iin dabre hab*»n wir \>iiper (Deschermeier, zweistimmig); selbst die Pro-
testanten kiiniuien. um sie zu hih en. Mein Haupt wünsch wäre eine pute ()re:el. Die SainniluTisjen

von Fiel, Deigende.s€li , Ktt und Mitterei' sind mir besonders angenehm. Selten wage ich es, zn
improTisieren. Es ist viti besser, aas eineni Buche zu cpielen: das ist meine Überzeugung. — Dia
Mtmoa taera, das Cäcilienvereiosorgan nnd Qregoiinsbutt erhalte ich monatlich. Im allgemeinen
bin ich zufrieden. Es bleibt noch viel zu tnn ttbrig, aber mit Geduld kommt man auch allmählich

tmn Ziele.

Eineu Chor muß ich noch erwähnen, der sehr gnt singt, den der Ursulinen in Weltevreden.
8ie haben eine herrliche Kapelle nnd besitzen ^ehr geschulte Stimmen, ich hörte drei • und vier-

stimmige Kompositionen von Griesbacher, Witt, Fiel n. a. Das ist wahrhaftig der beste Chor in
Niederländisch -Indien. N. Visser, S. J.

1IL Man sehreibt der Bedaktion aus dem Westen Nordanerihan.
„Bezüglich Kirchenmusik hierzulande ist nicht viel Bp.«senin? sichtbar. Tu einifren Dinzesen

sind die Frauenstimmen beim Chore nicht mehr geduldet. Da& Diszipliuäre des Motu inoynn
beobachtet mau; die K/tsentia des Uesetzes aber wird nach wie vor unbeachtet gelassen. Von einer

ijeaaemng der StUgattnngen ist nichts zn merken; vielfiwh wird noch Ärgerer Schnnd verfibt, als

Es ist Ifonsiun on Edmund Luypen. im .Anfang der aehtigcr Jahre Musikschüler dahier aod
den meisten uuerer Leaer durch die ÜberBetsoag der oifeBea Briefe Ober den l^ongrcfi von Areaso des
nunmehr t Hensignore Laus wohl bekannt. (Dia Bedaktion.)
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frftber. Selbst ankirchlicbe Hessen, die man früher mit gemischtem Chore sang (weil sie dafilr

IveaehrlelwB sind), werden jetzt ohne irgend ein Arrangement mit weoiKen nngiblraeten UAnner»
stimmen aaf die Ohren (l(>r seyilagten Menschheit losgelassen. Schreckücli I Abfr man folgt doch
dem Heiligen Vater und hat die Franenstimnieu aas dem Chor! Damit iiat man das ganze Ge«ftz
erfiillt nnd betraclitet (und -- sajjt f-i ans — ) uns CilciliaiuT iils niitol>;saml N un feierlichem Giitte>-

dien.st ist Iceine Rede mehr; Hochamt und NachmittagsKottesiiienst sind sehr schlecht beäucht.
Hätten wir Knaben» und liännerstbnmen; dann wire ea am Ende möglicli, die höchste Höhe des
Moiu fnprio an erreidieii. Aber « sind fast keine sn tindeo, weil das Klima die Stimme roiniert
oder sehr affideit*

(Üif IteJaktioii (Lmlct den drei Korre,spoiidt iitf'ii für diese Mitteilungen und wünscht leLliaft,

dah dnrch Aasdauer, Geduld and Öottes Segen, anter dem Schaue der ueil. C&cilia die Kirchen-
musik in den erwähnten Ländern md Prevusoi, wem «ach noch so einfach, aber immer wttrdig
bleibe nnd sich entwickle).

IV. Ans Moskau wurde der Redaktion von einem ehemaligen Schüler, der leider wegen
Krankheit vor ili-r fi stgesctzleii Zeit nach KulMand zui iickkfdireu mulite. das Programm eines

klassischen Vokalkonzertea zugeschickt, welclies am 12. April l'R»'.» ( unserem Palmsonntage) dnrch einen
msdschenKirchcncliorzur Anniihruug gelangte Der 1. Teil brachte eine vierstimmige Lamentation von
Bartolomeo Tromboncino ^15. Jahriiuadert), ein vier8timmig;es .4tre ^rn^ jifota von Giov. Spataro
(1460—1541), einen Teil des vierstimmigen Te Detm von Costanzo Feste, das tünfstimmige Jfru-
Milfiu convt'rtere von Nicolo Vincentino (geboren 1511), das vierstimmige Kyrie ans der Mintui

(juiditor (ilme nt/iiernni von Giov. Animuccia (f 1571) und das seclisstimmige Pater noster von
Costanzo Porta (| WM). Im 2. Teile kamen ans-schließlich Kompositionen von Giovanni
Pierluigi da Palestrina zum Vortrag, nämlich: 1. das vierstimmige O n-ux ave; 2. das drel-

nnd vierstimmige Besponsoriam Fkxe quomoAo (die Redaktion bemerkt, daß bekanntlich nach den
neneren Forschungen dieses nnd die übrigen Charwochen-Riesponsorien, welche in der Gesamtansgribr
bereit« als (tpii» did/ium aufgenommen worden sind, dem Marc. .Antonio Ingegneri nicht alii'i

Pale.striua) augehören); 3. das fünfstimmige Offertoriuni Jhjctern Domini: 4. iTic seclisstimniit;e

Motette 7'm es Petrus; 5. das sechsstimmige Agnus Dei aus der Missa Papae MarceUi; 6. die acht-
stimmige Motette Ho'lie (Jltristnn natru est; 7. das achtstimmige Lattdate Dominum omnea aentea. Der
Chor zählte 13 Sopranisten, 9 Altisten, 12 Tenöre nnd 15 fiJbse. (Bs ist bekannt, daß in der
mriiehHurthodoieii KIrehe sehr schSn nnd mit prächtigen Stimmitteln, beaondim lUe tttere VtSad-
BOBlk gepflegt wird, ein Umstand, der für die kiihoUachen KlrchendiSn fiut beeehlmend bt. D. R.)

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.
1. 0 Dor Cäcilionverein Gleiwit« brachte am Sonntag, den 2. Mai nnter Leitung des

Chorrektors Franz Gebauer das Oratorium „Franziskus" von Kdgar Tlnel zu einer wolilgelun":enen
AulTührung, die das berste Zeugnis gibt für das hohe Streben, welche.s sich der Verein und sein
tüchtiger Dirigent zum Ziele gesetzt haben. Dies zeigt schon die Wahl des Werkes, welches so
viele und croüe Schwierigkeiten bietet, die nnr ein Eingeweihter benrteilen kann. Vor allen ist (st

das hohe N^rdlenst des strebsamen Leiters des Vereins, daß nadi grofien Opftm ein solches (Belingen
des Werkes zustande kam. Das Ganze war vortrefflich efamtvdiert, nnd man merkte dem Chor bei

der Sicherheit der Kinstltze an. mit welch freudiger Hegeistemng alli Mitwirkenden beseelt waren.
Auch das Orchester hifli sich sehr tapfer und bew.lltigtf* seine si hwi. i it^f Aufgabe wirklich vortreff-

lich. Der erste Teil enthiüt für den Chor umfangreiche i'artieu, die teils im Frauen-, wie im Männer-
chor liegen. Gerade tlir den B^ranenclior sind in diesem Oratoriam ungemein dankbare Aufgaben
vorbanden , deren schöne AnafiUunmg den Eindmek des Werius erhöben. Dieselben worden mit
sehOner Klangwirknng ansffeftthrt, wie aneh der Hinnerchor sieh recht tapfer nnd sieher bewShrte.
Den Franziskus sang E. Pinks aus Leipzig, der wohl einer der bettl n Vertreter dieser Partie ist.

Die tiefe Auffassung seiner Aufgabe sowie die große Sicherlifit btiiihrien ungemein sympathisch;
dazu das klangvolle angenehme Organ, das besonders beim Souiii-ngesang und dem (xcsang der
Liebe zu hoher Begeisterun«: hinriß. Ebenso ergreifend wurde vom Sänger die Sterbeszene gebracht,
die einen tiefen erschütterdeu Eindruck bintetlwß. Konzertsänger Hnpprecbt ans Breslau sang die
Partien des Gastgebers nnd l^Iachtwächters vortrefHich. Die Himmelstimme sang Frau Postler-
Kttller aits Gleiwitz , die in letster Stande für die erkrankte Frl. Schreiber eintrat, mit schOnem
Ausdruck und voller Hingabe. Bei ausverkauftem Hause nahm das anwesende I'ubliknm die Dar-
bietungen mit warmer Begeisterung auf und zollto den Mitwirkenden lebhaften Beifall, besonders
am Schiuli. Dem ("horrektor Gebauer wurde ein wohlverdienter Lorbeerkranz und ein künstlerisch

ausgeführter Taktstock überreicht. Die Geistlicbkeit ans der Stadt und Umgebung, sowie Herren
der Kgl. Regiemng waren anm Konzert herbeigeeilt Der Kgl. Oberregiemngsrat Dr. KQster,
sowie Kegiernngsassp.ssor Brauweiler aus Oppeln waren vom Herrn Regierungspräsidenten mit dem
Besuche der Oratoriumaufführung dienstlicn betraut worden. Nach Abholung der Regierungsver-
treter vom l^ahnhof, statteten dieselben dem Stiidtiifarrt-r Peter iarii Besuch ab und nahmt ti audi
im Laufe deä Abends Gelegenheit, sich Uber die l^Üuge der Kirchenmusik in Oberschlesiuu, sowie
über die Betätignng des Cäcilienvereins bei den sonn- nnd festtäglichen Gottesdiensten zu informieren.

In der zweiten Teupanse ließ der Herr Oberregierangsrat, welcher in der Mittelloge Plate genommen,
den Dirigenten des Oratoriums. Cborrektor Gebauer, zn sldi mftui and sprach sich mit wohl-
wollenden Worton nnd crrölUer Zufriedenheit über das Gelinj:^en der Aufführung ans. Außer einer

grofien Anzahl i^eäuclior auä den eratuu Muaikkriüseu, wie Dirigt-uieu schlesischcr Chorvereiuiguugen
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and Semlnir- und liaaiktohrer wurde der Cicilienvereia noch dnreb die Anwesenheit der Kgl. Musik-
direktoren Max Filke und P«il Hittnwnn erfreut Um als eine kleine Gegenleistung für die den
schönen UnteriiPhiiuMi ent(?egengebrachtpn zahllosen Mühen mi l Opfern, die hnrarn und Herren des
('hores zu einem t^eselli};»'» Ausaninienseiii zu vereinen, wird deaiiiadiBt eine Nachfeier veranstaltet,

XU welcher noch besuiult rc Einladungen ergehen werden.

„ 2. 0 Noch ein Jabiläam. Der & Mars aoU die Erinnerung an einen nm die Tonknnst in
Osterreldi hiieliveTdienten Mann weeken; Mngt er dock den 100. Todestag des ToneelzerB and
Mttsikschriftstellers Johann Georg Albrechtsberger, den kein Geringerer als Joseph Haydn
den hedeiiteudsten Lehrer in der Komposition nennt, und dessen Schüler Ludwig von iieethoven

wt s-'ii .Idhaiin ( icm ^^ Albreciit.shei|;er wurde zu Klosterneubnrg nilclist Wien am 3. Februar 17.'i<>

geboren und empiing in dem Cliorherrensiit't seiner V^aterstadt den ersten mnsikalisdien Uuterricbt.
Spater war er anwechselnd in Melk, Raab und Maria Taferl al» Organint tätig nnd kam 1770 §3a
Kiegenscbori zn den Karmelitern nach Wien. 1772 wurde der Künstler zum Uot'organisten ernannt.
17!i2 ttbeTnabm Albrechtsberger die Stelle eines Domkapellmeisters bei St. Stephan, welche er bis
zn seinem Tode innehatte. Er starti ,un 7. März 1HI)!> (nicht, wie manche angebeu. am 7. Mai),
in Wien, Singerstraße Nr. 9-17. Als Komponist pflegte Albrechtsberger in erster Linie die kirchliche
Musik - or schrieb 2li Messen, 43 Graduale^ 3-1 Onerturien etc. — aber auch Quartette, Orgelfugen,
ein Oratorinm bezeugen seine Begabung. Von seinen Arbeiten als Musikschriftsteller sei das i7:K)

bei Breitkopf in Leipzig erschienene Work: „Gründliche Anweisung znr Koniposition'* genannt
Seine übrigen musikalischen Schriften erschienen , von I^^naz If Itter vnii Seyfried gesammelt nnd
herausgegeoen, in drei Bünden iHiii bei Tobijus Haslin;r"r iu Wien. Von den' Koniiiositionsschiilern

Albrechtsbergers wären auLier lieetlioven, der seinen l.elirer unsterblich niai liti- , ihm h (län-liacher,

Seyfried, Klement, Weigl zu erwUhneu. Ein Sülm des Künstlers, Franz .\lbrechtsberger, versuchte
sich ebenfalls mit GlücR als Tondichter, starb aber, kanm 32 Jahre alt, am 3. Jänner 1818 in

Wien. Die Witwe Aibrechtshergers, Bosalie, ftberiebte ihren Gatten 15 Jahre. Sie starb in Wien,
67 Jahre alt, am & Jnn! 1896.

3. R. nie» Akkurdtabelle „Praktiku.s" (D. G. M. mi). Vermittels R. Illes Akkord-
tabelle l^raktikus ist jedermann iu der Lage, sämtliche reinen Akkorde von jeder Tonart in Dar
nnd Moll auizutinden, wenn Grundton oder Vorzeichen gegeben sind. Beispiel: Man sucht die Har-
monie von JSi-Dur: Zn dem Zwecke drehe man die obwa Scheibe ao, daß in dem das Noteuaiyatem
freilebenden (mit Dreiklang [Dnr]) beedchnenden Annchnitt ahi erster Bnehstahe das JSi eradMlnt,
was ja. da die ganze Tabelle chromatisch ist. auf den ersten Blick zu erreichen ist. Wir ersebeil

aus der (»bereu .Scheibe: I. Die Vorzeichen (drei B>: II. Den Dreiklanj,^ j Ki. C />'. III. Den unteren
I)ominant-Akkord {As, (', Ks . IV. Den (ober I »ominant-Septimakkord iB. D, F, Ai^t: \ . Den Moll-

Akkord (C, Eh, G); VI. Den verminderten Septim-Akkord il>, F, As. '',:<<>; Vll. Vom Grniidtou

ihier E») ausgehend die Intervalle: Terz, Quart, Qninte, Sexte, Septime; VIII. Anf weicher Stufe

[er Grundtonart die einzelnen Akkorde aufgebaut, nnd IX. Ans welchen Intervallen dieselben
bestehen, (z. B.: der verminderte Septim-AIckord baut sich anf der Septim des Grundtons anf nnd
besteht aus: I'rim. kleine Terz, kleine (oder verminderte) Qninte und verminderte Septim: X. Anf
der anderen Seite dieselbe Anordnung in Moll. (Kür Dilettanten nicht uninteressant. D. R.)

4. = Pasaan. Die „Donauzeitung" vom 14. Mai berichtet: „Im Hubertusziroraer des Rats-

kellers sind gestern die eisten vorbereitenden Schritte für die anfangs Angust hier tagende General-

versammlung des Allt^t ineinen ('äcilieuvereina durch Bildung der Ausschüsse getan worden, über
den Rahmeu, iu welchem da.s Fi •• L'^eteiert werden soll, werden wir später beritliten. wenn diese

Aus.schüsse ihre ersten Arbeiten erledigt haben. Der Festausschuß, uem die Oberleitung obliegt,

besteht aus den Herren Geistl. Rat und Domkapitalar Bioaenlehner als Vorsitzenden, Domvikar
fUnsele als Schriftführer und Bankdirektor Müller als Schatsmeister. Vorsitzeuder des musikalischen
Anaschnsses ist Herr Geist). Rat und Domkapellmeister Baehstefel, welchem die Herren Domorganist
Edter nnd Obermusikineister Pi ll leii^egebeii sind. Die Wohnungsfrage regelt wieder der altbe-

währte Passauer WoluuuigsaHs.schuli, die Ilern-n Hanptlehrer Then und Waldeck. In den Ver-
gnügnngsausschnli wnrden gewählt Herr Foi-strat Gampeit als Vorsitzender, die Herren Engert und
ieiter als Beisitzer. Vorsitzeuder des Preliansschusses ist Herr Chefredakteur Wagner. Den

almUiehen Herren V^orsitzenden wurde das Iteeht der Kooptation eingeräumt. Die Ausschüsse
geben nunmehr an ihre .Arbeit, nm die Tagnug würdig vorzubereiten. Soviel wir den bereits

gepflogenen Beratungen entiithmen konnten, darf sich die Passaner Einwohnerschaft nnd mit ihr

die im Augm^t anwesenden fremden Gäste auf seltene Genässe freuen."

&. lalialtoftberaicht von Nr. 6 des CiUdUenvereiiiBorniDs: Vereins-Chronik: Schreiben
des Kardinal-I^tektors; Programm fOr die 19. Generalversammlnng in Passan; Berieht des DiDzesan«
C.tcilienvereins Brixeu pro lfKl.-i; Xener Diüzesanpräsps für Metz; Bezirks- riUilienverein Schwein-
fnrf. Veiii Snnctf Sjiirttun! \'on P. A. W^ (' h a r Woche n prog ra nnue im .lalire liXli»:

rii nii: K,iili()lis(:lit r \\ e>tniinster • Kathedralchor zu Lon(b»n ; Pfarrkirchenchor und Instituts- und
l'larrkirchenelinr Dameuslift zu ü.sterhofeu; Erzdechanteikirche zu Pilsen. - Zum Joseph Haydn-
.Inbiliinni in Wi-'U. — Errata. - Inhaltsübersicht von Nr. 5 der Mumra moto. — Anseigeilblatt
Ni '\ ' ,ii'ili.'iivereinH-Kataln<r, ä. Band. S.'ite Xr, :!*,")! --;{7t>7.

Dmek und Verlag von Friedrich Fastet in Begenabtirc, GesandtenstraOe.

Netot Anseiffcnblatt nnd MvHikbeilage l bis s, bestehend m der Miua XlV von
Bruno Stein, Up. 48.
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1909 Regensburg, am 1. Juli 1909. J

MUSIGA SACRÄT
Gegitadet tob Dr. Frftni XftTev Witt (f 1888).

HonatSGliiitt für Mmi und Foideroog der kathoL KircbenomsilL

BmifafebeB tob Dr. Frans Xsrer Haberl, Dtaektor d«r KbabaBDraiikMlnle in BagaaidNiig.

Neue Folg« XXL, ab Portsebong XXXXII. Jalirgang. Hit la Hnaikbcilagea.

Dia ^MuMiea taera" wird am 1. jpden Manata anairFf^ben, Jede der IS Nauunern umfaftt IS Seiten Text. Die Ii Miuik-

MU|W werden im 1. Semester v thi i^ 'Uit. Der Abonnemeotpreia de* 48. JahrK^R« 1909 betrlift S Mark; Einxelnummem okn*
MaaikbeilaKen koaten SO PfenniK«. Die BeatellunK kann bei jeder Pottanatalt oder Bncbbandlang erfoliten.

Illialtaflbcnicht: Vom musikalinclinn nnrli«nnArkt<<: K. Kotbe-Th. For<-hhAmnii>r - O. Rnrkerl; Anton KOnii;;

David Mark; Dr. A. Mi^hlcr-O. GauA; Kr. Nie-lprln-ilnmnii Ur. E. Voci-l ; Urmhard Küthe - K. Jan>cD Procliirka
;
Uago Riemann;

J. Kodeakircben; P. Ansein Si'bott; Regenabureer l<ioderkrana ; Dr. Witt; Dr. Pet. W«cner; Dr. Karl Weinmun. — Flau-
dcniM srnr Hi, Oanersl v«rt«BBli«( 46t A1I»b»Ib«b Cieilienver«iBa im Pmsbb. (BohlolO Aaa Arahivan
aad Blbllolbakaas „AnKewaiidlarllenmra1iaana'':Mftii|g dar Einwinde gegen iwaltoBi YmP. IbBomn.» IfaakkllBCO
vnn der Haydn Zentenarfeier und <lt>m aaaikwiaaaaaaharUiahaB Kongraf I» Wfan. CBaUi4 fUst} — Tat'
niisicbte Nachrichteo und Mittel lunKent HoRO lUtMaa^FWar; FMltaig; MuntaiR. lakalMbaniekt TW Hb • daa
CicOianTandnMngana. — AniaiRanbUtt Nr. 7.

Vom musikalischen Büchermarkte
erübrigt der Bedaktion die Bespreclmiig der auf Seite 33 und 34 nur augezeigten Bttdier
nnd Bmehflnn:

Im Cäcilienvereins-Ka^^uloR Nr. VMH ist dt r von J?. Kothe und Th. Forchhammer znerst
18ü<) bearbeitete „Führer durch die Urgelliteratur" unter günstiger Besprechung von 3 Referenten
aufgenommen worden. Im Jahre 1895 erschien eine neue Auflage; im Sommer 1908 wurden die
zwei Teile des Führers in einem Band von 3^ Seiteo »agamiaeiigefaßt and von 0. Burkert (Seite 33)
ToUständig neu bearbeitet und beutend erweitert Der ento Teil führt bis in die neneste ZtSt
alle Orgelstücke frir den rtffentliclipn GottPHdionst auf. der 2. besch.1ftig-( ?»ich mit den Orgelsonaten,
Suiten, Konzerten, Präludien, Fugen. Variatioueiij Phantasien, Trios und Orgelstückcn versohifdenen
(vharakters, unsgeschieden nach den Rubriken : „leicht, ziemlicl» leicht, mitteischwer, mehr als inittel-

schwer, ziemlich schwor, schwer, sehr, schwer. überdie,s sind unter VII XII Kompositionen für
Orgel mit verschiedenen Instrumenten, l bertragungen für Orgel, Oeiang mit Begleitung der Orgel,
Scuiften Uber Orgelbau, Ja auch über Mnsik und Zeitscbriftea «dkttäUt. ietstere ieider lieinucb
mnr<»nBtltndiir und urlehng. Ein etn^^hendee Namenverzdchnta' aebBefit das fleißige Biehldn ab.
Fftisangabe fehlt!

Die Broacbttre von Anton K9nig (Seite 88) ttber die (^eschidite dee Liederkranzes Obem-
dorf IL N. hat wobl In erster Linie mtr loraes Intereese, bietet jedodi einen trefflieben Beitrag für
die Reform der Kirchenmusik in der Dü^zese Rottenbnr«? und die Bestrebnngen eines einflußreichen

Httzens (Geheirarat P. Mauaer) und eines eifrigen l)irij<fhten (Oberlehrer R. Fiesel), der auch den
Lesern kirchenmosikalischer Blfttter ehrenvoll bekannt ist.

Der Leitfaden zum Gesangnnterricht von David Mark (Seite 33) ist bereits im CfldlienTereimh
Katalog unter Nr. 492 aufgenommen nnd in 3., unveränderter Auflage erschienen.

Ein sehr wertvoDeB und fleißig besTbeitetes Korapeadimn (Sdte 33) der kathoHselieii

Kirchenmusik haben die beiden Rottenburgrer Diöze.sanpriester Dr. A. Möhler in Pfrungen
und Repetent 0. Clanß in Tübingen veröffentlicht, das sich als ..(irundlage für den Unter-

richt an Geistlichen- und Lehrerseniinarien, an Konvikton und höheren Lehranstalten"

ganz besonders empfiehlt. Der 1. Teil, von Dr. A. Müliler bearbeitet, handelt über
Geschichte (7 Paragraphen) und .Ästhetik 14 Paragraphen); der 2. Teil, von Repetent
0. Ganß, spricht von Theorie und Praxis (Allgemeine Mnsiklehre, 7 Paragraphen; der

gregorianische Choral, 4 Paragraphen; das deatsehe Kirchenlied, 2 Paragraphen; mehr-
stimmige Kirchenmusik, 3 Paragraphen) nndbringt einen Anhang von kirchenmusikalischen

Zeitschriften, sowie von empfehlenswerten Kirchenmusikalien nach dem Cäcilienvereins-

lüttalog. Im 3. Teil spricht 0. Oaoß von der Orgel- und Glockenkunde. Für alle

Abteflhuigni ist reidie Betog- nnd Qnellenliteratur angegeben; ein Namen- nnd Sach-
register von Seite 571 .')fi8 schließt da.s inlialtrcichc Biicli ab, das nicht nur den

Kirchenmusikem, sondern allen Musikfreunden und Priestern zur Belehrung, Befestigung
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in lauten Grniidsätzcn und zur Hebung des iniisils-alisnlien Oescliiiiacke.s iiud kirchen-

musikalkcher Bildung; sehr zu empfehlen ist. In Einzeiheiteu mag man anderer Ansicht

sein und kann einzelne Aufstellungen und Behauj)tungen bezweifeln oder ihnen wider-

sprflchen; das groüe Ganze jedoch ist so tretlliclt, präzis ud allgemein verständlich

dargestellt, daß diesem Kompendium die weitest« Verbreitung zu wünschen ist Preis

des elegant gebundenen 588 Seiten umfassenden Kompendioms beträgt 6 ^ 50

Das Bveh J^vnrnm'* von Fr. Nfederheitmaaii (Seite 83) babe ich bereits in Mtuim «oera 1S07,
Seite 180, eingehender besprochf^n. Diese Bearbeitane; , welclie damals von dem am IH. Jnni 1908

t Dr. E. Vogel besonderfi im historiscli - biographiscneu Teil weeeatUche Verbesserang gefoodeo
liatto, lie^t Danmehr bereits in 4. AuHage vor. Die IllustratloiniMi dail afald TMtrdIlich, die Solirift

selbst jedem Historiker und Geigenkenner onentbehrtich.

Bernhard Kothes Abriß der Allgemeinen Masikge«:hichte, der schon Im OlelUeiivereins*
'

Katalog Nr. 2(X) und 1359, sowie in der 7. Auflage durch K. Jansen unter 2799 Anfnabme und
Besprectmng gefuuden hat, wnrde dnrch ProchAika vollständig umgearbeitet und mit vielen neuen
Abbildungen ausgestattet (Seite I)io 7. Autlape umfaßte Seiten, die H. hat überdies auch t^öüeres
Format und faßt den reichen Stoff aaf 492 Seiten im gedrängtesten Stile zusammen. Über den
Preis ist keine Angabe gemacht worden. Man mnß dorn neuen Bearbeiter gerne zugeäteheu, daß
er das riesige Material nach den nenesten Forschungen nach Möglichlieit beufitzt hat. Was er im
Vorwort über die Aufetabe eine^ .,Abrisses der Musikgeschichte" schreibt: „Die Versenkung spielt

wie auf der G - ilii Iii l ul ij iiberliaupt, l u li hier ihre Rolli' in ihr verschwinden Gestalten, denen
noch vor geraumer Zeil mehr oder weniger Bedeutung zukam; andere wieder treten hervor, die

man nicht sah oder nicht bemerken wollte", ist nicht unwahr, fällt jedoch auf, wenn man beob-

achtet, welch anbedeatende. mangelhafte Nachrichten über den »Cäcilleovereia** aogeftthrt sind,

obwohl er schon bestanden hat nnd wirkte, bevor B. Rothe selbst die erste Aiiflag;e verOflfeDtUeht

hat. Freilich ist das Buch nicht speziell fQr die Gescln'rhfe der Kirchenmusik peschrieben, aber
doch konnte nnd durfte m dem neueu Bearbeiter nicht unbekannt sein, wer Dr. F. Witt war und
was er schuf und wirkte. Im Personenrei^ Ht- j fehlen Namen wi> < (Treith, Fr. Koenen, Peter Piel,

Mich. Ualler, Ign. Mitterer, Ed. Stehle, Fr. Nekes, P. iL Hiieleii, Job. Diebold, L. Ebner usw.,

weldle durch ihre Kompositionen fiir die Kirche viel mehr I^achtung auch in der allgemeinen
Ifudkgescbicbte verdienen als hundert andere Namen, die bei Procbtaka nicht nur angeicUirt, sondern
auch eingehender In sehr minderwerttgen Werken erwähnt sind. Bs ist nicht anzunehmen, daß
man diese Männer nicht bemerken wollte; sie verdienen jedoch ans der „Versenkung" hervorgeholt
zu werden. Die eigentümliche Bemerkung Seite 3.59, daß es auch Auti-Cäeiiianer gebe, küuute bei

jeder Musikrichtung mit gleichem Rechte angebracht werden, denn es gibt anch Anti-Wa^erianer usw.
Das Buch ist eine wahre Kästkammer für strebsame junge Leute, bedarf jedoch in vielen Punkten
für Spezialstndien einer gründlichen NaehprttAing. „Der Griffel des Gelehrten" übertönt weit den
„Farbstift des Poeten". Die Berichtigungen und Nachtrage (Seite 433-438), die Personeoregiiter
(Seite 455—476) nnd die Sachregister (Seite 477—492) sind bequem und orientierend abgefaßt

Von Hugo Riewann» Musiklexikon f Seite 33) Hegen bi.s liente 14 Lieferungen vor (vergl.

1908, Seite 153). Das Alphabet reicht bis Luliy und ist in der 7. Auflage dieser Name auf Seite 848
gegenüber Seite 791 der 6. AnHage zu finden. Der Zusätze sind also zahlreiche und umfassende
gemacht worden und die neuesten Ergebnisse der musikalischen Fon^chung sind wieder auf das
Sorgfältigste berücksichtigt. In betreff der Kunstlehre basiert Riemann auf seinem eigenen System,
besonders in der Harmonielehre nnd der Terminologii 1 -Iben, ohne jedocli die bisherigen Systeme
unberückBichtigt zu lassen. Unter allen Umständen bleibt das 11. Kiemanuscbe Musiklexikon das
relativ zuverlässigste, sicherste, umfassendste nnd neueste unter allen ähnUchen Erscheinungen.
Der wiederholten Bitte de» Anton, ihn bei der ftbetans weitscbichtiiten Arbeit durch Verbeeserangen,
9Ichtl^tellnD||^ im pertflnUdien Interesse oder Im Interesse der Saehe (Geeehlehto, Theme,
Ästhetik. Akustik usw.) unterstützen zu wollen, kann Referent nur auf das Lebhnftrste beistimmen,
auch wenn das Eiemannsche Musiklexikou auf dieäe WeiäO eiues schönen Tages auf zwei Bäude
anwachsen müßte. Was läge daran!

Die Broscbttre von J. BodenkircliMi über die Weiterhildang der Chonlnotation (Seite 34)
bringt anf 10 Selten Vorsddäge zor Brieiebteniog des Chond^esanges dnidi versdiledene Schreib-
weise der kleinen Sekunden und kleinen Terzen zum Unterschied r iipi- großen Sekunden und Terzen,
so daß sogar die Anwendung eines Schlüssels unterbleiben kann, uta ji de Choralmelodie in beliebieer

Tnnlage auszuführen oder zu bf-irl- it' ii. Er schließt mit dem Satze: „Also nicht Beseitigung der

alten Chorahiotatiün, nii ht HiozuAigung einer fänften Linie unter Anwendung des Ö-Schlttssels and
chromatischer Zeichen , sondern Verbfluenmg der Usherigen (Aovalnetation mr Erieicbtening des
Choralgesanges s« i die Parole."

Das Meßbncli der heiligen iCirclie von P, Anselm Schott (Seite 34), liegt in 12. Auflage
vor und ist für die Laien, welche der Liturgie des heiligen Meßopfers folgen wollen, besonders aber

fUr alle Kircheusänger, von großem Werte and Nutzen, da die wechselnden Gesänge lateinisch nnd
deutsch enthalten sind nnd sehwierigere Stellen odw bedeatende Pestzelten durch Erldimngen ans-

gedteichnet werden.

Der geschichtliche iittckblick auf die letzten 10 Jahre des Regensburicer Liederkrauzes,
zum 70iähngen Jubelfest desselben gesehrMiea ^te 34), verdient von BbnUenen Vereinen beachtet

and gelesen sa werden.
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Die Aehtpfennie-BroflcIi&Te fiber Dr. Witt (Seite 81} sollte ia Tausenden von Exemplaren an
nnsera kat^liscbea JBurphanatiigw nur Lektttn oaer nnn Eigentiiiii nagelt werden kOnnen, am
das Antaiken an den groOeii Befonnator nidit eriOwshen nt Tatten.

^Die Elemente des gregorianischen Gesanges" will Dr. Pet Wagner auf 177 Seiten

in 3 Kapiteln mit einer Einleituag leliren. Das Büchlein ist mit besonderer Rück-
sicht auf die Einführung in die vatikanische Choralausgabe abgefaßt und behandelt in

dem ersten beiden Paragraphen der Einleitung : Begriff, Wesen und Eigenschaften des

gregorianischen Gesanges, Notwendigkeit und Nutzen seines StudiiuDs; seinen Kunstwert
Im 1. Kapitel wird die Choral srpschichte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts und seit

dem 17. Jahrhundert mit scharten Starichen erzählt Das 2. Kapitd spricht von den
TDnen nod IntenraUen der ChoraliieteiiBelirift, dem Vortrag' des Chorals and der Choral»
befrleitung-. Im 3. Kapitel wird die Theorie des gregorianischen Gesanges kurz aus-

einandergesetzt, nämlich in 5 Paragraphen: das Tonsystem und die Tonarten des Chorals

besprochen, die Melodiebildung im Choral, der ChoralrhyUimus und im letzten, 13. Para-

graph, ein Abriß der Formeäehre g^ben.
Auf eine Polemik mit Dr. Pet. Wagner läßt sich Referent grundsätzlich nicht ein.

Ob das Büchlein von unseren einfachen und auch von den humanistisch gebildeten

Lesern und »Sängern verstanden werden wird, bezweifelt der Unterzeichnete; ob es zum
riditJgen Vortrag der Vatikanischen Choralausgabe führen wird, bezweifelt er noeb
mclir: am meisten aber, ob sich alle zukünftifrpn «'hornllehrer in der Bhythmiiafirage

(Seite 137— 164) mit dem Autor in ÜbereinstiinTiuin^^ ninleu werden.

Der 21. Jahrgang des Kirchenmu^ikali^chen Jalirbuches ist, wie der neue Heraus-

geber Dr. Karl Wfllnuuui versichert, viel besser gekauft worden als die früheren;

darum ist auch der 22. Jahrgang (Seite 24), wenn auch quantitativ schwächer, wüdpr
erschienen. Das freut den Gründer und bisherigen Redakteur deaselben von ganzem
Henen. Die Referenten des GficiUenvereins-Kataloges, Dr. J. N. Ahle und C. Cohen,

haben sich unter Nr. 3710 sehr anerkennend und empfehlend ausgesprochen und wir

stehen nicht an, diese Puhülcation, die auf 172 Seiten 5 Aufsätze, 12 kleinere Beiträge

und hervorragende Kritiken und Referate über Musikwerke, Bücher und Schriften ent-

bilt, Jedem Kircbenmiisiker auf das Wftnnste an empfehlen. Der j^ane Inbalt des
Kirclionmnsikalischea Jahrbuches ist in den Anzeigeblftttoni mt MuHca Mcra und anm
Cäcilienvereinsorgau wiederholt angegeben worden. F. X. H.

Plaudereien zur 19. Genei alversamnVlung des Allgemeinen
Cäcilienvereins in Passau.

(Schluß au9 Nr. 6, Seite 70.)

II. Was bietet Passen den Fremden?

Es liegt in der Natur der Sache, daß jene Orto, deren Besuch eine bestimmte
Veranlassung erheischt, die meiste Ainleliiingskraft anstibeii, welche neben der Pflicht

auch dem Vergnügen und der Erholung nnd dem Genüsse Gelegenheit bieten. Eine
solche Veranlassung ist auch die 19. Generalversammlung des Allgemeinen GäciUeu-

yerdas imd wir di&fen mit Recht behaupten, daß Passan, die werdende Fremdenstadt,

in Hülle und Fülle ihren Gästen zu bieten vermag, welches immt r auch ihre Wunsche
sein miigen. Wir denken hiebei nicht an Küche und Keller; jeder Teilnehmer der

GeneralvereammluDg wird .sich am 3. und 4. August davon überzeugen, daß Passau

auch in dieser Bes^nsg auf der Hohe der Zeit steht. Wir denken vielmehr «n die

geistigen Genüsse, an die altertiimlirhnn Schönheiten, welche ?;issau in so reichem

Maße zu bieten vermag und welcJ>e mit deuKuf der Stadt neben der außerordentlichen

landschafUidien SehSnbdt der Umgebung Passans gegründet haben. Wir haben in Nr.

der Miisica sacra von den landschaftlichen Reizen Passaus bereits erzählt. Wir haben

auch einige kurze Andeutungen über die historische, weit zurückliegende Vergangenheit

der alten Bischoisstadt gemacht, wir möchten heute etwas mehr ins Detail geben. Die

Peile Passans ist sein msjjestätiKfaer Dom nnd die in seinor unmittelbaren Nachbarsehaft

liegende bisdiltflicbe ReeidenB. Nehmen wir gleich vorweg den Vorrang, den die Faasaner
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Biscbofisresidenz vor allen anderen Residenzen hat; das bischOflicke Palais in Passaa ist

die einzige Bischofsresidenz, welche sich aus alten Zeiten erhalten hat und dem gleichen

Zwecke dient, nämlich die Wohnung des jeweiligen Bischöfe zu sein. Kein anderer der
bayrischen Bischöfe kann sich rfibmen, das Hans seiner ältesten Vorfahrer zu bewelmeDf
einzig und allein Dr. Sigismund Felix Freiherr von Ow-Felldorf, der jetzige Passauer

Oberhirte, lebt in den historischen ItÄuinen, welche die mächtigen, weit gebietenden

FfintbiBcbOfe Passaus gesehen haben. Und welche Prunkräume sind da. Ein hervor-

ngender Mum hat einmal gesagt, der Kaiser yon österreieh biindite sich nicht zu
schämen, in der Bischöfl. Residenz zu Paffsau zu wohnen. Aber nur wenigen Sterb-

lichen ist es vergönnt, die Herrlichkeiten des miyestätischen Baues po^nlich zu sehen. —
Der mächtige Bau des Donm mm hell^ien Ste^yhan aeUießt mit seiner Westfiront die

(^tseite des Domplatzc?; ab. Die Passauer Kathedrale darf zu den bedeutendsten Bau-
werken der deutschen Xirchenbaukun.st p^ezählt werden, Sie ist eine dreischiffige Barock-

basilika mit Kapellen neben den Seitenschiffen und einem aus dem Zehneck geschlossenen

gotischen Altarraum. Das Hauptschiff ist mit flacher Zwickelkuppe, die Nebenschiffe

mit achteckigen Kloster^ewölben üIutav 51bt , der Chor hat ein Spiegelgewölbe. Das
Deckengemälde stellt den heiligen Stephan dar, wie er bei seiner Steinigung die Worte
ruft: „Ich sehe den Himmel ofRo." In zahlreichen Gemälden im Längasehiff wird der
Triumph der christlichen Religion dargestellt. Eine Sehenswürdigkeit für sich ist die

Ornft, zu welcher der Eingang unmittelbar vor dem Presbyterium hinabführt Nur ein-

mal im Jaiire, am Feste Allerheiligen und Allerseelen ist der Besuch dieser Gruit all-

gemein gestattet. In kupfernen Särgen liegen dort die Bischöfe aus dem 13. Jahr-
hundert, 6 FürstbischSfe aus der Zeit von 1664 179n, deren Regienmgstafeln im Dom
seihst an den Pfeilern zu lesen sind. Die zahlreichen Brände, welche der Passauer
Dom gesehen hat, aueh die Zerstörungswut fremder Eroberer, wie der Franzosen, der
Sturm der SlkolarisatioD Termoditen die knnsthistorischen Schätze des Domes zwar sehr

zu schädigen, nicht aber gam na Temicbten, wie die leichgeeohnitzten Schränke in der
Sakristei beweisen.

Der Bau des Passauer Domes hat eine ganz interessante Geschichte. Das einfache

Eirdhlein, welches einst hier stand, wurde im Jahre 737 veriri ßert und verschönert

nnd zur Kathedrale erhoben. 1180 legte ein Brand die Kirclie in Asche, 1407 erstand

sie wieder in sjpätgotischem Stile durch Bischof Georg von üohenlohen. An diese Zeit

erinnern noch die Außenseite des Clieres nnd der Krenzschiife nnd die achteckige Kappel
mit den Treppentürmen in die die Jahreszahlen 1523—24 eingemeißelt sind. 1662 wurde
der Dom wiederum durch Feuer vollständig zerstört, doch erstand er bald wieder und
wurde 1093 vollendet, wie er sich jetzt zeigt. 18y& jedoch erst konnte mit dem Aus-

bau der beiden mächtigen Türme nach den Plänen des BhrraMIrgiers der Stadt Passau,

Professor von Srhmid begonnen werden, am 9. OktoVer 1896 waren die Türme voll-

endet, 1Ö97 erhielt der südliche Turm das Kreuz, gleichzeitig der Dom das neue Geläute
mit seinen 903 Zentnein. Neben dem neuen GeUUite aber besitzt Passan eine schwere
Glocke ans dem Jahre 1727, die 181 Zentner schwere „Stnrmerin'', deren herrlicher

tiefer Ton jeApft Ohr erfreut und zur Andacht stimmt Vor zwei Jahren erst erstand

dem Passauer Dom ein neues herrliches Kunstwerk, dessen Ruf schon weit über Passaus
Grauen Unaasgedmngen ist, ein Prachtweric m Orgel Ihre braosenden Klänge in

den weiten Hallen des Domes muß man selbst gehört haben, um ihre Wirkung erme^?f n

zu können. Tiefe Andacht .senkt sich dem Gottcsdienstbesucher ins Herz, wenn kundige
Binde die Register ziehen und die Orgel in ihrer ganzen Tonschönlicit und Tonfülle

'

nun Preise des Allerhöchsten die weiten Räume füllt. Die Orgel welche aus der OrgtUr

bauanstfllt von Martin Kprhrnhprfr*^r
,

Königl. Bayr. Hoforgel- Baumeister in Passau

stammt und ein Meisterwerk dei (Jrgelbaukunst ist , besitzt 'J'J klingende Register mit

5599 Pfeifen, 3 Manuale von C bis dreigeatrichenen g (^V 56 Tasten, da,s i'edal C —
eingestrichen d (4) 27 Tasten, 3 pneumatische Maschinen, 4 große Magazinbälge, sowie

dektrisches Gebläse and S neue Hochdruckstimmen mit 240 mm Druck. Sie ist mit
allen Neuerungen der Orgelbaukunst ausgestattet und ist das Werk das grSOte im
Königreich Bayern ezistimrende und das drittgrSßte in ganx Deataclüand.
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Verlassen wir den Dom und treten wir ein in den nicht weniger berühmten, im
14. Jahrhunderte erbauten Kreuzgang mit seinen 6 Kapellen, welche die Begräbnis-

stätten für alle edlen Geschlechter waren. Alles zeugt hier yon ehrwürdigem Alter,

alles Ton der hohen Entwicklung der architektonischen Kunst im HitteliJter. Die

älteste Kapelle ist die Ölbergkapello, die Familiengruft der Grafen von Ortenburg; sie

ist 1288 erbaut Die Krenzw^kapelle hat 3 Schiffe und wird in alten Urkunden als Dom-
harrengrabstitte genannt Soion ans dem Jahre 1393 beeftann wir ein derartiges

Sdhriftstück. Die Dreifaltigkeitskapelle enthält das Marmorgrab des Bischöfe Urban
TOO Trembach (f 159ü) und seine Familienstammtafel, außerdem eine Tafel, welche die

Namen und E^erungszeit der Passauer Bischöfe kundgibt Rechts kann man auch den
GniMitein eines IHntenUschOfl, passanisdien Hoftaarren sehen, des MHansgerl**, dann
kommt die St Heinrichs- und Missionskreuzkapelle, welch letztere im Jahre 1710 erbaut

ist In dieser Kapelle fällt uns das Namenverzeichnis der im Kriege 1870—71 gefallenen

Krieger aus Passau auf, ebenso wird hier zur österlichen S^eit das heilige Grab unter-

gebracht. Möge kein Besodier der 19. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen

Cäcilienvereins versäumen, wenn er nach Passau kommt, einen Teil seiner Musezeit der

Betrachtung der herrlich schönen Schätze des Domes selbst and des eben geschilderten

Ereuzganges an widmen. *

tu ArohiTen und BibUothekexi.

Angewandter „Hensorallsmus": Prfiftino der Einwinde geoen dtutlbta.

So lang der „Uensaralist" ') nur Theorie treibt, der «^aalist" läßt ihn mit einem fnriHea
Glelohmot irewAhren; wird er aber praktisch, d. h. gibt er werke heraus, dfe Ar die AimlUmuur
bßstimmt sind, dann ertönt der Ruf: Ein verdammnn^wnrdisreH Attentat ist soeben beengen wordeal
Die ^Rasnegna gregorüina" hat es panz offen herausgesatTt, mo letzthin wieder in Nr. 3—4, Spalte 200L
Der Mensurahst erfreche sich uiclit. auch seinerseits (Tie vatikanischen Melodien zu rhythmisieren!
Das wilre nicht mehr liturgischer Gesaag, nicht mehr Gesang der Vatikanischen Aasgabe. ,Mii
non si dien che nueMo r vofUo tumyico, Cttnto ddP editiotu vaticana". (Bassegna greg. 1909, Nr. 1—2, S. 66.)

Nicht anders handeln die amerikaoieeheii Vertreter der Soleemersebnla. Ich hatte, als der erste,

oder wohl richtiger, als einer der ersten eine Messe ans der VatOnidselien Aiuf{äe (das Requiem)
in mnsikaüschem Rhythmns erscheinen lassen. Man lese nnn die Aasdrttcke der Entrüstung darüber
in „Church Mugic" 19C){>, Nr. 4, namentlich den Brief des P. Wiidenschwiler, S. 171, aber anch den
weniger aufgeregten Artikel di-^ P. Htigle. S. 154. Auch europäische Leser dürfte eine Diskussion
iatereesierea; denn es werden iüer oud drüben dieselben Waffen ins Feld geführt. Ist ja P. W&denr

') ..Mensaralist" ief nicht der Name, den der Anhänger der Seksle des musikalischen Rhythmus
im Choral für sich gewählt hat. So nennt Ihn der Oegner. Der Name, richtig ventanden, braucht

Jedoch nicht abgewiesen zu werden. Trotz wiederholten Protestes wird allerdingH unter nMeaearaiis*
mns" viel&ch noch immer das moderne auf den Choral angeblich Übertragene Taktsystem verstanden.

MSB verwechselt das lateinische Wort ,.meH»iim" (Maß, Abmessen der Noten nach ihrem verschiedenen
pioportioncilcD Dauerwert) mit dem französischen „menire" und dem englischen „measutf iTakt). In

letzterem Sinne ist die Bezeichnung irreleitend und abzuweisen; richtig aber, wenn man sie in der
soeben beim Worte „menatiraf* gegebenen Bedeutung versteht. In diesem richtigen Sinne aufgefaßt,

diffeieasiert Ubri^eDS derAnadmek den nHensunüisten" nicht vom Solesmer «ÄtnalMten". Aneb der Letztere
meninriert, mißt wine Noten ab, nvr gibt er jeder Note eben nur ein and duMlbe Vafi, einen nnd
donselhon DauerwerL Und sollte man unberechtigterweise den Anhilnger der Schule des musikalischen
Rhythmus einen Kensnraiistcn in dem Sinne nennen, alH päbe er dem Choral eigentliche Takte,
weil eben solche, wenn aucli in .»ehr verschiedenart it;i'r F(irm und unrctjeliiiiidiii^cr Kolc;c , «ich aus

seinen KbytbmisieruDgcn herausschälen lasseo, so entgingen die Soiesniisten diesem Vorwurfe ebenso-

ironig. Soleimei lint seine dnreh Anfhngnikten gebimeten nwei» nnd draiglieibigen Notengmppen,

nniegehnifliff einander ablseende Pjrrrhichicn ( _ ) und Tribra li i. f _ ^^)» d. h.,

aineilnlieeh gesprochen, lenie */•- u»<^ *i,-Takio. Giulio Bas gesteht dies denn auch ia ganz klaren
Worten ein. („C^vrtk Musitf, Ul. Jahrgang Nr. 1, S. 30.) „ver Dntenchied swisehen taktmifiigem
5im modernen Sinne] und freiem [im Solesmer Sinne) Rhythmus besteht, sn^'f er, in dem Umstand, daß
in dem einen <dem taktmälligen) die rhythmischen Fllßc einander alle ähnlich sind. d. h., sie sind alle

/.wei - (i(ii r dreitt ilif^ je uai h dem zu Anfang der Kompusui iii einmal gewählten Muster, währeuil der

freie Uhythmus durch die Folge rhythmischer B'iiÜe von verschiedener Natur entsteht, bald zweiteiliger,

bald dreiteiliger. .\bcr die Natur der einzelnen Füße ist die gleiche in beiden Hb^thmusformen (ob

taktmiAig oder frei) ; daher können wir die Grundgesetze des Ehjthmus gleich gut in beiden Formen
studieren." — Wie die mregdndlBigea Takte (will man sie eüimal Takte nennen) dnreb den orientaUsdien
„Chronns" entstehen, sieho ia Houiy-BonTins Schiift: ^^Ober Cboralriijthmns* (Breitkoiil& Hirtel, Lrfpsig)

ti. 57 und folgende.
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Bchwilers Ausfall erößtent«il8 nichtö als funo „Verböserung" einer Vorlage, die iu pJner österrei-
chischen Zeitschrift; erschienen ist. P. Hügles Aufsatz, als derjenige, in dem vei-sucht wird, mehr
sachliche Gründe vorzabringen and dessen Fröfane deshalb auch mehr zur Klänuig der strittigen

Frag» bflitragan kann, sei sonidul der Oaganstaiid dieser neuen «BandgloaBen*.

P. Hfigle verurteilt den raensnralistischen Versuch sowohl vom prinzipiellen, als vom
praktischen Standpunkt aus. A. Vom prinzipiellen. Der Khytbmisiernngsversuch, meint er,

verrät die ünkenutuis der Tatsaclir, daß aar Choral schon einen Rhythmus basitzt und zwar einen
eigenen, von demjenigen der heutigen Mosik wesentlich verschiedeuen, weil der Choral eben selbst

eine von jeder andern wesentlich versehledeDe Mnsikgattong sei. Es sei dso von Grnnd ans ver-
kehrt, ihn erst noch rhythmisieren zu wollen. „Der Antor, so schreibt er, geb<< die nii historische

Idee auf, daß der „plain-chant" ein Krüppel sei tind nötig habe, seine Krücken vuu dt-r modernen
Moaik zn erborgen. Das i.st kurz der Uaupteinwand P. Hnglei.

Daranf maß zonftcbst erwidert werden, daß da^ienig», was man ^cadHaeh plain-ehant^
eantitt ptanut (woblbemerkt, Ich sage nicht: gregorianiselieii Gesang) nennt, wirklieh ein
Krüppel ist. Es muß hier wiederholt werden, was ich schon einmal In dieser Zeit.sclirift ausein-
andergesetxf habe. (Vergl. Mimicn snn-n 1908, Nr. 9—10, S. 1 12-- 117): Der gregoriauiBche Gesang
war, wie die historischen Doknineiue (Schrifstell'M und Neumenkodizes) <'.h beweisen, bi.s gegen
Ende des Ii. Jahrhunderts rhythmisch komponiert ond vorgetragen, d. Ii. er hatte Noten von ver-
schiedenem proportionellem Dauerwerte; dnnh das Aufkommen des mehrstimmigen Vortrags (Dia-
phonie, Organum), der so schwerfällig und langsam war, daß dabei, wie Hucbald bezeugt, die rhyth-
mischen Verhältnisse nicht mehr beobachtet werden konnten, ging der Rhythmus aber verloren:
(Irr Clioral wnrdf von dieser Zeit an in einem Teil»' rler Kirtwicu und Länder in lauter gleich-
langen Noten gesungen, in anderen wurde zwar noch in verschiedeneu Not«'uwerten vorgetragen,
aber ohne Kenntnis des früheren Rhythmus und dessen Einzelheiten. Von einem einzigen tradi-
tionellen Vortrag seit dam 12. Jahrhundert reden, heißt die Geschichte nicht kennen. (Siehe die
Beweiw hiefBr in JfmMs soera Nr. 9.)

Die Notenschrift gestaltete sich diesem Zustand der Dinf;'' enttipiechand, d. h. ihre Zeichen
ließen uicht mehr die ursprüufi:lichen proportioneil abgemessenen laugen und knrzen Noten erkennen.
Das ist der Cantu» ^ilnmts. plain-chant, wie er sich in den Kodizes des 12. Jahrhunderts dar-

stellt. Da non allein diese rhvthfflnsloflea Kodizes die Intervalle der Melodie mit Sicherheit
bezeichnen — die filteren, rhythmischen Neumenkodizes tun dies nicht, — so mußte selbgtver-

stilndiich die Choralkommis.sion bei der Vatikanischen Ausgabe diese Kodizes zur melodischen
Grundlage nelnnen. Da ferner die Mitglieder der Vatikanischen Choralkommission der Solesmer-

schule angehören, letztere aber bekanntlich sich vor den soeben erwähnten historischen Tatsachen
verschließt, so hat die Kommission die alten rhythmischen Handschriften und die rhythmische
Lehre der alten Choralscbriftsteller praktisch nicht in Betracht gezogen und uns in der Vaükana
nur das gegeben, was die Kodizes des 12. Jahrhunderts enthdten, d. h. das melodische Notenmaterial,
die Notenfolge der Melodie, aber nicht deren Rhythmus. Diese dörre, klipp und klar aus^^prochene
Konstatiernng mag die ,.Rasatgnti greg." (ver|.r!.'Nr. 1—2, Spalte ()3— 65) noch so sehr in llarnisch

bringen, die TatMche bleibt eben doch Tatsache. Wie ich früher schon einmal bemerkt habe,

wnrae übrigens in einem Zirkular, das die Päpstliche Choralkommission bei Beginn Ihrer Arbeit

eüiicen äpwiaUites xoachickte, denn aaeh ansdrhcklich mitgeteilt, daß die Bhythmnsfrage in der
Vaakana außer adit gelassen werde. Beim gegenwärtigen Stande der strittigen Frage wtlrde
eine autoritative Festsetzung des Rliytlmuts in der Tat die Herausgabe der Vatikana auf lange
Zeit hinansgesohoben haben. Die l.iarbietuut? der altt^hrwürdigen (iesänge in ihrer melodischen
Vollständigkeit, wie .sie in den Mss. des 12. Jahrhunderts vorgefunden werden, ist schon eine sehr

dankenswerte Gabe, die der gebildete Fachmann mit einiger Miibewaltung für die Praxis rhythmisch
dnriditen kann. Solennea tut ea In seiner Weise. SMTdiese Schule das Honopol haben?

Wenn wir Mensuralisten nun den Noten dieser vatikauisclieu Melodien entweder historisch

genau oder wenigstens nach dem mittelalterlichen Prinzip den Dauerwert geben, den sie vor dem
Verfall des Chorals hatten, d. h. Noten von verschiedener proportioneller Dauer, so entlehnen
wir diese Dauerwerte nicht von der modernen Musik, wie P. Hügle meint, sondern wir
geben dem Choral, d. h. dem EigentQmer nur zurflck was ihm gehört und er verioren hatte.

Umgekehrt hat ü^erade unsere heutige abendländische Musik ilir»' Notenwerte vom
alten Cliural, aus dem sie sich entwickelt hat, dem sie ihren Rhythmus wie anfänglich
die Notatiouswoise (Quadratschrift) entlehnt hat. Von wirklich wesentlichem rnyth-

mischen Unterschied zwischen liturgischer (Choral) und weltlicher Musik kann also wissenschaftlich

keine Beda teliu.

Das Gengto, in sich und in den Sdhlofifolgeningwi, reeht Tenrtanden, beantwortet in d«r
Wurzel alle Schwierigkeiten des P. Hügle.

Was P. Hügle nebst der Außerachtlassung der geschichtlichen Tatsachen irreführti iat dar
falsche Begriff, den er sich vom Wesen des lUiythmns bildet; er definiert den Kbythmns: ^EbM
Folge von Auf - und Abstiegen, eine .\rt Ebbe und Flut (a meeeation of rite» anä fatt», a etii»n M
and ßmri. Diese Dinge gehören der Melodie als solcher au, sie sind Vorgänge in der Reihen-
folge der auf - und absteigenden Intervalle, in der Musikphrase als solcher, die da anhebt, anschwillt

nnd sich gegen Ende herabsenkt: sie sind auch iu den Bewegungen des dirigierenden Armes; fie

gehören aber nicht zum Begriff des Rhythmus. Es kann etwas rhytlimisch sein ohne diese melo-
dbwhen Vorgänge aufkuweiien, m c B. der meladleloM TkommelBehlag beim Manch« der SoUatun.
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Machten abfir diese VorpränRo weseuflich den Rhythmus ans, so könnte kein Rliythmus ohne sie

existieren. Rhythmus in der Mu.sik ist Ordnung von Z eitteilen, und zwjir iiuinittelbar mittels

der Sinne auft'aßbare Ordnung. Es kann aber diese Ordnung nur durch zwei Mittel (vereint,

oder unvollkommener, einzeln) außaßbar gemacht werden, nämlich durch den verschiedeuen
Dauerwert und die verschiedene Stärke (dynam. Akzent), die man d«aZettteÖeD |^bt. (SIÄe
diA ausfiiJiriiclie Ht^gjündnng in Munca sncrn igOJ, Nr. 4, Randglossen.)

liag die gregoriauiacbe Musik in den Einzelheiten des Rbythmiu von der modernen Ton-
kmist Mch noch so Tenehleden sein, Mosik und Rhythmns sind sie «Nik beide und es mlteeB daber
die wesentlichen Element« des Rhythmus beiden gemeinsam sei«.

Die oben gegebene Definition entspricht dem althergebrachten Be^if des KhythmoB, wie
ihn schon die alten Griechen lehrten, die bekanntUeh ao feinen rhythmischen Sinn besaßen; so
haben die Musiker aller Jahrhunderte den Rhythmus verstanden und geübt Will man sich gegen-
seitig verstehen, so muß man den Aasdrücken ihre durch den Gebrauch fixierte Bedeutung belassen.

"Will also die bolesmerschnle von etwas anderem sprechen, von den melodischen VoreJingeii, die

P. Hügle erwähnt, so sollte sie dafiir einen andern Namen wählen. Ich weiß wohl, daß sie Eiu-
spmch erheben wird gegen das soeben Auseinandergesetzte als eine angenügende Auffassung ihres
sogenannten Rhythmna; vermöge einer eigenartigen Verwechslung vermengt sie nämlich mandien
Vorgang des eigentlichen Rhythmus mit der Sache, die sie Rhythmus nennt, nnd so Ist der Ver*
wirrung kein E!nde. Dom Mocqnereau mutet denn auch den Musikern wiederholt zu, daß sie sich

einer Wiedergeburt, eiuer Neuerschaflfung (recreer) unterziehen, falls sie in die esoterischen Lehren
der Schultz verständnisvoll eindringen wollen. Immer eine sehr verdächtige Sache, wenn tausend-
jährige Begriffe plötzlich als falsch hingestellt werden und nagelneuen Theorien Platz machen
sollen, und wenn erprobte Fachmänner trotz jahrelangen Hin- nnd Herstreltens von solchen neuen
Anfetellnngen immer noch nichts verstehen können!

P. Hügle tadelt dann, daß „der einen einfachen Note der \'atikana verschiedene Dauerwerte
Miertellt werden: '

t,
'
4, '/n asw." Dasselbe empört das äqualistische Empfinden Sandhu^es in

«Gregmbaiache Rnndschan'' im, Nr. 3, S. 46. Ein dritter im Band will eich ftneh noch aoa den-
selben brSehigen Metall ein Siegfriedsschwert gegen den verfaaBten HensnnlisnvB schmieden:
P. H. Clemens im holländischen „St. G reKorius-Blad" 1909, Nr. 3, S. 31. Nun, die Vatikana gibt

ja, wie wir gesehen haben, den Noteiiwert nicht an; einer und derselben Notenform können also

ganz verschiedene Dauerwertt- entsprerlieii. Piv-'^ sthen wir in der Tat, .sobald wir die Neumen-
kodizes zum Vergleich herbeiziehen; nicht nur sind in denselben verschiedene rhythmische Neumen
für eine und dieselbe vatikanische Notenform zu finden, sondern derselben Ncume ist hier ein Länge-
zeichen, dort ein Zeichen der KUne beigefügt P. Hflgle nud Herr äandhage nnd P. Clemens
sollten das wissen.

Meine Requiemausgabe will flbrigens keine historisch-kritische sein; ich habe über mein Ver-

fiduran durch mehrmalige Erklimngen in Artikeln nnd anadrficklich wieder in Titel und Vor*
bemerknng zur Mism gregorima J«, Op. 88, Nr. 1. keinen Zweifel gelassen. Es sind vor allem
künstlerische Kück.sichten , die mirli leiteten; icli hatte also größere Walilfreiheit bezüglich der

Notenwerte, als wenn ich mich genau an die ursprünglichen Länge- und Kürzezeichen hätte halten

woUeo. Es genOffle vielflidi die Änwendnng des von dem GberalkomponistMi befolgten riiythmisehen
Pibizips.

B. Ich prüfe nnn die vom praktischen Standpunkt aus in vier Punkten geordneten Einwürfe
P. Hllglei.

1. JKeine feststehende Norm zur Bestimmung des Wertes der vatikanischen
Noten." — WoDte man sich mit einer historisch-kritischen Ausgabe begnügen, so ließe sieh,

wenigstens in manchen Punkten, wohl eine Norm feststellen; für eine freiere rhythmische Bearbeitung
^erungB nicht Mnn mnß hier eben, wie in so vielen anderen Dingen, das Beste wählen, bcKW.
nnter den Tersdiiedmen dargebotenen rhythmischen Bearbeitungen diejenige, die man rar die

künstlerisch schönste und die zweckmäßigste hält (Jibt es doch selbst in den solesmistischen Aus-

Saben keine feste Norm trotz des hier die Sache so sehr ei leichternden Prinzips des (Tleicliinaüi's.

[acht ja selbst Don Mocqnereau (in ..Easscgna ifregoriana" 1909, Nr. 3 4, Spalte 1.181 darauf auf-

merksam, daß „allein schon die Intonation des Vatikanischen Ondo /.vier (solesmistischen) Ausgaben
(Pustet, Schwann, Dessain . Desd^e) entnommen, vier onfthnliche Lesarten und swar netreft des
alleinigen Daaerwertes der Noten uns eibt."

2. „Infolgedessen kann die Benutzung des Chorals (das Choralsingeu) nie all-

gemein werden." -— Das folgt nan dnrdienB nicht. Eine und dieselbe Interpretation des
Chorals wird nie allgemein werden können, zugestanden« oder richtiger: trannrat. es mag
dahingestellt bleiben; denn absolut uDmüglich, bei gutem Wulen, wSre eine Verständigunp^ nicht;

die Cho ral pfl ege, der Choral selbst kann so nie allp:emeine Verbreitung finden, dan muß
verneint werden. Beethovens Svmohonien werden trotz ihrer genauen Notation auf verscliiedene

Weise seitens der verMbledenen Diiigentoa vorgefllhit, aber vetbreitet alnd sie in allen beaieren

Konzertinstitnten.

3. Der Choral im musikalischen Rhythmus kann nicht allgemeine Verbreitung

aich dnrch die elementarste Einfachheit ansseicbnen.'' — Erstens, es ist eine geschicht-
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liehe Tatßacbe, daß der ^egorianisclie Gesang mit seinem musikalischen Rhythmus im Mittel-

iüter ialirhnndertelang w i r k i i c b allgemein verbreitet war. Zweitens, welch nnkünstlerischc
nnd der Würde des Gottesdienstes senr wenig entsprechende Gesinnong gftbe der knnd, der sich

wirklich mit einem solch radimentftren Singen znfrieden geben wollte, wo er es leicht besser machen
könnte! Drittens, drr musikalischo Rhythmus, obwohl weniger einfach als der Kindei^rten-
Bnchstabierrbythmus im Gleichmaß der I^oteu, ist in der Tat mcht schwer. Vermöge der Plastik,

die er den Melodiei) i^ibt, prägt er sie erst recht ein, macht sie verständlich und dementsprechend
leichter. Der an Kultar zarttckgebliebene Orient ist Ja imstande , seine liturgischen Gesäuge im
musikaUaeh«! Bbythmns zu singen; selbst die wilden vMker singen ihre Weisen in Terschiedenem
Notenwerte; unsere kirchlichen und weltlichen Volksgesänge sind so rhythmisiert, ia noch mehr, sie

haben selbst in Takt gebrachten musikalischen Rhytnmus. Mehrmals m der Woche höre ich selbst

die Kinder einer ganzen Pfarrschule ohne Direktion in den Kinderbänken mit spielnnder Leichtie-

keit das Bequiem im £hythmas der verschiedenen Notenwerte singen, und ich sollte trotsalledem die

'ObenMttgmiff gewinnen, dieser BhythmiiB ad praktlseh nicht dvrehlBhiter?

4) Um konseiineiit zu sein« Müßte auch der Priester am Altar nacli dieser
Methode singen. .Man stelle sich da die Empfindungen des gläubigen Volkes vor! etc."—
Non, es trifft sMi, daß ich soeben ein Hochamt gesangen habe, ich gestehe, dafi ich es im wirk-
lichen Rhythmus getan habe. So lange ich Priester bin, habe ich ttberhannt so gehandelt. Anch
alle Priester, die Ich Gelegenheit hatte zu hören, haben ie nach dem Maße ihrer musikalischen
Fähigkeiten die Altarmelodieu der Medlzäa in verschiedenen Notenwerten vor(?f traffeu : nnd ich kann
in alier Wahrheit sagen, daß in all den Ländern, wo dies stattfand, ich nie gehört habe, daß das
gläubige Volk an diesem Rhythmns Anstoß genommen hat P. Hügle gebraucht den Ausdruck:
Moderner Bhythmna, und meint damit wohl die Einrichtung in regelmäßigen modernen Takten.
Der Choral hatte nnserea Wteens nie eine wIehe Einrichtung und auch die Meaaondiiten geben
ihm keine solche, sondern eben nur Noten von verschiedener proportioneller Dauer, was wanrlich
nicht dasselbe ist; es können die Noten verschiedene bestimmte Dauer haben, ohne in modernen
Takten gruppiert zn sein.

Nun zu P. Wädenschwilers fenrierem Herzenserguß! („Church Mtixic" S. 170). Er ist eine
ihetorische Erweiterung der Sandhageschon Kritik in „Gregorianische Rundschan" 1909, Nr. 3) mit
Befftgun^ pi-rsiiriliclier Vorwürfe und Verdüchtif^nnffen. In Verbindung mit der Tätigkeit der
Mensnralisten und .speziell der meinigen spricht P. Wäae.nschwiler von Protestanten, von Lnthers
Grundsatz. Er bezweifelt nnd Mit es für eine Ironie, wenn im ProspektUB meines Requiem
von Gehorsam dem Heiligen Vater gegenüber die Rede ist and vom Wunsch, die Einflihmng der
Vatikanischen Ausgabe zu fördern; er kann nicht nmhln, anzunehmen, daß wir UensnraUsten ietst

nur henchlon, wenn wir uns für die Vatikana bemühen; ja gleich „hysterischen" Engländern,

welche von tjOOOü deutschen Mausergewehren träumen, die in London zur dereiustigen Übermmpeloug
Englands verborgen liegen, erblickt er allen Ernstes das Gespenst einer Verschwörung swfaclien
Mensnralisten nnd Medizäern') zum Sturze des Lieblmgswerkes des Heiligen Vaters.

Und all dieses Zetergeschrei gelegentlich einer reinen Knnstfrage, in Sachen einer einfachen

rhythmischen Interpretation! Braocht es solchen rein ans der Luft gegriffenen Verdfichtigongen

lud Minnspinaten genntther einer emstlichen Erwiderung? Es mnO nm eine Konatamieht wirk-
lich seUeeht bestellt sdn, wenn man sich genötigt sieht, zu ihrw Verteidigung zn lolAan Kampf-
idlleln seine Zuflucht zn nelimeti

Zu Mosikalischerem übergehend bemerke isb zonächst, daß P. W. notengetren meine rhyth-
mische Fassung des stark melismatischen „Dum veneria im BeqtHem als Vogelscheuche abdbvckt.
Es soll abschreckend wirken. Man ist allerdings nicht gewöhnt, den Choral so vor sich zu sehen,
wie man ihn faktiscii singt, ohne sich von den Notengestalten, die den wirklich Gesungenen entr

sprechen, Rechenschaft zu geben. Es liegt im orientalisierenden Choral manches, das bei unserer

segenwärtigen europäischen Mnaikpflege befremdet. Durch die genaue, klar vor Augen liegende

Notiemag kommt dies uns mehr nnm Bewußtsein. Idi will nnn dassellM ,Jhm vmm^ in den

Als Hauptmedizäer wird dem P. W. wobl Monsignore Dr. üaberi ^Itea. Wenn nun der letztere

in seber „Mutka mcra" meinen Artikeln Raum gibt, so kann diese Teibahme flir die Meosuraliaten,

bcr.w. das Offenhalten der Spalten seiner Zeitschrift fOr mensaralistische Stimmen, so wenig als eine

„ganz plötzliche" („all atonce'') und ein ADzeichcn eines angeblichen Komplotts gegen die Vatikana
angesehen werden, als lange bevor noch man an eine Vatikana nur denken konnte, die „Mttsica sacra"

und das „KirchcnmusikaliEiche .Jahrbuch" menHuraliHtisrhc Aufsätze aus der Feder P. Gietmanns brachten.

Ich erwähne im ^KircbenmuBikalischen .rahrburb" lt!96, 8. 60, den Artikel „Bhythro. Gliederung des

Chozali; 1898, S. 128: i»Neuere ühoralstudien'' ; 1808, S. 183: ^echevrens Le§ vnuet mäadiaptgoritmmf'
in fßtmea taertf* 1696, Nr. 11: „Der oratoniehe Rhythmns in Chond," Nr. 18. „Der Rhythmoa de«
ApracbgeAanges;" Nr. 14 „Der Rhythmus de« grieehischr n KirrhengcsaDges;" Nr. 2'^ „Kinzelnes über
Eigenart und Vurtraq: des alten Chorals," I>anials, wo man in (itn verschie^lenen obwubl nicht bestimmt-

pn»ortionell notierti-n Iliiucrwert«' di r Midi/iia riruii j^rui^son uiiisikalisthen RbythmuH bcsail (iinl iles-

nalb die Khjthmusfrage nicht wie jetzt, bei der rh|tbiiiuälo!>en Vatikana, eine brennende war, bat man
dieeea wAx grUadlichen und wiBseBiehutliehen Artikeln nicht die verdiente Anfmerkaamkeit geschenkt.

Es lohnte sich nun sehr, das Yeirihunte aaehsnliolea. Wahrheitsueheade ÄqaaUsten wOidea ihre Vor»
urteile ablegen.
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Notengestalten beKchreibpn, die Franz Witt in der Orgelbegleitnng des (h-ditiarium Misme verwendet,

d. h. o fOr den längsteu Ton, ^ für den mittelwertigen, J für den kürzesten. Wie sieht nun die

Staneau?

8!B - - - cu - lum per i - - giicin.

Wo bleibt non die WftdenBchwilencbe Vogelscbeuclie? Gesängen würde obiges aber (nach
meiner a5jährigen Erfahrang m nrteflen) geradeeo wie ieh es in meinem Btquim fOn Ange klar'

gestellt habe.

Herr Sandhage (in der „Gregorianischen Kundschan") hatte «nicht begreifen künueu, warum
ich auf halbem Wege stehen geblieben bin und nicht auch noch Taktstriche hinzngesetzt und ^4
oder '/« davorgeschrieben habe." Noch metronomische Angaben — ar hAtte anch die verschiedenen
Vortnignddien, wie p, tuf, f and erwUmen kSnnen — .and der moderne Choral
Wire (lann fertig in Frack und weißer Weste, Zylinder nnd Glacehandschnhen". P. W. , drr dem
Hetni S. auch iu der Anfühmng eines mosikalischeu Beispiels nachgeahmt hatte, ahmt ihm auch
Uar naeh, aallMt der Zylinder — bei P. W. ist's ein Pariser Hat neuester Mode — fehlt nicht.

Was nun die beiden Herren hier ironisch vorschlagen, wäre in der Tat ganz praktisch mit
Ausnahme der Taktstriche. Wir haben es hier wieder mit Vorurteilen zu tun. Das Verpönte
liegt übrigens schon vor. In der in vieler Hinsicht vortrefflichen „Neuen Scliule df-s Choraltrojiau^p.s"

des P. Joltner, 0. S. B. (S. 217—230), sind sehr viele Vortragszeicben leibhaftig zu sehen. Und
man bat sich darüber nicht entsetst Abarnstllrllch: Quai Ueä Jovi, fM» Uett hovi. DarMMmmlilt
könnte das nicht ungestraft tun.

Wo immer Choral schon gesungen wird, wird er je nach der melodischen Stelle in verschiedenem
Stlrkegrad, in verändertem Tempo, bald etwas drängend, bald verlangsamt aufgeführt. Was also

talaifihiich bei der AaflUhmng vor sich geht und vorgehen muß, soll anders der Choral natar- und
knnstgODftß vorgetragen werden, das dtuf anch sdnntlich verzeichnet werden, und das darf nicht
nur geschehen, sondern es würde zur Erleichterung der richtigen AnfTassung nnd Hilfe fdr das
Gedächtnis des Sängers mit Nutzen aufgezeichnet werden, gerade wie man in der sonstigen Mnsik
zu diesem Hilfsmittel seine Zuflucht nimmt. Sind denn unsere Chorsänger plötzlich so große
divinatorische Künstler, sobald sie vor Choralnoten gestellt werden, daß ihnen die üblichen Hilfs-

mittel da überflüssig und gar hinderlich wären? Ist nicht vielmehr das ansdmckslose, mechanische
^ekhgtUtig» Abaingen des Chorals teilweise gerade auf den Umstand orsttchUch »urttckniitthren, daß
nnsein Cboridter b«n Choral-AschenlMrOdel ndi nicht die Mlha nnd Zeit n^men, dm Stngeni der*
gestalt unter die Arme zu greifen? In den ältesten Neumenkodizes erMicken wir eine ganze
Anzahl Vortragszeichen in Form von Bnchstaben usw., der heutige Clmralist aber muß von
Fall zu Fall die Vortragscbattieruiigeii iminuvi.sieren. Anf weiclier Seite liegt die größere Wahr-
scheinlichkeit richtiger V'ortragsauftindnng, anf Seiten des improvisierenden, vielfach musikalisch
angebildeten Sängers, oder anf selten eines alle Umstände mit Mnße nnd musikalischem Verständnis
ttborlegenden «nten Heransgebers? Selbstverständlich bleibt dann noch, wie bei jeder anderen Mnsik,
kftttsmrlBdie Freiheit nnd Spielraum genug für den jeweiligen Dirigenten nnd Sänger.

Warum wir unsere Schule diejenige des musikalischen Rhythmus nennen? —
P. W. sieht darin ein starkes Stück Anmassnng nnd meint, wir t&tan es, vm aaradanten, daß der
oratorische Rhythmus nnrnndkaliseh sei Nient so: nnd hfttte P. W. die Sclnrfften P. Beehevrens
nnd anderer Mensuralisten iifiher studiert, so wüßte er, daß es geschieht, weil der Rhythinns nach
der Lehre der Mensuralisten aus dem Wesen und den Anforderungen der Musik selbst
sich ergibt, im Qegensats aam oratorischen Bl^fthmns, der aish angeblich ans dem Text
herleitet.

Aber trotz unserer Gegnerschaft zum System des Gleichmaßes bleibe es wahr,
daß der .*lqual i.stisclie (Jhoral, von den Sole.snier Mönehen gesungen, schön klinge. ^

Nun ja, schöne Stimmen, laug aneinander gewohnte, fortwällirend in Ül)nng stehende fromme Sänger,
In klösterlicher Gewandung nnd Atmosphäre, werden in V\>rbiudung mit uen kirchlichen Zeremonien
Stets Eindruck machen, äelbst eine einfache Tonleiter ans der Kehle eines großen Sängers entbehrt
nickt einer gewissen SefaHiiiieit; wirkt derselbe Silber aker nicht noch ganz andere, wenn er eine

gitt rhythmisierte Melodie verträgt I

Es warde von sehr gescbtttzter Seite geschrieben: Das System des clelchen Danerwertes
gleldier Noten — worunter wobl Noten von verschiedenem aber proportionefl-bestinuiiteni Daner^
wert verstanden sind - verunziere den Choral, nehme ihm seine Schönheit und seine
Kraft nnd widerspreche seinem ganzen Wesen. Wie könnte wohl diese Behauptung bewiesen
werden? Daß diese oder jene Bearbeitung nach diesem System so etwas bewirken könne, das ver-

stehe ich; daß aber das System selbst es tue, das ist mir ganz onverstttndlich. Wie könnte näuUch
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das eigene Prinzip, nach welchem eine Sache geschaffte wnide — und der ursprüugliche Choral-
rhythmus hatte ja proportionell-bestiiiinite Werte — dem ganseii Wesen dieser Sache widersprechen
nnd sie verniizieren? Und abgesehen von dieeem historischen Faktnn, was hindert dann, gerade
dieienigeo Notenwerte für die sc liriftliche Darst» lliiup: zn wülilen, welche der Melodie ihre Scliimheit
und Kraft verleihen und die in der AusfülmiriL' wirklich beobachtet werden? Denn iu der konkreteu
Ausfüllrang sind es jfdcsniai bestimmte Werte. Und kann denn nicht di r Chorulist, wie jeder
andere Sänger ia jeder anderen Masik sein subjektives tcmjio rubato anwenden, falls er es flir

künstlerisch berechtigt hält? Die tom Uensuraliuten ihm dargebuteBiB rhjÖinisdien Werte sind
ihm dann, will er es ahsolnt haben, was diejenigen der Medizila ihm wann; er hat den freien
Rhythmus im Sinne der VedizRa.

Von nicht weniger liocbgeaclitcter Si ite warde dann die Meinung geäußert, behufs schönen,
fließenden Vortrags des Chorals müüton unsere Sänger an die Qaadratnotenscbrift gewöhnt
werden. — Ich furchte, daß diese Anschauung unsere neue Lage außer Ange läßt, die Lage nämlich,
In die nns die keine ruythmiRcheD Werte bieteode Vatikana versetzt. Man lebt nnd denkt immer
nech in nnd mit der altgewohnten Medizfta, in der die Bearbeiter ihre langen und kurzen Noten
unbewußt nach dem System des musikalisi heii Eliythmns. unter dessen Flinfluß sie standen, ein-

ferichtet und von neuem den Choral gegeben liatten, una zwar so, daß auch die Textunterlage
lesen Rhytiinius unterstützte. Ganz anders ist es aber mit der Notation und der Textunterlage

der Vatüdina bestellt, bei welcher die äußerlich verschiedene Gestalt der Noten nicht die innere
rhythmische Beschaffenheit anzeigt usw. Warum singt man denn die Vatikana meistenorts aas den
sogenannten Bhythmisiernngen in modernen Noten? Eben weil die ChotaUurtation des 12. Jahr-
hunderts (d. h. diejenige der Vatikana) rhythmisch unzulänglich itit.

Und hier freut es mich, einmal mit Dom Mocqnereaa fibereinstimmen zu können. In „Ransegna
frefforiarm" Nr. 3—4 weist er das von mir nletst Gesagte sehlagend naeh; und jeder wird io
)om Mocqaerean, trotz seines TisionMren RhythmnssTstems, den groDMi Kenner nnd Liebhaber des

Chorals anerkennen, der gewiß niclit geneigt ist, das dem Choral eigentümliche und notwendige
herabzusetzen uud daranzugeben. Dom Moc<iuereau zitiert für seine Ansicht einen andern ebfufalls
sehr angesehenen Choralkenner, Dr. Mathias. Ich will ihm hierin folgen. längere Zitat aus
der (Straßburger) Cäcilia 1006, Nr. 3, 8. 37 und 39 ist in der Tat sehr leseuswert und aktnell: and
Wenn die Linzulänglicbkeit der Jetsq;eQ Choralnotenschrift sich schon für den Vortrag Im Gleich-
maß ergibt, dem Dr. Hathiaiy wenn aich etwas frei, haldigti was maß es erst sein, weon man nicht
in lauter gleiehknrsen Noten singen will?

Dr. Mathias sehn ibr also: „Wie oft muß man wahrnehmen, daß sonst wohlgeschulte Sänger
vor einer Choralvorlage wie ratlos dastehen, selbst wenn ihnen die Choraltonsclirift kein Rätsel
mehr ist. Ihr Choralvortrag sticht vor ihren übrigen gesanglichen Leistungen ab wie das nächtp
liehe Dunkel vor dem hellen Tag: Es ist ein kraft- uud saftloses Gesinge, ein zaghaftes, unsicheres
Wanken und Sehwanken durch die Reihen der TQne, das sich jeder normalen Phantasie als das
gerade Gegeotaü von einer Hebung oder Verklärung des litnrgischt n Wortes darbif ten muß."

„An der Vorbildang des Sängers kann es nicht liegen. Noch weniger an der Natur und
Besdiaffenheit des Choraß. Wie eigenartig dieser in mancher Beziehung .sein mag, er steht mit
Jeder anderen Gesangsform auf einer und derselben musikalischen Basis und stellt durchaus keine
wesentlich verschiedenen Anforderungen an die ausführende Kraft. Au der erwähnten Unsicherheit
kann nur die Unbestimmtheit der Choral vorläge, dif Uuzulänf^lichkcit der Choral-
tonschrift schuld sein. Während der heutige Sänger von Jeder Vorlage genaue Auskunft über die
melodische und rhythmische Gestaltung der za singenden Melodie erwartet, bietet ihm die spät-
mittelalterliche Choraltonschriit. wie sie heute noch zn Ehren besteht, das rein
Melodische der Choralmelodie nnd vom Rhythmischen, wenn wir von den Ziemoten nnd
•Formeln absehen, nicht mehr als die Gruppierung nach Sätzen und Satzeinschuitten.
Sie schweigt völlig über das rhy thniiache Verhältnis der Einzelntöue zu einander,
dessen geuaut- Eiulialtung schou beim .Solo- noch mehr aber beim Chorgesang die u ncrlässlicbe
Vorbedingung eines sicheren, bestimmt ausgeprägten und darum auch ausdrucks-
f&higen Vortrags bildet." „Dieses rhythmische Verhältnis der Einzeltöne nach Länge uud iHchwere,

nach Damr nnd Wärme, naeh Qaantit&t nnd Qualität betrifft aber, sagt Dr. Mathias, das Wesen
der Choralmelodie edbst." t^ZweifiBl kOnnen sieh einstellen, wenn Uber einer Silbe mehr als drei
T9ns erklingen sollen. Nach liüclistens drei Tönen stellt sich nämlich erfahrungsgemäß für den
Sänger das Bedürfnis ein, mit der Stimme irgend einen neuen Stützpunkt zu gewinnen, seiner

Stiniuu' einen, wenn auch nocli so lei.sen und unmerklichen Xaelidnu k zu irehen." [Wie es hier dar-

ge.stellt i.st, paßt dies genau nur für die Noten im Gleichmaß, die ebenJe eine Zählzeit darstellen.

Bei verscliiedenem Werte der Noten können mehrere Noten anf dne Zählzeit kommen oder nm-
gekehrt kann die Notendaner aich über mehrere Zählzeiten erstrecken. Das Bedürfnis nach neuen
ttttzpnnkten hat die Zählzeiten zur Ba.sis, nicht die einzelnen Noten.] „Sind ihm diese StUtzj^nnkte

nicht von vornherein gegeben, dann Ic^'t er sich selbst solche aufs Geratewohl während des Singens
fest. Manchmal ist seine W^ahl eine ijlückliche, sehr oft ist sie es aber auch nicht. In jedem Fall

ist sein Vorgeben ein plan- uud zielloses, er muß sich vielfach dem blinden Zufall anheimgeben,
und daher das Unsichere und Zaghafte und Unbestimmte im Vortrag. Sollen mehrere Siiuger gleich-

zeitig soldie unbestimmte Notenreihen absingen, dann steigert eich natfirlicb diese Unsicherheit und
Verschwommenheit. Jeder legt .-^ich möglicherweise die Stützpunkte anders znrf-cht. Was der eine

betont, läßt der andere unbetont, worauf der eine sicli .stützt, darüber geht der andere leicht lünweg:
ein beständig sieii lähnundes AbmOhmt ohns FirbSt ohne 61«u, onne Leben, ein nndefiuierbsreB
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Gewackel! Solche I&n^ren Tonreihen mässeD also onbedinf^ rhythmisch gegHedert nnd gedeutet
werden."

Dom Moqoereaa iögt bei: .Nie hat man eiu streDgeres Urteil über die Cbonünoteuschrift
Ktilllt.* Und er liilt es Ar gerecht.

Canisina^CoIlege, Bnffalo N.-Y. Ltdwig fionvin, S. J.

Nachschrift der Redaktion. Die „Rhythransfrapr«" ist immer noch offen und weder nach

mnsikalibcher noch nach historischer und ästhetisdier Seite klar nnd sweifellw; mau kann ea noch

wagen, die absoivte OMchwertigkeft der Noten vnd KoteDforaen des Ondamle VaHasmm m
bezweifeln. Allt dkeem einzigen Grande hat die Bedaktion keinen Anetnd genommen, die Artikel

von F. Df^ilifvrens nnd P. Gietmann schon lang*» vor dem Erscheinen des GraduaU Valicanum nnd

die Arbüiicu P. Bonvins anch nach Pablikation derselben aufzunehmen. Die von der gegenwärtig

fttbrendeu Paurtei Intendierte Pnode im Vwtns der traditiooellen Ifeledlea kenn nnrnSfrüdi als

dellnitive.s Endresultat gelten, sondern es nuili jene Freiheit gewahrt werden, die dem musikalischen

Denken und Fühleu der Nationen in allen Jabrhnnderten gewahrt war nnd bleiben wird. Jene

Indlridnalltlt, welelw bei der Deklamation dee liturgischen Textes an tage tritt, wenn der eine dte

Worte nnd Silben lantriehtfg^ abliest und zerhackt, der andere aber mit Verständnis des Inhaltes,

mit gehobenem Tone, nach dynamischer und rhythmischer Sfite sch8n deklamiert, mnß ja auch auf

die Melodie übertragen werden können. Wenn aber Personen in solchen Auseinandersetzungen eic

Komplot gegen den Willen dea HeOIgen Vaten erbileken, mit Dennndatlooen drohen nnd Ketaerei

riechen, dann überschreiten hu- die Gesetze dos Anstandes und der Gerechtigkeit, ja yio verurteilen

sich selbst, trotz üeberhafter Beteuerung der Wahrheit und absoluten Kichtigkeit ihrer nukUustle-

rischeo und selbetkoniitmierten Gesetze. Die AnktoritAt des Gesetzgebers soll nnd muß gewahrt

werden, das wird bei der Generalversammlung in Passau zum Ausdrucke kommen, wie e» in Eich«»

stätt der Fall war (siehe unten S. 9\ Antrag.) Wenn aber die Ansführnng der Gesänge des

ßraduak Yaticanum nicht so rasche Fortschritte macht, als es der Heilige Vater, die Bischöfe und
der Cieflkttverebi wttnadien, bo Hegt die Ureadie hanptiicUieh In der noch nldit geßtetn Bhythmna-
und Deklaniatinusfrage, die voraussichtlich noch mehrere Stadien durchlaufen muß, bis sie auf

dem Punkte angelangt ist, der als ^der roheade Pol in der Erscheiuaogen Flacht' begrüßt

werden kann. —^- F. X. H.

Nachklänge von der Haydn-Zentenarfeier und dem musik-
wissenschaftlichen Kongreß in Wien (25.-29. Mai).

Keine flatternden Fahnen und riesenhaften Plakate, keine rauschenden üiu^üge

verkfindeten dem erwartoogsfroh gestimmten Besacber der alten Kaiserstadt an der
Donan den Hlanz jener denkwürdigen Tage des 26. bis 29. Mai 1909, in welchen das

Gedächtnis an einen der größten and treuesten Söhne Österreichs gefeiert werden sollte,

die Erinnenuig an eine der lenebtendsten und synipathisdiesteii Eneheinnngen der
gesamten Hosikwelt: an Joseph Haydn, dessen lebensfrohe, jugendfrisclie Kunst das

erste Jahrhundert ihror Geschichte mit wahrer ^Vnnderkraft überdauert liat und die

nun si^esgewiß sich anschickt, den Wettlanf mit der Moderne auf eine neue grolle

Distami kin anftneehmen — einem zweiten Jahrhundert, oder noch mehr: dar Ewig-
keit PTitcPE^en. Unvergänp:lich ist Tlaydns Kun5?t, unvergeßlich, «"wi^-^; das sa<:^en nicht

bloß die auserkorenen Freimde und Verehrer, das geben auch diejenigen zu, die den

Heister im Vei^leiehe m den Nenerani „altmodisdi'' finden. Denn Haydn ist der Alt-

meister der instrumentalen Form, der Be^ünder der modernen Instrumentalkunst, und
eben rieswegen if^t sein Name mit den Geschicken der Tonkonst, mit der Qeschicbte der
Musik tür alle Zeiten untrennbar verknüpft.

Schliclit nnd einfach sei im folgenden erzfihlt, was sich zar Zeit der Wiener Fest-

läge vor den aus aller Welt herbeigeeilten Teilnehmern, tü äeuea TW allem die zahl-

reichen Kongrcssisten gehörten, abspielte. Tausende von Händen waren rege, das große

Werk würdig zu Ende zu fahren, in den Konzert- und Probesälen, im Theater und in

den — Kirchen listete nnd jat»]ierte es allenthalben; ein einzigartiger Hymnus, dessen

schwellende Akkorde, von den Fittichen der allgeniclnen Begeisterung i;^etragen, gar

freudig zum Hiiniiiel emporstiegen. Drüben aber, in der Nähe der sclilanktürraigen,

herrlicheu Vutivkirche blickten die düsteren Mauern der Universität ernst und ver-

mindert auf das regsame Volkchen herab, das von Kirche in Kirche, von Konaert m
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Konzert, von eineni Kmpfaug zam andern rannte, um schließlich auch noch Zeit erübrigen
zn sollon fOr den Besuch der zablieidien wissensdiafQidieii Vorträge, die auf dem
srliwarzon Brette des düsteren Hauses angekündigt waren. Kongreß! ,,Wer zählt die

Völker, nennt die Namen, die gasüich hier zusammenkamen!" Und wie würde Haydn
gestannt haben, hätte er an aefnem Wiener Ehrenfeste wahrgenommen, daß nicht die

Tonkunst allein es ist, die in diesen Tagen die Menschen beschäftigte, sondern aadl
die Musikwissenschaft — ein Gebiet, das ihm zu Lebzeiten noch völlig fremd war.

Am nächsten Tage, naclidem ich im Hofoperntheater Richard Straußen? ^Elektra"
gehört hatte, begab ich mich zum Begrüßungsabende ins Bathaus, wo sich an den Spitz-

bogen der VolkshaUe die Sehallwellen der InatiKen Jodler braehen, die von etnem Minner-
chore, einem pcmisrhten Chore und mehreren Solisten unter der Führung dfs bekannten
Volksliedforschers Trofi^sür Pommer herausgeschmettert wurden. Brausend, wie aus dem
grünen Walde, kamen von dem steinernen Geäst die Klänge an das durch die Disso-

nanzen der „Elektra" -Musik g^r fürchterlich malträtierte, nun wieder frendig auf-

horchende Ohr zurück, daß einem das Herz im Leibe lachte. Wie froh war ich, der
.Elektra" entronnen zu sein! Die bei ihr „gewonnenen** Eindrücke mit in die nicht-
lidien Tränme Mnüberznnehraen, iräre h&ehst nnvorrichtig gewesen. Schon beim Über-
fliegen des Textbuches schaudert man; um wieviel mehr erst bei der Aufführung, wo
ein auf 120 Mann verstärktes Orchester die gräßlichsten Kakophonien, die teuflischesten,

grellsten Klangeilekte an den Mann bringen muß, wo auf der Bühne ein großes Schlachten
vorbereitet wird, ein nnhehnliches Schreien, Quieken, Stampfen die Luft ersebttttert —
man erstickt fast unter dem Drucke der unlieilgeschwängerten Atmosphäre, dfo sich

nm den Palast Klytämnestras und über den Zuschauerraum zusammenzieht.

Am Dienstag b.igannen die offiziellen Feierlichkeiten mit einer von Sr. Exzellenz

dem Herrn BIsehof und Hofbnrgpfarrer Dr. Laurenz Mayer in der K. E. Hofburg-
kapelle zelebrierten Poutifikalamte, bei welchem Joseph Haydus „Mariazeller" -Messe zur

AnfFuhrung gelangte, exekutiert, von den Hofkapellsängern unter der r.fitnne des

K. K. Hofkapelimeisters Karl Luze. Das Orchester bestand gleichfalls aus i^ufDiu^ikbrn.

Was ein so illustrer Gesang- nnd OrchesterkOrper hinsichtlich glänzender Effekte, ins-

besondere dynamischer ÄbsUifangen überhaupt zn leisten imstande ist, wurde ininktlich

erfüllt; ja ich kann sagen, daß die minutiöse Genauigkeit, mit der sich die Ausführenden am
Herausarbeiten der Mamstimi, SehweUer nnd AbsehweDer, der Akzente, Vendeningen nsw.

betagten, dem Begriffe „^Nfustoraufführung ' vollkommen entsprach. Anders die Wirkung
vom rein kirchlichen Standpunkte. Man mag die Mefssen Haydns noch so vollendet auf-

führen, immer wird dabei die Vorstellung des Konzertmäßigen, Theatralischen wach-
gerufen, immer wieder wird der HOrer ans der Beschanlicnkeit dw Andacht empor^
gesell reckt, sieht er sich oft ph^tzlich mitten in das Geräusch der profanen Alltags weit

versetzt oder, wenn man will, in ein Symphoniekonzert, dessen „Milieu"* mit dem einer

gottesdienstlichen Handlang nichts gemein hat, als die mit Menschen besetzten Stühle

oder Binke.

Das zur Haydnfeler herausg^ebene , mit der Charakteristik der aufzuführenden

Werke sich be.'^chäftigende Programmbnch unterzieht auch die Mariazeller - M^se einer

kurzen Analyse und spricht in der iCinleitung von Haydmi herzlicher Offenheit und von
seinem reinen kinstlerischen OewissoEi — zwei Grnndeigenschaften des frommen Meistere,

'die wohl noch niemand bezweifelt hat — vermeidet es aber, die für Haydns Stil so

charakteristische Verquickung des Weltlichen mit dem Kirchlichen auch nur mit einer

Silbe zu betonen. Also gerade der springende Punkt wird tibergangen! Dagegen lesen

wir: „Der Vorwurf zu großer Heiterkeit ist auch nie verstummt, weil Haydns
Messen in der Kirche nie verstummen wollten." Diese Inschutznahme Haydns

ist nichts anderes als ein Gutheißen der Wiener kircheumusikalischen Zustände. Sie

nimmt dnrchaits nicht mehr wnnder, ist aber insofeme hSchst merkwfirdig, als dadurch

'der Vorwurf „zu großer Heiterkeit'' auf der ganzen Linie zugegeben wird; denn

wären die Haydnschen Messen nicht allzu heiter, so hätten ilire Anwälte gerade durch

das konsequente Vordemonstriereu (lieber Meßkompositioneo die auf die große Heiterkeit

-Torgebraefaten Einwinde ttngst- entkräften leiMinen; AnUtthning nnd Vorwurf Terbalten
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sich hier eben wie Ursache und Wirkung; das möge nicht Ter||Q^en werden. Es ist

doch sonderbar: demselben Joseph Haydn, über dessen Oper „Die wüste Insel" (V Jsola

disabitatajf die am letssten Tage der Haydnieier im Hofoperntbeater gegeben wurde, die

Wiener Prane giimmigr herfiel, am sie gleich dnem falBcäien GoldeuKettel m xerfeteen,^)

soll rücksichtlich seiner Messen niclit ein Haar gekrümmt wrrdon, ansonsten man
sich den Zorn des Herrn Dr. Schnerich zuzöge. Daß Haydn für die Opemkomposition
keine dramatische Eignung besaß, darf ruhig ausgesprochen werden; daü er aber der

Verweltiidnmg der Kbehoimiiwk Tür nsd Tor ftffiietaf darttber soll man hfibeeh mldgr sein.

Um In den nachfolgenden Zeilen nicht nochmals auf die Wiener Kirchenransik Tinrünkkomiupn
zu müssen, will ich gleich an dieser Stelle mitttnlen, was in den Kirchen Wi<;iis zu Ptiiipten zur
AnÖ'iihmng gebracht wurde. K 1 1

. Immi lu usik voreiu an der Pfarrkirche St. Pt'ter: Vi'li ai/uam

von Witt, Oradnale von Saiieri. Offertorium von Gruber, Messe von Brosig. Am l'ftngstuiontagej

Nfltolai-Messe von J. Haydn. Pfarrkirche zu ät. Otmar anter den Weiugerberii: Vidi uquawt
von Michael Haydn, Tantum arm von Bigler, Miim solemnis in Z>-dur von Filke, Gradnale von
Rieder, Offortormm von Glickb. Pfingstmontag: Tantum erao von Michael Haydn, Mariazeller-
Meäi*e von J I! iv ln, Qradnale von Rieder, OfTertorinni von Leitner. Pfarrkirche zu 8t. Karl
Borromäns: (Jäciiien-Messe von .1. Haydn, (üraduale von Abb6 Vogler, Offertorium von i^osclietti

(Wien). Pfingstmontag: Sohöpfting.s-Messe von J. Haydn, Gradnale von Henueberg, Öfterloriuni

von Boschetti. Kirche zo 8t. Tiiekla: Krönougs-Mme von Mosürt, Gradaale vou ^alieri, Offer;

toriom von Martinek. Pfarrkirche znm heil. Joseph in Kargareten: ifins ie 8t DomiiUeo
von Michael Haydn, Graduale von Kristinus uud Offertormm von SaRerl. Pflnp^stmontagr: Theresieu-
Messe von J. Haydn. Pfarrkirche St. Florian: Vidi aauam von Rob. Fiilirer. Mariazeller-Messe
von J. Haydn. Nen-Margar« t loii r Pfarrkirche: Ftdi aquun \ :i Rob. Ftilirer, Tantum ergo

von Franz Schubert, Mariazeller-Messe von J. Haydn. Gnmpendoi r Pfarrkirche: Festmesso
von Dr. Anton Faisti Gradnale von Abb6 Vogler. Offertorium von Gruber. I tingstmontag: Thercsicn-

Hessd von J. Haydn. St. Dlriehskircbe: lUeie von Jerbeek. Breitent'elder Pfarrkirclie:
Inetromental-FestmesBe von Rob. Fflbrer. Pfarr- und Klosterkirche der PP. Serrlten: Vidi
fmuam (freier Kanon) und Tnntvm -t-?' von Dorfmeister, große Messe v r, "R itter. Pflufifstmontag:

Messe in C von Mozart. Funlhauser Pfarrkirche zur heiligen ihiiia vom Siege: Vuli

aqtum von Latzelsberger, Tantum ergo von Schiedermayer. Panken-Solomeji.se von .1. Haydn,
äradnale and Offertorium von Latzelsberger. Füugatmontag: Messe in JB von J. Haydn. Ptarr-
kirebo tu Allen heil igen: Vidi aqvam von Polzer, TmSm ergo von Haas, AUerhelUgenniemd
von Haas, Graduale von Becher, Offertorium von Haas . . .

Und so weiter. Die Feder sträubt sich, all die Programme aufzuzählen, die da in dem guten
Glanben absolviert wurden, ,,gnte Kirchenmusik" zu maclien. .Vuch im Stephausdome, wo man
als Spezialität durchkomponierte introiteu hört, und in der Votivkirch e, wo zwar die wechselnden
Gesinge chorallter, aber im unglaublich raschen Tempo nnd Überhaupt nur fiücbti&c (ohne iicbevulle.

künstlerisch and textlich einwaodfreie fietonong) Torgetragen ««rdea, deraelbe etil: Haydn ona
immer wieder Haydn!

Es ist für den Berichterstatter ein garsohmenlicbes Gefühl, die kirchenaniaikalischen

Verhältnisse Wiens als tief betrübend bezeichnen und dies in einem Atem mit dem
Berichte über die Hayda-Festtage tun zu müssen, an denen. der Symphoniker und
Oratorienmeiater JoBq»ii H&ydn wieder in seiner ganzen QrGOe Tor ihm stand. Ab«r
so wie kdne Macht der Welt imstande wftre, mich in meiner bswnndemden Yer^miig
des weltlichen Haydn auch nur im mindesten wankend zu machen, phon.sowenifr

gelänge es, mich für den kirchlichen Haydn umzustimmen. Die lustigen Kyrie (,icti

nrnsehrdbe nur Abweebstung einmal „alba heiter" mit ,,lD8tig") und Dona ncma haben
meine Überzenfrnnn', t^aß Haydns Me&se zwar ,.Musik in der Kirchs al er krine „Kirchen-

mnsik" im edeln Sinne des Wortes liarstellen, gerade in Wien wieder befestigt. Und
dies zu einer Zeit, wo mein Herz nicht schäme ich mich, es einzugestehen — von
Bilhrang nnd Freude übervoll, ja wo es weich wie Wachs war, so daß die ans dem
Gesamtbilde grewonnenen Eindrücke nirlit fhv leisesten Voreingenommenheit begegneten.

Hätten mich die Aufführungen in der Hot burgkapelle und der V otivkirche — ich nenne
hier zwefi Hoehimter, denen ich vom Anfange Ins snm letsten Orgeltone beiwohnte —
eines Besseren belehrt, ich würde es freudigst vermdiden. So aber bin idi hieririe dort

Iinl>ekehrt geblieben, unbekehrt fürs g-anze T.ehen.

Vom. Choral war in Wien (die Votivkirche abgerechnet) nichts zu »puren, auch
nidit itt d«r HoflmrgkapeUe, wo sieh Choral nnd Msnueiter-lfesse frefUek disketial

gegenftbergestanden wirän, wenn man anf dem in diesem Falle geradesn nngliicklicb

M Dr. Batka (Fmmdenblatt) zcrmalint das Werk zu Brei und spricht von der AuffUhrung ata einer

TontwUimg, die kaam aa die Adiene „dnnmer Joogien'' bitte genehtefe weiden dttifen.
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zu nennenden Einfall gekommen wäre, dorn Dreivirrteltakt-Tu/rte Haydns, den Chorälen

Introitus voranzuschicken und statt der bpidon hiinlagen" (Gradualc Beatus vir und
Offertoriam Jttstus ut palma von Michael llaydn) den cantus gregorianm vom Tage
dnniBcliiebeii. Ich sage ^unglücklich" , weil ein größerer ästhetischer nnd litoiRischer

Gegensatz ;ils der zwischen Choral und Haydns KirrliprtTnusik bestehende kaum gefunden
werüea kann, wovon ich mich in der Votivkirclie hinLiiis^lich überzeugt hal e.

Um gerecht zu sein, sei festgestellt, daß iu einigen Kirchen Wiens auch ab und

xa alte Meister zu hören sind, wie beispielsweise am Stephaudom. Doch da.s sind

Ausnahmen, die sich zuf^em irtehr auf „Niitiisachen" des klasKischen a cappella-Stiles, als

auf epochal&^ grolle Werke erstrecken. Aber eine Kirche sei rühmlichst genannt Es
ist dies die Ordens- und Stadtpfarrkirclie der P. P. Dominikaner, an der Herr
Ferdinand Habel, Professor am Pädagogium, als Begenschori fungiert.

Das Repertoire des dorti^pii Cliorps ist liöclist aclitanegebietenil. \'orer8t die Tutsache, daß
bei den PI'. OominikaDera das ganze .lalir liindurch fleißig Choral gesungen wird, strengr nach Vor-
schrift, liiiun aber sei hier, wenn aur.li nur im Auszüge, mitget- ilr, \\f lrlifs kircheninnsikulischen

ProCTammes »ich die von E. Habel kuuatverstäudig nnd begeistert geldieteu Säager bedienen,

a) MeBsen: Jtte mufator, O admirabiU commercium, J'apae Mareelli, Brevit" und Lauda Sion von
Pales Irina; Fuimtuiay vtri» und Qwd domna von Orlando LasBo; Mitaa Mcmida ?onH.Xi.UaBler:
yin. Ahn von Anerio; FnmSbilras-Messe, Ambrosins-Hesse, Salve Be^Mwi. 8t AiM|fiHitfaiiis," Jnmei
toni, St. I.TTTrirnmeRse, Op. 12 von F. X. Witt; Preismesse Salve Re^na. Mimi HoJemnvt, Snlt^e Hfginn,

Jesu rtr tnintirdbUig von Stehle; .S7. Caroii Bonomei. Herz Jesu-Messe, Erlösermpsse, .S.v. Xttmini»

Jesu, 8. Thomntt de Aqulm von Mitterer; W. nnd V. Choralme.sse , St. Joseph, Mussa bretis von
Greith; Minsn qtuirtn, Müm noMt, Müm XIX. (St. Mich. Arth.), Mimt KJ^ia decima von M. Haller;
8. Jacohi von Qnadflieg, Messen in i^-moU, il«-dar nnd 6-dar von Rheinberger; Mi»m in hon,

B. iL V„ Mitaa mOmniB in A-dnr, JNliir, D-dnr von Filke; Mi$ta ckoratiB von Liszt; Uia»a
teimm» C>moil Von Brosfg:; Mima E-moU von Dr. Mtlller; St Slmliana-Menet Loretto^Heflse,
Klemens Hofbaaer-Hesse von V. Goller; AUottInger-Hesse von Joh. Menorer; Säiiitmag«l-Jta8e
von Singenberger; Minm .4-moll von Canuiciari Pompeo.

Soviel Uber die Messen. \'i3llig verwandt nnd gleichwertig ist das Qbrige, auf das Beguiem,
die Laoretanische Litanei, das Tc Detm, die QiadoaUen and Offertorion beriftgUche Bepertoire.
Herzlichsten Glflckwiinsch!

Einer AnfTiihrung von Palestrina-s Afws« Fapar Mttrrdli. die der Wiener a cappella-Chor unter
der Leitung des K. K. Professors Engen Thomas am 37. Mai in der Hofpfarrkirclie St. Angnstin
veranstaltete, konnte ich nicht beiwohnen. Ich habe die Messe wiederholt in Regensburg in vollendeter

Darbietung gehört, darf also wohl annehmen, daß das unvergleichliche Werk in der Wiener Dar-
bietung, an der sich statt der Knaben Sopranistinnen und Altistinnen beteiligten — ein Umstand,
der diucliain nichts VerkMskondes an sieli hatte kaum besser geweeen ist.*)

(Schlua iolgi.)

Bei der 19. Generalversammlung in Passau
vom 2.—4. August "werden narlit'o!g-cnf]r Kompo-^ition'^Ti aufgeffihrt werden. Auch in

Mvsica Sacra soll daher Tagesordnung und Progranini aus Nr. 5 des Cäcilienvereins-

organs Tom 16. Mai zam Abdruck gebiigen:

Montag, den 2. August, abends 5 Uhr: Kirehenmnsikallsche Einleitungsandacht in der hohen
Domkirche vor ansKeaetztem Allerbeilinten. Avt 9enm corpu», 4 voc. a cappella von MoxarL
LÜmiae de 8». Oorde Jesu f&r Soli und 4at gemischten Chor von Jos. BiU sen.. Op. 70. O murtim
eoKvivium, 6 voc. von VIttoria. Tantum ergo. 4 voc und (Iraitnri s voc. von Mitterer.

Abends 8 Uhr: BegrOiSnng der Mitglieder, Teilnebiuer and Gaste im üellkeUer. Kous&ert
der MnsiUkapens des Kgl. l& Infkaterie-BegfinMitB.

Dienstag, den 3. August: Fe$ltm ItmÜHoiik 8, SBqiIhmt ^nOmar^fni, FairoiU Aefanoe
Oaäteänüis Pamtviensia dupl. IL dam.:

Morgens 7 Uhr: Heiligeä Amt mit liturgischem Kindeng^esang in der hohen Domklrebs.
JAna tn hon. S. Francitci von Tieieh, Op. 12. IntroltoSt OraoBalet Offartorinm nnd Conniiuiio

') Nach Boriehtes von 6 musikalisch korapeteotcn Ohrenzeugen Boll dieselbe so gr&ßhch durch
die Schuld de» Dirigenten mißglückt sein, daß sie einer Niederlage pRlestrinas gleichkam. Auf
diese Weise konnte der Beweis erbracht worden, daU Palestrina und sein Stil in unsere Zeit nicht

mehr passen. Dr. Weiamann bemerkt in Nr. 28 der literarischen Beilage zur Augxljur^'cr Postzcitung

vom 25. Juni u. a.: „Ich maß gestehen, sie war nicht wieder su erkennea. Der Palestrinastil ist

dem sonst so vorzüglich geidniltett Chor mit srinem piBelitiges Stisnuitsrial eise voUstisdig« terra

MayNtlo." Die Redaktion.
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Terdfifiiehter Choral. V<9 -Uhr: Pndlet und PontlilkaluBt In dar hohen Domkirche. Vetii Onanior,

4 st. liarmonisicrtpr Choral. Ecce sacerdos mngmi», 6 voc. von Costanza Porta. Mism Tu tu Petrw,
6 voc. von Palestriua. Gradnale: Sedtrunt principes, 4 voc. von Mitterer, Op. 52. Offertorium:
B^entnt Apostoli, 4 voc. von Stehle. Introitns und Communio Choral (Bütio KgWcBW^.

Hierauf öffentliche Festversaromlung im Kgl. Hpdontensaule.

Nachmittags 3 (Ihr im Dome: Vortrag kirchlicher Tonwerke a cappella. Ecce conripieH,

4 voc. von Jak. Handl. Ohrin in excdsis De«, -1 voc. von Mich. Jfaller, Op. 1"). Deutern Domini.

4 voc von Orlando di i^asso. Bonum ett, 6 voc. von Ett Meditabor, ü voc von Ebner. ScnptUit

mri$, 4 voc von Witt, Op. 15. AqmgMrmm tac^tavit, 5 voc. von Palestrina. Chriatits factu« e$t,

4 voc. von Asola Matteo. O crux ave.S voc von Orlando. Quia ateendti in montem Domini, 4 voc
von Witt Saltfc Regina, 7 VOC VOB CMesbacher. Bmediäa »U Saneta JSrinÜatf 6 voc von Vittoria.

Hierauf erste geschlossene Mitu^liederversammlnng im Kgl. BedontflnualOk

Abends: Zwan^hise rntprhaltnng nach freier Wahl.

Mittwoch] den 4. Aogost: Fettum TrtmsUUiomB 8. YeUentini, ü. F. JHoecea. Patroni, dufL J7. et.;

Morgens 7 Uhr: RemUm fflr die f Mitettedir dn AfleoBfllniNi CadHonvinlis in «kr
Iiohen Domkirche. Missa de Remtiem, 4 voe. aeqtiaL von DeBehermeior, Op. 98. GFndule, Traktns
nnd Sequenz von Hauber - Ett -\vitt

9 Uhr: Pontifikalamt in der hoben Dorakirche. Eocc meerdos magnus, 4 voc. cum tromb. von
C. Greith, Op. 47. Mitta futim in hon. 8. Jottpki fOr Soli, 4-, 6' nnd Sst Chor mit Orcbester-
be^leitnng von A. Weirich. Gradnale: Eeee »oemlo» magnu», 4 voc. von Mitterer, Op. 68. OAsr^
torium: Intftni David, 4 voc. von Hallfr, Op. 15.

Hierauf zweite gp>«chlos8euo Mitgliedervertiammlang im Kgl. Redoutensaale.

Nachmittags 3 Uhr: Kirclienmusikalische Schlnßandacht vor ausgesetztem AUerheiligsten

in der hohen Domkirchfi: Adoramus. [ voc. cum org. von J. G. Meuerer, Op. 41. Lit/niiae laurettmae.

4 voc cum org. von Pet. Griesbacher, Op. 82. Te Deum laudamm fdr gemischten Chor und groües
Orchcst«r von M. FOket Op. 101. TmOurn erg» mid Omiiori, 4 voe. tum mg. von Yfax, Gollflv.

Hierauf AfliBBiliclie Schlnßversammlnng im Redontensaale.

Passau. Klemens Bachstefel, Bischöfl. Gei^tl. Rat, Domkapellmeister.

Unter wicderlioltcm Hinweis auf die Einladung des WohnuDgäkomitees per Adresse

Hochwärd. Herrn J. B. Rosenlehner, Domkapitular (siehe besonders CäcilienVereins-

Organ S. 63) und die Beschaffung der Mitglieder- und Teilnehmerkarten, teilt der Unter-

aseichucte mit, daß für die 1. geschlossene Versammlung nachfolgender Antrag vorliegt:

„Die 19. Generalversammlung des Allgemeinen Cäcilienvereins bleibt bei ihrer

vorjährigen BMolmtloii hinsichtlich der neuen Vatikanischen Ausgabe des gregorianischen

Choralgesanges stehen und strebt die möglichst allg-emeine Einführung und Verbreitung

desselben unter seinen Mitgliedern und auf allen katholLsclien Kirchenchören an."

Ein Artikel des H. H. Geistl. Rates und Domkapeilmeisters Klemens Bachstefel

ttber den nFusaner Domclior in seiner mosikgeschichtlidien BotwiiUnng" wird in Nr. 7

des GIcilienTereinsoigans Tom 16. Jnli verOlEentUelit werden. F. X. H.

Venuisöhte Kaohriohten und Mitteilungen.

1. Ungo Riemann-Feier. Am 18. Juli d. J. vollendet der Leipziger UniversitltBprofeaaor

Dr. phil. Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann sein 60. Lebensjahr. Geboren 1849 zu Otofimehlr»
bei .Soiulersliaast n , atudierte der Jubilar nach seiner Gymnasialmatura an den nnivf>rsitÄten Berlin

und Tübingen antänglich Jura, später Philosophie und Geschichte. Er nahm am Feldznge 1870/71

teil nnd wandte sich nach seiner Rückkehr ganz der Musik zu als Student in Leipzig. Dasei hnt

bonichte er aoch das Konservatoriam. Üffd promovierte er unter Ed. Kräger und Herrn. Lotze zum
Dr. phil. („Vom mnfltaUBdien HBren"). Nach mehijähriger Dirigenten- und Lehrtätigkeit ia Biele-

feld, wo (>r sich verheiratete, habilitierte er sich im Kerbst 1878 als Privatdozent der Musik an der

Univer.sitilt Leipzig, ging aber IHST» als Musiklehrer nach Broniberf?. wirkte 1881—90 als Lehrer
de.s Khivierspiels und der sämtliclien tlieoretischen Fächer am Küiis> ; vat iriuiii zu Hamburg und
nach nnr dreiainnatliclipr Tätigkeit am Konservatorium zu Souderähausen, Ifcß«» -y.>am Konservatorium
zu Wiesbaden. 18!i5 kehrte er OMb L^zig zurück und uhn dl» Vorlesungen an der Universität

wieder «ot ISOl worde er nun anßerordentUchen Profeamr eninnt Riemann ist £hr«amitglied
der CldlieDakademfe m Rom (1887), der Ef^ Akedenle n Ilonu (1894), der JfMaal AMioeiaiion

in London (19<iO) Im Jahre 1899 emannte ihn die Oüiveisltlt EAnborg mm »Dr. bmu. honoris

causa''. (Riemauus Lexikon.)

Hei Hiiijo Riflinann vereinigt .sich reiche, umfassende Kenntnis der Mosikpraxis sowohl in

ihren Beziehungen zum Schul- und Vereinsleben, als aoch in beeng auf die Kompositionakaost (an

70 OiWs/ahleu) einerseits mit nmfuaendem, grttndlichem, pbinoBMoalon l^^Hen, das eine vraeenlr

liehe Bereiehening nnd Fnktiflzienuig erhält dnieh seine glllckliehe Gehe acbarfelnniger, kflhner
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rrfolcTf i< lipf Sppknlation, woboi er sich von großer VorHicht leiten läßt. Seine zahlreichen rnnsik-
wiHst'iiscliattlicheu Werke, von denen das Erscheinen jedes einzelnen — ja schon iedes einzelnen
Band'S für sich ein mnsikwissenscbaftliches Ereignis bedeutete und bedeutet, finden ungeteilten
Beifall und geben nnwiderlegto, wenn aacb oft heftic widenproche&e BichtUniea ab für die neoMU
Mnaikforschung and HosilJitlMtik. eine seltene ArbdtneiMigie gibt Frensd und t^cjadeB* BitMl
an£ Wer den ICeister kennt, weiB, daß er seine Zeit mit wahrer Arfaeitsleidanachaft stets tlt^
ansfUlt

Aus der Mitte seiner Frennde nnd ehemaliger Schüler hat sich ein Komitee gebfldeCi an deren
Spitze Herr Oeheimrat Dr. Ednnid Sfonrs steht. Ee ist eine Festaduift im Dnudc, an der sich
eine jgroße Zahl namhafter Antoren — tat- irad andlndiseher — beteOfgt hat. Anfierdem ist geplant
die Uberreichnng eines Ehrenffesclif^nlcps nls Erinnerungszeichen an uesen Tag. Wer gewillt iat,

sich daran zu bt-teiligen, wencle flieli an Dr. Karl Meunicke (Singakademie) Ologan. £benso ist in
AnRsicht gcuommou «'ino intime Feier im Goldenen Saale des fietsl Pslegne Hauistnfie nnd iwar
den Abend (Sonnabend) vor dem Geburtstage.

MOge dem hochyerdienten. als Menmih wie als Kflnstler, sls Mvrikinterpret wie als MnsilE-
forscher gleich hochverdienten Jubilar auch weiterhin Gesundheit und Kraft vom Himmel beschifd^n
sein zur Freude seiner vielen ihn aufrichtig und begeistert verehrenden Frennde und Schüler. Das
walte Gottl Dr. Hngo LQbmann.,

2. = Vom KirduMiclior zn St. Martin in Freiburg i. B. wnrde am Ostersonntag und Weißen
Sonntag erstmals antgeführt: Missa solemnui lür 5st. gemischten Chor (Bariton) von Jos. C. Sychra,
Chordirektor in .lungbunzlau (Böhmenj. \'erlag von 0. Junne in Leipzie. Wenn man bis jetzt

noch von keiner weiteren Auffiilimns dieser hervorragend schönen und bedentenden Messe gelesen
hat, so erachte ich es umsomehr als Pfliteht, auf dieselbe aufmerksam zu maeheUf damit sie nicht in

der Flut der Alltagserscheinungen untergehen möge. Die Messe ist durchaus modmrn nach Melodie-
wie Hannoniebildung; und thematischer Behandlung, aber auch in hohem Grade ernst nnd wfirdig.

Von seltener Kürze, ist sie docli in der Behandlung des Texte« durchaus korrekt, mehr imiUiforlscn
als kontrapunktisch fn$riert gehalten und weil musikalisch immer vielsagend, von hohem pathetischen
Ausdmck. Besonders das Credo enthält längere, reich entwickelte Abschnitte von hochinteressantem
architektonischen Aufbau und bestrickendem Wohlklang im Wechsel von Mttaner- und Fraaenchor.
Dabei ermüden die Stimmen nie, da andi ihre Grenzen sdten berührt werden nnd die sehr wirkangs*
volle Orgelbegleitnng das Auftreten von Einzelstimmen, Duetten, Terzetten etc. aufs Angenehmste
begünstigt Wegen des herrschenden Chromas enthält zwar die Messe bedeutende sangliche Schwierig-
keiten, jedoch bei immer natürlidp r .•^tiiiHnHilirung. Sio ist nicht schwierif^or als beispielsweise dir-

Lonrdes-Messe von Karl Thiel, die eben auch nur von heut auf morgen gut geht und immer wieder
sorgfältig vorbereitet werden maß. Die musterhaft selbstlndige nicht aufdringliche Orgelbegleitung
bietet dem Chor auch eine wesentliche Stütze. Also lasse man sich auch nicht von den 7 | am
Ende des Credo verblüfiV-n; alles Chroma samt Enharmonik ist melodiös und natürlich vermittelt

ohne irgend nnsangbare, rückgängige Fortschreitungen nnd die erhabene Wirkung einer hoch"
ttxiginellen. einheitlichen Musik entschädigt alle Mühe des b^eisterten Sängers. Möchten hoch»
strebende Chöre nnd Dirigenten diese seltene Erseheinnng anf dem Gebiete der Kirchenmusik nicht
nnbeachtet lassen. (Die Messe wnrde in Munm man 19()fi, S. 72 sehr anerkennend besprochen und
ist im C&cilienvereins-Katalog unter Nr. 3373b aufgenommen. Die R<-daktion dankt dem Kgl. Musik-
direktor Job. Diebold für diesen Bericht, der wegen StofTandrang leider verspätet erscheint)

8. (D Hainbarff, den SS. Jnni 1909. fiel der am 21. Jnni L J. m Foto & AUuü in Hain-
bnrg am ilark^latse stattgefhndenen Primis des HochwttnL Hemi P. Dnnstanns Wlnmer,
Pri' ster der Ckisellsehaft des göttlichen Heilandes, gelangte tob Kirchenchore (27 Mitwirkende)
zur .Aufführung: Jlftna Jubüate für gemischte Stimmen und 4st Blechmnsikbegleitnng von L. Ebner;
Veni Crentor für mischte Stimmen von .1. Auer: (Traduale: Thyminr men tllr gemischte Stiniiiicn

von P. Ludw. Fashauer; Offertorium: i^ia (ucendet für gemischte Stimmen von J. Auer (sehr schön);

KoBmnnionlled: Domine non sunt diantu für gemischte Stimmen von J. Aner (herrlich); Te Deum,
58t. mit Blechmnsikhegleitang von f. Anor (sdir wirkungsvoll); MaiiMiUed; «Der Exum. Kdnijdin'*

von C. Santncr Ittr Hinnerqnartett (sehr lieblich); Introitns nnd Communfo dieralmr mit Bar*
moninmbegleitnnjf. Nachmittags: Litanei für gemischte Stimmen mit obligater Orgelbegleitung von
F. X. Witt; Tttnttm ergo für gemischte Stimmen von Ign. .Mitterer; Marienlied: „0 unbefleckt

empfitng'nes Hen" ftr geiüsehte Stimmen tob Mich. HaiU i .

ilübl, Bezirksoberlehrer nnd CborregenL

4. Inhaltsübersicht von Nr. 6 des Cftcillenvereinflorgans: Vereins-Chronik: Diözeean-
Cftcilienverein München -Freising; Kirchenmusikalische Feier des Bezirks- Cäcilienvereins Kaisers-
lautern in Hochsneyer; Vom Lande (Westerheim); I'tingstprogramm des Domchors Graz; Muaka
aaera in der St. Veits- Dorakirche zu Prag. — Das bayrische Venedig — Ort der nächsten
Oeneralversammlnng des Allgemeinen Cäcilienvereins. — Ein neaes Dekret der
Ritenkongregation über das Singen liturgischer Hymnen in der Volksspraebe. Von
Ludwig Bnnvin, S. .1. — Programm der Kirchenmnsikschule in Regensburg. — Zur
11». General Versammlung dos .Mljremt'inen Cäcilienvereins. — Vermischte Nachrichten
und Notizen: Dr. G. M. I»ri ve> Inhalt.sübersicht von Nr. »> der Mu»ica mera. — Alisigeil'

blatt Nr. 6, sowie Cäcüieuvereius-Katalog, ö. Band, Seite 20i»—2iÖ, Nr. 371U—d72L

Dmek und Veiiaff T«n Friedrieb Pwtet in Regensbnrg, GesandtenstraOe.

Nebnt AuMtoenbUtt.
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Regensburg, am 1. August 1909. ^

iLÜSIGA SACRiJ
GfagittDdet tob Dr. Fvani ZftTer Witt (f ISÖSy.

Moiialsclihft fiii Hebanj ond Firdenmg der katbol. KircbeiuiiQsü

HttttiiCB«galMB TM Dr. FT»mi XftTer Hftberl, IMvdctor der KinhuuiMiikMliult in Ikgraibug.

Nene Folge XXL, ab Fortsetnuig XXXXIT. Jabigaiig. Wi 12 Mneikbeilageii.

Die „ÜHtica ma-a" wini rj« 1. jfdfn Monat» »il»)mreb«n, iotif (t*r IS Nlimnem iiiiifali: 1^ iS«jten Text Die Ii Mimik-

MI^Kni Wiirilcn Hill Nr. r. iiml H s orfw>ii(let. Der AlKinnrinfatprirl« tlf» 4.'. Juliri^iui^x UiOi' br'tHi«;! 3 Mark; EiiixflnunilUMII Ohll*
M u e i k be i 1 .1);« II kuKtpii 30 PfriiiiiKT. Die Ueslellun^ kunn hri j«der l'oBtaiutaK oder UurhhandlDnfr erfa1c;«>i.

lBiia)tlfl)>cr(iCtlt: Nachklang« V(>u lior Haydn-Zantrnarfeicr und dem nusik «'i »spiinc h>f 1 1 i r lit>n Kunirrffi

in Wien, Von Frans Hotfi. (gcMui.)— LUftraUa: t«t toihdiIii 4m JiiiitfrtM T»t dar WMidlmnK m ilipwiiy V«a I» Bourin.

—

DI» Klreli»iiiiintik«ehii1e Ib Rcfrnttiurg. (.ScMhI «Im SS. RmNlor*; EiaI>4uiiK sm M., Hau*- nnd Scholonlnunit.) —
C"h'> r lU'M II imli flf I ic liPi) K niilien»eiii i II 11 ^ ..fo/Zcffiii»« /*'f r r • ^ l'rf all r - Li nx , <) hör i^« tirr i«' h. Von F. X. linU-ri-

dorfor. — tiryamaria : I. K»tnp"iiiti<meii \hii (lAsttn M. l>olliipr (S
i

ii UriiiHrr; Fri<'<lrii-li MAttlii<uitiHanN«ti ; Anton ScJiwiirx

;

(Sin«. 'IVirnlnisto II. Orc.lili«)>n»itii)oen und •i'rllit«ii>ri-ii in Dillin^rm i. I)., I,ll:id^llllf. (F'.irtsi-f/iitic foljrf.) • 7,'ir M ii »i k Iii* > I uRf.
75 Fa! «i It" 1 <l I' :i 1. l uiiil &HtimniiK von Or|ilie<> VitcIli. Vmh y, \. ( Km ts>t/uim i ilt:t ; V s r m i »ch to Nnrli-
ricbteo und M i t t«i I a ngcni Vam Lande (l>i(lae«e Aui^bure); VierziKjitiriK«^ Jubiläum Juli. Dirixildit; Konzert zur Fuk-r de»

jSlirill«!! 8tinunR>tMw dM FftiT-OMtwiwlHHW laai Ml. IMonyaiu« in Krafeld ; Rfli-ktritt iIm Moaikdinktan Anton Ptierrtar

ta LailMeh. — InkiJMhaadUtt VM Vr. 7 in OMUmvMrivofKkM. — AoMixenkklttt Nr. 8 und ICnsikbeihga » faii It, hMtohaotl
Mu 4m n Milboidinl. 4- «ad St/ÜmuSie vam Orplieft V*r«fai.

Nachklänge von der Haydn-Zentenarfeier und dem musik-
wissenschaftlichen Kongreß in Wien (25.-29. Mai).

(Sohluli au.s Nr. 7, .Seite 87.)

Zum Schlüsse Doch die eine Bemerkung über die kirchenniusticalisclien Verhältutsse

Wiens, soweit sie den übertriebenen Haydo^Kolt und die damit im Gefolge befindlichen

übrigen Dinge betreffen: die meisten Chorregenten sind materiell so schlecht gezahlt,

daß sie eben alle fünf gerade sein lassen. Wie du mir, so ich dir! Das ist der leitende

Orandsatz, unter dessen realistischer Befolgung die Muäca saera in der Reidbshanpt-
Ftadt so unsäglich schmerzlich anfsenfirt. Eine große Zahl Wiener Kircbenmusikdirektoren
bezieilt nicht mehr als 200 Kronen, sage und schreibe zweihundert Kronen Fixum.

"

Wo soll da die Begeisterung herkommenr Kustos Dr. Mantuani, der in einer Sitzung

der Sektion Va (katholische Eirchenninsik) des Kon|fre«ns von den miansiellen Kalaniitftten

der Chorleiter ein anschauliches Bild entwarf, ist mit Bezug auf die vorhin zitierte

Gehaltszitfer mein Gewährsmann. Und ein anderer Wiener ilerr (ein hervorragender,

an einer Kirche als Orchestermitwirkender beteiligter Musiker) sagte mir, daß manche
Chorregenten mit allen Finessen arbeiten, um auf ihre Bechnung zu kommen. So kann
z. B. jede Sängerin, sofeme sie den Chorleiter (manchmal aucli die übrigen Mitwirkenden)

gut honoriert, als Solistin sich hören lassen, selbst wenn sie — Jüdin ist Oder es

kommt Tor, daß das znmeist ans Theater» und Konsertmnäkem, anch vielen Hofopem-
musikeru bestehende Orchester, das an regulären oder an besonders solennen Festen

komplett auf dem Platze sein ninft, mit einem Male auf die minimalste Kopfzahl beschränkt

wird, wenn es »ich um die Auäührung ein^ bezahlten Eequiem handelt, einzig aus dem
Orunde, weil der Be^ensehori m(fglichk viel verdienen will; daß Bratadien nid Violon-
celli bei solchen Aufführungen gänzlich fehlen, geniert den Leiter ebensowenig, wie
wenn er ein anderes Mal di^ Hr>ruer durch Posaunen ersetzt.*)

Und noch ein zweites muß angemerkt werden: manche Wiener Geistlichen erblicken

in der KiTchenmasik Haydns das Ideal der kircMicben Tonkunst, rein deswegen, weil

der Meister sich durch besondere Frömmigkeit auszeichnete und .solchergestalt , nach

ihren Begriffen, den richtigen religiös - musikalischen Ausdruck seiner Uctüiüe zur

Anwendung brachte.** Das berühmte Wort Haydns: „Da mir Gott ein firOhlieh Hm
1) i>em VerfiwMr liod die NameB der Befcceffeadea bekuiiit.
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gegeben, wird er mir schon verzeih'n, daß icli ihm fröhlich dieno" wird zum Überdruß
kolportiert, trotzdem es eben nur beweist, daß Haydn den Druck der weltlichen Fesseln,

noter denen seine Messen schmachteten, selbst sehr wohl empfand. Aber mit ranschendeD
Ttittis, wiegenden Motiven (man denke an das Sechsvierteltakt- Äj/rtV> und nimmer-
sattem Paakengetöne läßt sich beim lieben Gott sicherlich nicht mehr erreichen, als

dudi ein brttnrtig vorgetragenes Choral- Kyrie, das aof alle dekorative Unklddong
bescheiden verzichtet, oder durch eine Messe Palestrinas. Wenn aber ja, dann ist atte

stille Gottesarbeit jener Tausende frommer Männer, die in jahrhundertelanger Tätigkeit

den Choral gehegt und gepdegt, verfehlt gewesen, und es wäre höchste Zeit, daß ein

neaer Palestrina erstündet ^ tiefen Emst seines nrasikalischen Ausdruckes mit
der Fröhlichkeit vertauscht. Dann, ja dann würde auch fiir das fröhlidi dahin-

lebende Wiener Phäakenvölkchen die Zeit gekommen sein, da es einen „Palestrina

TentdMn lanta* Der alte Pränestiner ist ihm zu langweilig ....

Nim mSMk nirtiek zum Veilanf der eigentUchen Huydnfeier. Ein weites Feld
gilt es zu flborblicken. Und was auf ihm emporwuchs, bot im eiaadnen soviel des Inter-

essanten, daß man reiche Belehrung schöpfen könnte.

Die gesamten Konzertaufführungen — ihre Zentrale war das ruhmbedeckte
Hnsikvereinsgebände — waren darmaf genchtet, uns einen Einblick in die konstleiiscfae

Entwicklung Haydns su gewähren, und da mußten denn auch die seinem eigenen
Schaffen vorausgegangenen Etappen: die Leistungen der Wiener Vorgänger, in das

Kalkül einbezogen werden, gewiß ein herrlicher Gedanke, der allgemeinen Beifall fand
und so redit den wissenschaftlichen Gesamtgeist des ünteraebnens kenrnriehnele, als

dessen oberster Leiter Univcrsitütsprofessor Dr. Guido Adler zielbewul5t die Ziip^el fährte.

Also ein Musikfest von aasgeprägt kunstgescbichtlichem Charakter! „Wahrlich, hier

verspürt man den Hanch der Genien!" So hatte Sir Mackenzic aus London in seiner

ErOonmigsredc ^e.sprochen und er hatte mit diesen Wurten zugleich die weihevolle
Stimmung gekennzeichnet, in der sich die Zuhörer befanden, wo Professor Adler nach
der vom Hofopernorchester entzückend schön vorgetragenen Symphonie Nr. 1 von
Haydn eine großangelegte Festrede hielt Am Sdilnsse der Rede hob Hofoperndirektor
Felix von Weingar tn er den Taktstock, und es erklang unter seiner befeuernden
Leitung die österreichische Volkshymne in einer Ausführung, tlie alle Anwesenden zu
heller Begeisterung hinriß: das Hofopernorchester, die Singakademie und der Öchubert-
buud. sie vereinigten sich zum innigen Vortrage des „Gott erhalte!'* in imposanter
Weise — ein festlich Rauschen ging durcii den Saal, nnd manche Trine sah man erglftnzen.

Das war die Liebe zum alten, guten Kaiser.

In ilit'üer Stimmung wirkte der .si«^li anschließende Vortrag von HavJiis letzter Symiilioiiie,

die mit ihrem sülieu Haupttheniii des ersten Sutzes unmittelbar aus Herz greift, um s i » iiuiringlicher.

Am Schlosse des Kuozertes hörte mao Uavdns zweites Te Deum. Das um dag Jabr Itiuu gescluiebene
Welk endet nit «Iner knnatTolleB Doppelrage und fot vm glansvoller Wlrkonir»

Am nächsten Tage versamraelten sieh die Zuhörer zum ..Hi-itorischen Konzerte", das vom
Hotopernurcliester, dem Singverein der K. K. (iese|l8(;hatt der Musiklreunde, dem Wiener Männer-
fPiiangfvereitie und einer Reihe vim trefflichen Sitlisten unter der Lt-itung des Hofopernkapellmei.sters
ranz Schalk ausgeführt warde. Hochinteressant war daa Ocflo aus der „53 stimmigen'' Meäse

von Orazio Benevoli. Ans zwei achtstimmigen Chören bestehend , deren jedem eia sechsstimtniger
Streicherchor and ein Hläserchor mit Pauken beigegeben ist, wird dieses Doppelgefiige noch mit
einem gemeinsamen aclit.stimmigen Bl&ierchor, in welchem auch Holzinstramente zar Anwendang
kommen, in Verbindung gesetzt und mit einem weiteren Biäserchore von zwei Zinken und drei
l^).saunen, während für den JiaKm Continm nebst zwei Orgein noch eine besondere Cirnppe von
fundierenden Stimmen (darunter Fagotte und Theorben) in Betracht kommt. Das gibt nun zwar
keinen 53 stimmigen, sondern höchstans acbtstimmigen Klang, aber die Wirlcang entspricht der
raffinierten Partitni^Uedernng so vollständig, daß der Anfban des Gänsen bequem ttbenebant werden
Itann. Der Kontraste ist Icein Ende, aber alles tritt systematisch zutage. f?anz einzig in ihrer
Art klingt das von den Oberstimmen und in den Mittelstimmen lini Chor und im Orchesteri macht-
voll festgehaltene z» lin Takte lange g bei gleichzeitiger Fortsetzung eines wui htigen [{nssu ostinato

in allen vokalen und instramentalea Grondstimmen über den Texi „una mnctn cathoUoi ccdtna".
Man mnß es dem bei der Komposition des Riesenwerkes erst 2ti Jahre alten Tonsetzer zaguto
halten, daß er seine öSstimmige Festmesse sor Einweihong des Domes zq Salzburg iVoiäi) geschrieben
bat; vom Urehlleli-Iitnrgiseben Slaadponkte ist die KomiMsItfon ein wahres üngebeaer. Unwitllcllr*

lieh dachte ich beim Hören an dM Ahmkin von Herlioz: hier wie dort M.iss.'tiwirknngen absonder-
lichster Art, bei völliger ätilveneUManheit und Separaiedekiu , die den Hörer in Aufregung ver-
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setzen. Das Kombinationstalent BenevoUs ist Dbrigena bewnndernswert Er kam mir wie ein
jonglev VW, der nit £K|ilMi?k0X|>en unherwirft , ohne dabei die GeiMeiceceawart n TerUenB
und iBe EleKuiB der oll tolltdllnien Wvrfbeweguugen «vBeraebt m lasaeiL Das Weric Ist seit

seiiipr Urauftährnng erst wieder 1900 zn nenem Leben erweckf worden; die kolossale Partitur lip;?t

iui städtischen Mnsenni zn Salzburg^. In demselben Konzerte gab es noch eine Ouvertun' von
Job. Jos. Fnx (1660— 1741 1, zwei Motetten (Libera und Ad tr . Ihminei dtvs.sfÜJdii Meisters, eine

Symphonie von üeorg Matthiaa Monn (1717—1750), eine Orgeltoccata von (Jcorg Maffat (164") 17(vl),

das Vtmte ameiidtmu« (doppelchöriff), den 16stimmi^D, doppelcböriffen i^saliu 150 und Mu^iai >iu<tn-

amor — alle drei von Jak. Uandi (1560—1591) — zu hören, nebst einnr Symphonie von Mich. Hayda
and einer Konzertant« von Jos. Haydn. Alle Instmmentalstiicke kamen in der Originalbesetzung
zur Anffrthrung:. Der Chor hat im panzt n Großes geleistet, doch tVliltf den klassischen a cappella-
üesängen der rnhige Fluß, das impulsive, wie von einer nusiclif baren Zauberniacht geleitete In-

eluanderströmen der kontrapunktischen Bäcblein, und die „süße Herbheit" der Knaoenstimmen.
Freilich jeab es oft entzückende Nuancen, aber dem ganzen fehlte die Objektivität des Vortraees,
die Uebuehkeit der LinienfUhmug, die llebevoUe Inspiration. Das alles macht Ja erst eigentlich

dtt^Jenige aus, was wir Stil, was wir historische Treue nennen!

Noch ein zweites histori^hes Konzert gab es, das Kammerkonzert vom 28. Mai.

Hanehe Zuhörer bezeichneten diese Anfführung als die beste des ganzen Festes, und
ich muß ihnen beistimmen. Die Darbietongen waren von seltener Vollendung. Man
hörte ein Divertivipnin von Michael Haydn, zwei unbegleitete Männercliöre von dem-
selben, drei Solo -Cembalovortrüge von Kompositionen Gottlieb Muftats, Frobergers

und Pogliettb, ein DiiwrfAMfito ?on Joseph Staner (1797—1787), vier scbottiMhe

Lieder fiir Sopran, swei gemischte GhSre, ein Trio nnd ein DwmrUmento. alles ?on
Joseph Haydn.

Ein I berblick über das in den beiden historischen Konzerten (rebotene überzeugt uns von
der Absiclit der Veranstalter, das spezifiscli ( istf>rreichische in d»n \'ordergrund zn stellen, um so

den Beweis zu erbringen. da(3 die vurklastiischen Denkmäler der österreichischen Tonknust w'M tvoll

Jenng sind, der toten Einsanikt it der Archive und Mnseen entrissen zu werden. J. G. Mohd und
oseph Staner. wer kennt sie gleich? Und doch reprfisentieren sie beide hervorra|[ende Talente,

die der Kunst Joseph Ilaydns flberrasehend nahestehen. So gewann denn das gascbicbtliche Kild,

in dessen Mittelrninkt Vater Haydn stand, immer mehr an nfutlichkeit, ein schlagfiider HfWfis
für den wissen.scliaftlichen und praktischen Wert solcher Programme, die wie die in Wien absol-

vierten uicljt aus zutlllligem (iemengsel bestehen, sondern den Faden des belehrenden Vergleiches
Spinaen, die Entwicklung der Formen veranschaulichen nnd den Einfluß fremder Elemente erkennen
liaieii. der flbrigens, wie hinsiditlieli der Wiener VorUassiker und Klassiker betont werden darf,

trotz der polyglotten ZuHaniniensetznng des Kaiserstaates nicht imstande war. das dentscbe Grund-
elemeut, oder eigentlich da.s speziHsch wienerische der liier in Betracht kommenden Musiker jemals
in den Hintergrund zu drängen.

Auf die einzelnen Vortrage hier einzugehen, würde zu weit Ähren. Doch sei der ganz ein*
sigen Cembalo>Vortrage der Frau Wand» Landowsln — sie benutzte elii miehkonstniiertes Cembalo
von Pleyel in Paris — besonders riihmend {gedacht. Im zweiten liistwiMdien Konzerte stand :incb

der a cappt'llu-L'hur auf der Höhe seiner Aufgabe. Die Insirnnientallelstongen der HofmusikiT
waren unübertrefflich.

Den AbsehlnO der £<NU6rtT6raastiltiraiwB bildete eine trefflich «elnngeoe AufUhnuig der
Jahreszeiten" unter Ferdinand Löwe. Der ans dem Sfnrrereln der KT K. Gesellsebaft der
Ifusikfrennde nnd dem Wiener Mflnncrgesangverein gebildet^ ('lnn- führte im Verein mit dem Hof-

opernorche-ster und einer Reibe hervorragender Solokräfte, daruuter der berühmte Johannes Meschaert,

das Werk glänzend dnreli.

Der letzte Festtag war der Oper gewidmet. Es worden FerKoIeses La $trva Fadnma (Die
Magd als Herrin) uud Joseph Haydns £' Aots dimhiiata (Die wflste Insel) nnd Xo tpexiate (Der Äpo*
tluKcri gegeben, alle« von Felix Weingartner dirigiert und in Verbindung mit fincm sichtlich

historisch getreuen luszenarium. Aber „die wüste Insel" fiel vollständig ab. liuuptsüchiicli wegen
ihres einschläfernden Texte« und der ganz unini3glicheii Handlung. Dagegen wirkte Pergcdeses
humorvolles SiMppiel mit seiner charakteristischen Mnsik recht enrischeud uud .Der Apotheker"
on Haydn sdiligr sogar krlMg dnreh.

Eine Huldigung der Kongreßteilnehmer am Grabe Haydns in Eisenstadt in

Ungarn verdient besonders registriert zu werden, da sie gleichfalls mit uiusikalisflicn

Vorführungen verbunden war, zugleich aber dem Bürgermeister der Stadt Wien Exzellenz

Dr. Karl Lueger, Gelegenheit gab, ttberdieKOpfe der gewissermaßen sam politischen

AngriflTe bereitstehenden Magyaren hinweg seiner kaisertreuen und stramm deiitsrhen

Gesinnung Aosdnick zu geben. Lueger lieU es sich nicht nehmen, gegen die Keiheu-

folgc der Kranzniederlegungen energisch zn protestieren nnd legte den Kranz der Stadt

Wien tatsächlich als Erster nieder. Das Dejenner heim Fürsten Esterhazy schlug er

ans nnd begab sich mit den StsdtriUen in ein — Eisenst&dter Gasthans. Dieser Zwischen-
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fall wurde nachher eifrig besprochen. In der „Borgkirche" sang der Preüburger Dom-
chor Teile ans Haydns „Nelsonmesse**, und im groüieD Saale des Schlosses fand mittag

ein Festkonzert statt, das einen hübschen Vtrlauf nahm, aber sehr unter der Unndie
der zum Büfett anstürmenden Gäste litt. Des Kuriosums halber sei erwähnt, daß der

Präpiilpnt fies Eisonstädter Komitees, Varits, den Tondichter Haydn für die Ungarn

in Anspruch naliiu: „Joseph Haydn war ein Nationalheros der angarischen Nation!*"

Die Wiener begannen dabei, innerlich za laeben. Denn diese Worte bedenteten nocb

etwas mdir als einen lUstoriscIien Irrtom: sie waren Anmaßung.
*

*

Der III. Kongreß der internationalen Mnsikgesellschaft tagte in den

Bäumen der Universität. Eine erdrückende Fülle von Vorträgen nnd Keferaten harrte

der Dnrehberatnng, es war ein Ding der ünmSgliehkeit, alles za hören, anf das man
sich gefreut hatte, oder fiir das man besonderes Interesse lie<rte. Aber der Erfolg eines

musikwissenscliaft Hellen Kongresses ist ja nirht im tönenden Wort zu suchen, sondern

in dem aktenmäßig niedergelegten Material, und du lasnen sich die VfrliaudluD^eu zu

Hanse am Schreibtisch hinterher viel besser verfolgen, als im Getriebe der Sektionen.

Das Pr'i-:] litim bestand ans den Herren: Sfr Alex. Hackeuzie, London (erster PrJüident),

Don Ameln, Münte C&ssirio. Pierre Aubry, Paris. Geheirorat Prof. Hermann Kret/.sciimar,
Berlin, M it - iro Loren/.n Perosi, Hoin, Direktor 0. G. Sonneck. Washington. Prof. I^eter
Waguer, IfreibarR i. S, (Vizepräsideoten). AU Scbriftfährer fuDgierten Dr. Adolf Koczioz aod
Dr. Bob. Haas <Wi«ii). In me Leitmip der Sektioo«a teilten sieb:

I. Sektion (Musike srli ichte, Einrichtung historischer Mnsikworke. Gescliichte
der Oper, Lstatennrnflik). Aabrv (Paris), Dent Ksqo. (Cambridge), Ecorcheviile iParis),

Gasperini (Parma), Hammerich (Kopenhagen) . d'lndy (Fstis), Kretscbmar (Bertin), Mal-
herbe (Paris), Sandberger (München), Wolf tBerlin).

II. Sektion (Folklore nnd exotische Musik). Hornbostel (Berlin), Krohn (Helsingfors).

III. Sektion (Theorie, (Ästhetik, Didaktik). Cesari (Cremoom), Oow (Ponpbkeepsie,
Amerika), d'lndy (Paris), Krüger (Leipzig), Macken/ic (London).

IV. Sektion (Bibliographie, OrRanisatiouätrageu, Musikalische Länderkunde):
üaclean (London), Malhorbe (Paris), Pelieelli (Panna), Springer (Berlio), Tflrlincrs (fianX
Sonn eck (Washington).

V. Sektion a) (Katholische Kirehenmvslk): Bewernnge (Haynooth, Irland), Müller
(Paderborn), Perosi (Rom), Weinniann (Regensbnrg).

V. Sektion b) (Evangelische Kirchenmasik): Sannemaon (Hettfitätt), Wolfram
(Heidelberg).

V.Sektion c) (Orgelbaufragen): Mathias fS'traRburg i. E.l, S'chweitzer (Straßburg i. E.).

Eine Anzaiil der früher angemeldeten Referate mußte von der TagesordnonK abgesetzt werden,
da die betreffenden Redner nicht erBchienen oder sonstwie erfaiadert warai. Trotsdem flbentieg
das fibrige die Zalil achtzig.

In der Sektion „Katholische Kirchenaiusik" war der Besuch der Referate ein auf-

fallend Mhwacher. Ich hatte das Empfinden, daß slmtUehe Wiener Kirchenniiisiklelter

hingehört liätten, zumindest in den Choralvortrag von Professor Peter Wagner, wo
P. Aüchael Horn au.s Graz mit zwei P. P. Benediktinern und drei Phorknaben des

Stiftes Seckau die betreöenden Illustrationen gab. Diese Illustratioueu waren so uieister-

haft ansgirftthrt, so innig beseelt von lieblicher Empfindung nnd kttnetterisefaem Emst,
daß man stundenlang hätte zuhören können. Vorgetragen ^vunlp ans d^r vati-

kaniscben Ausgab^ jedoch mit weiser Vermeidung alles reich Versierten, Schwierigeren.

Dieser inssenseharaich-praktische Bjiiff — anders wiU nnd darf leb den Vorgang nicht

bezeichnen — hat denn auch seine Schuldigkeit getan: alle.s war von der Einfachheit

der traditionellen Weisen aufa höchste entzückt. Angesichts dieser Tatsache geliürte

ein wahrer Löwenmut dazu, das Wort M^Ucaea in den Mund zu nehmen. Aber der

ünteneichnete, der «nen Vertrag fiber „Die Notwendigiceit nnterb^&rdlidier Doreh-
fdhrung.svorschriften zum Motu proprio vom November 1903" hielt, erfüllte nichts andere.s

als eine Pdicht der Dankbarkeit gegen die drei Jahrhunderte lang im Dienste der

MuHca dMna gestandene Medicaea, wenn er darauf hinwies, daß es besser wäre, vor-

Iftnfig, d. h. solange noch keine Zwangsverordnungen erflossen sind, lieber an der Hand
der medizäi.schen Ausgabe weiter/narbeiten, als die Hänflf jr^n/ ?uii(Hg in den Schoß
zu legen. Er dachte hiebe! au jene armen Kirchenchüre, deueu die iüischaffuug der
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neaen Ausgabe aus materiellen Gründen für die nächste Zeit ein Ding der Unmöglich-
keit ist, die aber ans ToUem Hensm bendt aittd, den Choral nach irfe yor eifrig za
pflonron, und er nannte den Mof/hter choralis ein zworkmäßiges Lehrbuch alles im Sinne

des Übergangsstadiams und mit ehrlicher Uochachtuag vordem traditionellen Choral.

Daß er mit seiner Anschauung nicht allein dastand, bewiesen die ruhigen, sachlichen

Worte des Professors Bevernnge, die in die freundliche Mahnimg ausklangen, die Medicaea
dort, wo die Saclilajre es erheischt, nicht kurzerhand vom Gebrauche auszuschalten.

Aulierst temperamentvoll, ja leidenschaftlich, waren die Ausführunf2;en Professor

Pet. Wagüer», des Inhaltes, daß mau von der Medicaea und dem Magister dioralis iiber-

liaupt nicht mehr reden sollte. Es widerstrebt mir, auf die Details dieser Worte
(iii/iip;phen; "wer meinon Vortrair rif^litifr interpretiert, wird gestehen Tniissen, daß er

streng an das Heale ankQüptt, keiueu Phantomen zustrebt und in Sachen des Motu propriOf

dem Geiste der Reform ent^rechendf das Nahellegende, leiebt Bnelcbbare befürwortet»

anstatt einer an tausenderlei Hemmnisse gebnndenen Enltorarbeit du Termittelnden

Bindeglieder abzusclineiden.

Die Vorschläge des Unterzeichneten, hetreüend die Ab&nderang des musikalischen

Lehr- und StimdBiiplaneB zogonsten des (%oml8 in den LebrerbildnBffsanstalten
worden nach einem befürwortenden Antrage Vinzenz GoUers (Deggendon) einstimmig

angenommen und protokolliert. Ferner wurde über Antrag Prof. Wajsrners beschlossen,

der allgemeinen Schlußsitzung des Kongresses „die weitestgehende Förderung der Bestre-

bungen des HeUiflnen Vaters'* als Grundlage ftr die eventnäle Abtassnng einer Resolution

zu empfehlen. Dr. Weinraann ("Refrensburfri leitete die Debatte, die sich anrh auf

manch andere Punkte bezog — unter anderem auf die wissenschaftliche Untersuchung

der kirchenmusikalischen österreichischen Tonwerke des XVII. Jahrhunderts — in

objektiver Weise.

Ein Vorschlag dt's Monsl^nortj Dr. K:ir! S'chuabl, die jüngeren KIrchenkoinponisten für die

textgemäße Vertouuiig des lutroicas zn gewiuneu faud keinen Anklang. An der Sitzang hat auch
llaeBtro L. Perosi teilgeuommen.

Nachstehend das Veneiehnis der ftbrigen Vorttige: l[onfli|niore Dr. Schnabl (Wies) ttber

„CharakterlstUc der ESrebennoBnE**; Profesior Dr. Hermann Httfier (Paderborn): „Zur Oesehidite
des deutscheu Kirchenliedes"; Kustos Dr. Alfred Schoerich (Wien): 1. .Die textlichen Versehen
in d^n Messen Joseph Haydns nnd deren Kon-ektnr". 2. ^Die Wiener Kirchenmusikvereiuo"

;

l „i\irrhenmu8ikaliscl»e Denkmalspflege" ; Ür. Karl Weiumaim (Ret^euHlnire) : „.\lte and moderne
Jvtrclieajmuik" (Ui8tori8cb*kriti»che Bemerkoogea zur Theorie and Praxis). Nicht zu vergeweu ist«

da6 Dr. Wilhelm Widmann (Etehstfttt) ie der Sektion 1 Über die „Etaiiebtnng b&toiiieher

Uosikwerke fdr Anrdhrungen'* sprach. Beine D nirnstrationen weckten Beiceisteniiig.

Der nächste Kongreß findet in London statt

Eeichenberg (Böhmen). Franz Muiiil, K. K. Professor.

Liturgie a.

Ist nunmebr das Beoedlctus vor der Wandlung zu singen?

In iiWnSevuc de chant grigor'ten" von Grenoble, 1908, Nr. 9—10 (S. 162) ist, laat nGreKorine»
Itlalt" irxw. Nr. 9—10, tnlf^umle.s zn lesen: „Früher wurde das Btnedictus nie vom Sanctu» getrennt,

(ieiii es ^anz be^tinuiit gehörte. Die Gewohnheit, es erst nach der Wandlang zn singen, die

jetzt vom Cneremonude Episeoporum (I. Ii, c. 8, 70) bestätigt ist. begann zur Zeit, als die Kompo-
nisten ^'nnc^<8-Kompositlonen aufführten, die nicht mehr in einem Zage vor der Wandlaug vor-

Jelxägen werden konnten, ohne dieselbe mehr oder weniger za verzügern. Das Ordinarium Minute

er Vatikaniwehen Amgabe ließ schon darch die Weglasenne des doppdten Trennaiu;8Btricbee
dnteliblieken, dafi man das Benedietun sofort nach dem ersten Teil des Snneft« tingen könne.

Di<' auffallende Weise, mir t jetzt da.s Vorwort des Graduale absichtlicli vom Sinirfus

spricht, \iü\t keinen Zweifel mehr übrig: für die V'aükana ist das Benedictua ein anzortrennlicher
Teil <ies Sandus: FinUa protfattoM dkortw jiroiegiNlHr 5<ineJ«« vbw., and vom BenaeüelKt ist weiter

keine Rede uiehr.

Die beide» Dekrete vom 7. Angnst 1907 nnd vom 8. April HKis haben dem ganzen Gradual-

buch einschließlich des Vorwortes De ritibux den ÖliarakttT l iues liturgischen Knches gegeben; die

drei neuen oder vielmehr erneaerten Riten [es ist die Rede vom Beginn des Introitus gleich beim
Hingang des Priesters znm Altar, von der Vortragsweise des Graduale und von der Verbindung
des Bmedictm mit Sanctus] beaitien also dadurch die erforderliche Qesetaeskraft, am mit aller

Sicherheit in der Praxis befolgt werien an ÜlzfBa.
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Dio üritcrsrhrift A. Gr. ist ili<> des verstorbenen Alexandre Grftspellier, K^'ii u';ors der
römischen Konmiissidii /nr Herstfllniip: dftr Vatikanischen Ciioralaus^ahe. In einem Hriefe vom
27. .Inni 190K an Herrn I'farrer I.niz ( Renttenherff! Iiatte derselbe sich daliin geänliert: „Icli weiß
guiz bestimmt, daß der äaU des Vorwortes lim uradoalbnchj betrefiä Sanclw absichtlich so vcr-

ftt wurde, d«B J«der darin die ifflOige Frahdt erkenn«» nltoM, dM BernHäm mit den fiMcfw
zn Bingen."

Hierzn im fip^ensatz brini^t die Mai-Juninunimer der vom Pribidenteu der litnrgischen

Kointnission -i
l 'i riHii ..Ephemer i de s } iturgicatf folji:endes Gutachten, da« ich aus dem Lareinischi-n

übersetze: „Wir haben über diese Fragte Mehreres in manchen answärtigea Zeit^hriften gelesen;
diese En^rterongen sind in letzter Zeit infolge des neuen Qradwde Enmanum gemacht worden. Für
die Verbindung von Benedicim mit Amctes wird als Gmad das Beispiel der früheren Zeiten nnd
der übrigen Liturgien angegeben, sowie der Ston der Worte, der beim Vortrag nach der Wandlang
ge&ndert scheint nnd andiTes niehr. Um nns kurz zu fassen, geben wir unsererseits fol^rende Ant-
wort: Das Briiedirtus soll nach der Wandlung gesungen werden. Es wird dies gefordert
durch dif klare Rubrik de.s ('ueiemonudf EpiacojMi-nm , durch die Dekrete der Ritenkongregatton,
besonders durch das DiTrctum qcwrnie 3H27. Zudem enthält selbst das Graduale Romanvm (1908)
nichts Entgegenäteliendes; m heißt darin einfach: „Nach der Prfifatiou fährt der Chor fort mit
Sandm usw. Während das heilige Sakrament erliobea wird, schweigt der Chor nnd betet mit den
übrigen an": wdter steht nichts darin. Nichts hindert also, diese Worte dem Gesetze gemflß zu
verstehen; wie auch dem Gesetze des Üaeremoniah und der Dekrete gemäß die Worte zn verstellen

«iud, wplelie den Zelebranten betreffen, der sich ausiliickt, die Messe zn beg^innen: ^Während der
Priester /um Altäre tritt uswv* Das Gesetz und die Dekrete verlangen aber, daß die Sänger erst,

wenn der Priester am .^Itare angekommen i^t und nicht trüber den Introitas anfangen. Zudem ist
das Oradualbnch kein Rnbrikenkodex. wie das .\fi><.s(ite, das Caeremontafe QSw., noch
ist es eine Auslegung der Rubriken, wie die authentische Dekretensaromlung, nond^rn
es ist ein einfaches kirchliches Gesangbnch, welches nur beqnemlichkeitshalber
nnd nebenbei einige Rubriken kurz enth.llt. F li-licli müssen li i > nach den bekann-
ten und bewährten Kodizes und nicht uitigekelirt diese Rubrikenkodizes nach den»
Gradualbuch ausgelegt werden. Letzteres wäre ein großer Irrtum. Ja — nnd dies mögen
die Andersdenkenden ebenfalls bedenken — auch das Motu proprio über Kirchenmusik spricht
zugunsten des bisher beobachteten Geeetses bezfiglich des nach der Wandlung zu sinerenden
Benediciuis. Es sagt nämlich: „Nur ist es gestattet, gemäß der Gewohnheit der römischen Kirche,
ein Motett zum allerheiligsten Sakrament nach dem Versikel „Benedictu^ des Uocliäuite.s zu
siui^pn 111.8). Das Gesets eetst aber offenbar verana, daft dieser Verattwl nach der Wandlung
gesungen wird.**

Was nun die Gründe betrilTt, die, wie wir oben andeuteten, für die entgegenstehende Ansicht
sprechen, so halten wir dafür, daß sie zu vernachlässigen sind, weil sie, nbwohl sie die Ritenkon-
gregaüon zn einer Abänderung der Rubriken veranlassen küuueu, an sich noch kein beweis
sind, daß die Abäuderuii;^ j^'t/.t schon als vollsofon XU gelten habe, was immerhin ^e
auswärtigen Schriftsteller dagegen sai:eu mochten.

Es mag sich also um Clx ral oder um Musik, um ein Pontiflkalamt, eine Uliaa eamtata oder
ein feierliches Amt handeln, in jedem P'allr soll das Btnedit his nach der Wandlung gesungen werden."

Der Staudpunkt der Evhemeridcs sciieiut mir der richtige zu sein; besonders die von mir
unterstrichenen Stellen sind dazu angetan, dies zu erhärten.

Der Redakteur der Vatikan» hat im Hinblick auf die mittelalterlichen rhoralhandschriften
die von Großpellier befürwortete Rubrikenänderung durcli die graphische Einrichtung der betreffenden
Gesät LI im neuen Gradualbuch alier Wahrscht iulichkeit nach in die Wege leiten >-

( II n. Geht die
Ritenkungi cguüou darauf ein, t^o wollen wir hoffen, daß sie die Vereinigung von Snndvs und Bmtdidvs
für die mehrstiuiuiige Musik nicht als verpflichteud erklärt. Die Kürze der Zeit vor der Wand-
lung erschwert jetat schon eine itttnetlerische EntWickelung der mnaikalischen Oedanken-, kommt
noen das BmeiSau» hinzn, so wird die Klippe der musivischen Arbeit, die kurze Fragmente aneinan*
dcrreiht, noch schwerer nrapanpen werden. Und wie bedanerüch w!tre es, wenn di< g.mze Messen-
litcratur vom 16. Jahrhundert uu bis zw uusereu Tagen in diesen Gesangäteüeu llir den Gottesdienst
unbrauchbar würde!

Kanising-Koilege, Bnffalo N. Y. Ludwig Bonvin, S. J.

Die Kirchenmusikschule in Regenshurg
beendigte den 35. Kurs am 13. Juli mit einem feierlicheii Hocbamte samt Te Deum,
l)ci welchem die Singknaben des Domchores mit den Hänoerstinimen der Herren Eleven
in der Cäcilienkirclie die Messe Ave Maria^ für 6 gemischte Stimmen und das Offertoriuiii

Veritas mea, 4 st von MicL Haller, sowie das 48t Te Deum von Uöilwarth zur Auf-

ffihrung braditen.

Um 11 V« t'i folgte in Gegenwart der sedis Lehrer (die Hochwürd. Herren:

Michael Haller, F. X. Kngelhart, Dr. Karl Woinmann, Karl Kindsmtiller, Herr Dom-
orgauist Jos. Benner und der Unierzeiclinete) die Austeilung der Zeugnisse an die acht-
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zeliu Eleven (vergl. Mttsica sacra Xr. 2, Seite 22), welche iu treuer Freandi«chatt, eoisiger

Arbeit nnd großer Anfroerkfiamkcit während der »echs Monate sich rdehe Kenntnias«
aneigneten, natiirlicli verschieden nach dem Grade ihrer Vorbildung und musikalischen

Anlagen, aber genügend» um weiter zu hauen auf den Grundlagen, welche sie in den
mnsikalischeii Füch^ kennen lernten.

Am 10. Juli wurde nach Aheingen der Ifatnlin (3. Nodum) nnd der Laudea des
Totonoffiziuins zum ersten Male der für den verstorbenen Gründer und 1. Generalpräses
des ("äcilienvereins gestiftete Jahrtag in der C'äcilionkirche abgehalten (vergl. C^lcilien-

vereiusorgau 1908, S. 145). Herr Domkapelimeister Engelhart sang mit den Singknaben
des Domchores und dem Männerchor der Herren Eleven das vierstimmig« Sequiem mit
Lihera von Jos. Schikiknecht, Op. 25, sowie die vol)ständi<^re Clioralscquenx Dies irae.

Dem Unterzeichneten levitierten zwei von den neun Priestern, welche in diesem Jahre
die Schale besncbten.

Am 11. Juli sang der Domehor snm letzten Male vor den Ferien die 6st Hesse
Düeaci qmmam von Palestrina.

Der 36. Kurs M-ird, so Gott will, am 15. Januar 19lu b^innen und bis 15. Joli

des gleichen Jahres danem. Das Programm der Schole wurde in Nr. 6 des Cfteilien-

vereinsorgans vom 15. Juni veröffentlicht. Bis heute sind 10 Herren definitiv angemeldet
und anfgcnonimen; es können also noch afht brriirkpichtis:t v/rrrlen. Bei Anmeldungen
werden außer dem Programm auch die Haus- und Schulordnung mitversendet, welche
lautet wie folgt:

Das T.flirorkollegiam der Kircheiimusikschnle zn Kefi^ensbarg hat nachfolerenile Trans- und
SclmbtatiitiMi approbiert, deren Broljachtung vou dem unterzeichneten Direktor überwacht und von
den auf^enoiiiiiit^non H. II. Klcvt n durch eigenhändige DnterBchrift sageMgt nod wie dndi
Handschlag und Hanueawort gelobt wird.

Da di« H. H. F9«ven «s als eine Ehrensaebe betrachten werden, sowohl in als außer dem
Hause durch Bj^sclnidnuht^it, MfMJierkfit nnd ^ntn .AnfTiilirnng: sicli den Idioten .St.'indt^n \m-
gezfthlt y.ü wissi'u, da auch jf'<ler (lei-selbcn bestrebt aeiu wird, daä Beisammensein und den Verkehr
unter sich, .sowii' mit den übiigen Hausbewohnern, zn einem angenehmen und fHedliebea sa
gestalten, so sind nachfolgende Funkte stets im Ange zu behalten:

1) Die im Hanse gemeinsam wohnenden H. H. Eteven verpfliebten sieb, nicht nadi 7 Uhr
morpfris anfzustchcn , dir Zi it des Frillisttlckes (7* Mittap:ti!5cnps fl2'\) nnd Abfüdessen (6'/,)

pünktlieli eiiizutiaiteii , falU i-'iQ abeudü uuägeheti, bis läugüteuä lU Ubr im Hause zn sein und
nach 11 Ulir kein Liclit iiu-lir in den Wohnzimmern brennen zu lassen.

Der am .Antaui^e des Kur^<»!^ fp!!tgpsetztc Stondenplan für Unterricht und die tägliche
Orgellibnng mäs.sen genau cinp:ehalten werden; im Verhindernngafhlleirt jedes StandeaTerslamniB
dem Direktor und durch diesen dem betreifenden Herrn Lehrer anzuzeigen.

2) Die im Hause befindlichen musikalischen Instrumente dürfen nicht vur H Uhr morgens
und niclit nach 9 Uhr abends g^pielt werden. Außer der Unterrichtszeit darf auch nur
wälirend der Stunden b—9 Uhr morgens, 1'/« 4 l^'hr nachmittags and 7Vt—Ö Uhr abends geqiielt
werden, damit Lelctflre, Stadiam und schriftliehe Arbeiten in den übrigen Standen
mit Knlio (Ulli Sammlung gepflegt werden können.

Die i'iauoä nsw. sind nach je4er Benützung fleißig zn sctdießen, bd den llarmomums nnd
den Orgeln sind besonders auch die Kegisterzüge abzusperren, um Staub und zu rasches
Abnntzen und Verstimmen abzawehran. Jede Bescbädignng dnich heftigen Anschlag, polternde
nnd nnpassende Spielmaoieren, dnreh Kersenlieht, Zigarrenasebe nsw. Ist sorgi%]tig ferne tn halten.

.'!) Kein»'!- der H. H. Kleveii darf die zeitweilifje Rekreation im Hantle der Kirchenmosikscliule
in den Abcudstnudeu über lu Uhr ausdehnen. Wenn in Ausnahmefällen die H. II. Eleven infolge

von Komsert- oder Theaterbesuchen
, Einladungen etc. nicht vor 11 Dbr lu ihrer Wohnnog smn

können , so mflssen sie dem Direlttor der Kireaenmnsikschule schon yorbor Meldang macbenj
ein Verweilen anfler dem Hanse bte nach llittenaebt kann unter ltdnem Verwände gestattet nnd
wttrde nach Umstanden mit EntlaBsnnf bestraft werden.

4) Die Bibliothek der Klrcbenmosikschnle, soweit sie in offenen Schränken sich
befindet, steht jedem H. H. Eleven in den betreffenden Lokalen stets an fMer Verfügung
unter der selbstverständlichen Voraus.setzung. daß jedes Bnob und Heft geau wieder an Ort nna
•Stelle gelegt wird, wo es sich gegenwärtig befindet.

Wer jedoch das eine oder andere Werk aus den Renositorten nur Benutzung auf das
Privatzimmer bringen will, hat ein Heftchen oder einen Bogen Papier mit seiner Namensnnler-
schrift dem auigettditen Bibliotheltar zu fiberbringen nnd in oiei Rubriken Datum der Entnalinie,

Titel oder Nnmmer des Werltes elnantngen. Den Tteg der Zarüdcgabe bescheinigt der BibUothelutr.
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Keiii Bneb Boll Aber 14 Tage im Privttbesftase blflÜM«; b«l ISaferan B«dBTf miiB es neitedlinfB

entlehnt werden.

Die Verteilang der B&dier uud Uiuikaliea findet nach dem Mittagstisch uu Dienstag and
Freitag .ünler Woche atott; mehr alt dnl Bände oder Hefte werden an den Etonlnett nleht sn
gleicher Zeit abtrt'gfbnn.

5) Die Bezahlung lUr die. monatliche Miete, sowie für Verofieguiig, erfolgt uia Eude oiues

Jeden Monats an die Ilaaswirtschafterin, wdche die Rechnung stellt und quittiert

Etwaige Klagen Aber Mangel bei Bedienong oder Yerktetigoiig n. dgl., wolle man dem Vor-
stände der Kbehemonslkachttle vertrAnensvolT nnd aoglelen MttteOen. Za yertraaensvoller
Vorkehr mit dem Dirri rp rsonal ond dealtbrigen Hanabewohnern oder SelbitUlfe bei vorkommenden
Differenzen sind unsiuithait.

6) Diese Statuten werden vom Lehrerkolleginm mit Entschiedenheit aufrecht erhalten werden.
Jeder dawider Handelnde hat nach nwelmaliger ObertreAnng einselner Punkte derselben und nach
finebtloser Prfvatmabnang von aeiteii der Vontaftdadiaft das ommHum oinmiK dnreh den Lehramt
xn gewSrfi'„^pii,

7) Dimcnigen Herren, welche sich zum Eintritt in die Kirchenmodkschnle melden, wollen ilirem

OesQche beiriigen, ob sie Wohnung oder Kost innerhalb oder außnhäb der Sebole zu nehmen
gedenken und eventaell bestimmen, welche Zimmer gewiinaoht werden, ob Instrumente, Veikttsti-

guug usw. genehm sind.

Dr. F. X. Haberl, Direktor der Kirehenmnidkadinle.

CHor des BUcliOfllcliaB Knabenseminares
,
Koilegloja Petmuiii", Urfaitr-Llnz.

OlierDsUrreicli.

Eft sei mir gestattet, auch Uber das Sehnljabr 1908/09 dneo Bericht einzusenden. ^Liturgische
Korroktlir'it über alles" und „nmnia digne, attentf ar ilcvnte" waren ancli hener dif> Leitsterne des
Chores. Unterricht wurde in 3 Kursen erteilt an IGü tjchüler von 371 Scliiileni der Anstalt, Der
3. Kurs ist der eigentiiche Kirclienchor, bestehend aus 24 Sopranen, 'Jr! .\lten. IS Tenören. 21 hti^mn.
Dazu noch bei Sopran and Alt 20 „Üekruten", die bereits bei den letzten Aufführungen von Fron-
leichnam mitsangen, zusammen also III Singer. Zahl der wOehenlUofaea Proben: 8. Introitua nnd
Communio werden stets choraliter gesunpen.

September, 18.: Heiligen Geistamt. Vcni sancte, 4 g von Dr. Frey. Messe: Aloysius-
messe, 4 go von GoUer. Up. 84; Grad.: D(miiu pnummH, 4 g von f. Ortwein; Offert: ^go OMtoHt
4 g von Dr. Fr. X. Witt.

Oktober, 4.: Kaisers Namensfest Messe: Ladameese, 4 go von Dr. Fr. Witt, (neu); Gfrad.:

Propter veritatem, 4ifo von Burtcstiiller (neu'); Offert.: In me gratin, 4 go von Mitterer (neu): Te Deum
4 go von Mitterer, Op. illa; Tantum ergo, 4 von Mitterer; eine Strophe Voiksliymue. 18.: Kirch-
weihfest. Messe: Apostelmesse, 5 g von Mitterer. Op. '.Vi; Grad.: Lochs utc. 4 g von Mitterer (neu);

Offert.: Domine Dem, 4 g von ätehfe: zam Segen: Tantum ergo, 4 g von Mitterer; Laoret Litanei,
4 go von Habert, Op. 4SL 31.: Heil. Exercitien. Van Ottator, choraliter; Ttmiwm ergo, 4 m von
Taugl (neu).

Novembi r, 1., 2., 3.: Mi^acrf. 4 m von Dr. Fr. Witt, 4.: Zur Generalkommunion

:

1) „0 Herr, ich bin nidit würdig", 4 g von Ciiitze (neu); 2) „0 Christ, hie mt rk". 4 tr« von Goller.

Op. 11 (neu): 3) Jesus, dir leb id«", 4 tro von Uoller, Op. 11 (neu); 4) „Gruüer Gott", (gfoieiusamer
Gesang der Zöglinge). 7.: Requirm mit Libem, 4 go von Mitterer, Op. 69b.; Grad, rezit. Sequenz
chonüiter (ganz). 15.: Feat dea heil. Leopold. Papstfeier. Meeae: Stepbansmesse, 4 go von
Ooller, Op. 8; Grad.: JnUtm Mt päma, 4 g von Ifr. Fr. Witt; Offert: Vmritas mm, 4 g von Dr. Vr. Witt;
Te Deum. rhnraliter, mni. aolemnia ; Tantum n/p. ig fu^nton 8 g von Mitterer; zum Segen: Tnntmn
erijo, 4 ;j voti Mitterer. Weltliche Feier siehe uuicu. 'l'j.. Kongregationsfeier zu Ebruu des
heil. Stanislaus. Zur Koniinunioii : 1> Omhi die, 4 m von Hirmer- Haberl ; 2) -Maria zu lieben",

4 m von ilitterer. Abends 5 Uhr: VV>»i Creator, 4 e von Ebner (neu); Marieolied, 4 g von Haller,
Op. 17c; zum Segen: Tantum 0-go, 4 g von Mitterer: Ijanret. Utanei, 2 go von Ebner; Kongregations-
lied 2 Str.: 28.: üftcilia (in unserer Diöaese): rar stilien Meeee: Ümtantibua organiM, 4 g vonüaller:
Harienlied. 4 g von Haller. Op. 17 b, 7.

Dezember, 1.: Kaiseriubiläumsfeier (Misaa vot. solaun. tl Ss. Trinitate). Messe: In hon.

/r/wm Äejtim, 4— ü g von Fr. Koencn (neu); Grad.: Benedictua es, 4 g von P. Ortweiu (neu); Offert.:

Benedictufi, 4 g TOn Sduller (neu); Credo^ choraliter, /// mod.; Te Deum choraliter, med. solemni»;

Tantvm orgo, 6 g von Mitterer; ä.: MariA Empf&ngnia. Messe: Wie am 1. Dezember; Grad.:
BmeSkia «t te, 4 g von Witt; Offert.: Am Unria, 4 go von lfitt«rer, Op. Kougregationsfeler.
Zur Kommunion: Haller, Op. 17b. (5: Goller, Op. 11; ..Vi rlant^i ii*', 4 pro (ncni. Abends: Veni Crrntor,

4 g von Ebner (neu); Maneulied „(J Köaij^iu', 4 K von Hul)endort"er; zur Lichterprozession: Kon-
gregationslii d (allgemeiner Gesang); zum .Segen: Tantum nyo, 4 fro von Mitterer; Laun t. Litanei

in &, 4 go von ßngelhart; ,.Gro!W Gott", 2 Str. y.: Requiem für t Exzeüeuz. jjischof
Dr. Franz Maria Doppelbauer. Requiem von Ett-Haller, 4 g; XKa» traf, choraliter; Libern. 4 g
von £tt*£ngeibart. Beim Leichenbegängnis, 5. Dezember, sang der Chor zar fieaaetnuif

:

Jtulonm ammae, 4 g von Witt (ueu): ^tümite 9omH Lei, 4 g von Ett (neu); 11.: Requiem Ar einen

t ZBglIng wie am 9. Deaemher. Weihnaehtafeiien.
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Jftnner. fi. : Hoil. droi Künif?. Messe: Stephansnie&hc , 1 !?o von Gollpr; Grad.: (hnxr» de

Sahn, 1 g vim Mitloror: Hit^rs TfimsiK, 4 ffo von Mitterer (neu); znni Scgi'ii: T'iulinn nya. >^ von
llilterer (neu); Laaret» Litanei, 4 gu von Witt, Up. lt>; J^'» Hiitea bei der Krippe", 2 ISoli, 4 g
von Engcfluut.

F'fibruur, 2.: Fest Marlfi Rfinigrnng. Znr Kerzenweilie alles cltoralit>'v. Messe: Rapkael-
nieese. 5 g von Dr. Fr. Witt, üp. 33. (iieui; SuMxpimm. 4 g von Mitferfr; (iffert.: THff%im, 4 g
von Lbner. Kongregationsfeier. Zur Kommaniou: Kaller, Op. 35, 11, 2 ko (lu-u); Bruuucr,
Opi. 18, 4, 2 ko (nen). Abends: Veni Creator, 4 g von EbiMT; Marieoiied: Miücr SahatoH», 4 g,
von Jos. Grober, Op. 138, 9; znm Segen: Tantum ergo, 4 g von Hitterer; Lonret. Litanei 4 go von
GoUer, Op. Ii» imn).

März, 2.5.: Mariä Verkündigung. Messe: Halh^r, 8 g, üp. !>2. Grad.; niffvaa von Fas-
liaiior (ueo); Offert.: Ave Maria, 4 ^o von Gollw (nen). Kongregation stfirr. Zur Kumraunion:
„Wie schön bist du", 4 m von Huler; „Herz so reich", 4 m von Kaller aus Kaberls Liederkranz.
Abends: Vtm Creator, choraliter; Marienlied, 4 z von Mittercr, Op. 54, 7 (neu) nnd Op. 54, 5 4 go (neu):
znr Prozession: Kongjegations- nnd BundesHed: znm Segen: TanAvm ergo, t) K von J. Renner, jon.;
Lauret. Litanei fi-Moil 5 g von Dr. Fr. Witt, Op. 20a (neu).

April, 4.: Palmsonntag: Zur Palmenweibe nnd Prozession: In monte (XweH, 4 g von Crooe
(neu); Ingredictid- Domino. 4 g von Haller. l>ii,'; übrige rti iralitpr Ed. Vntic (nm): Jnir. nnd Com-
mimio (Ed. Vaticj; >lpssf: Isfe Con/eMor, 1 g von Palcstnud, ürad.: Tenuütfi. l g vuu Dr. Fr. Witt;
Traktus: Dew, 4 g von Bubeudort«r (ganz); Passion -1 a von Suriann; Oflcrt.: Improperium, 4 g
von Dr. Fr. Witt. Osterferien. 22.: Requiem, 4 go von .Scliildkneclit, Op. 25; Sequenz, choraliter.

Mal, 2.: Zu den Maiandachten. Tnnhim ergo, 4 g von Haller: Haller, Op. 17b, 1; 4.: Mitterer,
Op. ,>J. 1 luou); 6.: .Mitterfr. Op. 54, 2 (nen); 9.: Mittlrer. Op. 54. 11 (neu-; 1.}.: .Mitterer, Op. 54. «
(iieii); 1(5.; Milt- rer, Op. 'A, \'2 (nen); 18.: Kaller, «)p. 17b, 3; 2U.; MittPr<»r. Op. 51. (neu); 2a Mitterer,
Op. "vi, 4 (neu); 25.: Mitti-rcr, Op. 5J, !• (neu); 27.: Brnnner, 2 kn Op. is, (> (Kurs der Anfanfj^rrV
211.: Ciiri.sti Himmelfahrt. Poutifikalamt (Priesterweiüe). Kcce micados, (i <: von Goller (nen);
Me-sse; Pupiie Marcdli, 6 g von PalesUrioa (neu); IV. Cralo, clwraliter: Sancht», ö g von Haller, Op. 24.

AgnuH J. und //. von Qundflieg (neu); Allerheiligenlitauei; Van Creator, 5 g von Mitterer; Grad.:
Mleluja, Awendit, 4 g von Mitterer; Offert.: Aacendit, 4 go von Mitterer; Antiphon: Jrnn non dicnm
fos jterio«, 4 g von .1. Hanisch (nen); zum Segen: Ttmtum ngo, 4 g von Mitterer. 30.: Pf'inijstff^st.

Messe: Mism L, Se^rti tnni, 5 g von Croce 'npu); CretU», clioraHter: Grad.; .iJlelufti. Kmittr, 4 {jo von
Habert; Sequenz, cboral; Offert.: Omfin/tHt In,,-, i go von Mitteror; zum T-mtum nyo. 4 p von
Schmidt; Laoret. Litanei, 4go von Golier, Op. 12. 3L: Pfingstmontag. Zur sLiüeu Messe: Kaller,

Op. 17b, 4; O sncrum convirium, 4 g und O saUitartB hotHa, 4 g; znm aifseii'. Tüntum ttrgo, 5 f von
lütterer; Haller. Op. 17b, ß.

.Tnni, lü., Frunleichnamsprozoäsion in Linz: Fatige hngwi, ü g von Mitterer; Motetten:
1) Omn-ttm cmtrivium, 4 g von Haller; 2) Da pacem, 4 g von Weber: 3) Adjuva «o«^ 4 g von Kaller,

4) o suiutaria hoUith 4 g von Malier; II. entfiel wegen Imeinbrecbenden Ki«ens; mm Segen: Tantum
ergo. 1 g, Omiiori, 8 g von Hitterer: Hotett, II. und IV. IB. Fronleiehttameproiessfon in
Urfahr, wie am 10. Juni. Bfim Segen die I'ps])nnsorien 6 g:. 20. Herz .Tosnfe.st. Tantum ergo,

6g von Mitterer; Mes.sc wie zu PflngHteu; Grad.; O von <,mnes. 5 g von Witt; otlVrt.; rczit. liieraaf:

CoenantibuB illit, «i e von Haller (neu). Kongregationsfeier zn Klireti des heil. Aloysius.
Znr Kommunion: Hilferuf zn Mnria, 4 g von Jos. Oruber; ,Brot des Lebens", 4 go von (loller,

Op. 11 (nen). Abends; Vrui Crentur. 5 g von Ebner (neu); Mater Stdvntnri», 4 g von Jos. Graber;
znm Segen; Tat^um ergo, 7 g von Kaller, On. 83, 10; Lauret. Litanei, 4 m von Engelhart; Kon-
gregationsfied. S3.: Bequiem, 4 go von Hitterer, Op. fl9b; Grad.: rent. Setinenz, chomifter.
28.: Retjitiem für f Ilochwfird. Herrn Kanonikus Jos. Schwarz. Ttniuinu. 1 go von Sehild-

knecht^ Op. 'Jrt: Sequenz, choraliter. 29.: Peter und Paul. Mtisse: Pnpar Mnrrdli. li g von l'ale.striua:

Giad.: ('nustitue.s eo». 4 g \i>n .Mittf'rer; ('ledo I W. choraliter; OtlVn.; rezir. dann In es Frtrus, 6 g
von Palestriua-l^oadflieg; Sancim, 4 g von Palestrina-Mitterer (neu); zum Segen; Tantum ergo, 7 g
von Haller; Lavret. Litanei, 5 g, J7-No11 von Dr. Fr. Witt, Op. 90a.

Tuli. '.'<
: 1' III kl Mit ''I '.sse: Haller, 8 K. Op. 92; Grad.: Cowtitue.« eo» . . .

Hogmi, 4 g von
Mitterer; Offert.: In mmem terram, 4 g vos Dr. Fr. Witt; Te Dtum, b g vou l'. Griesbttcher,

Op. 12 (nen); Tmiltmn ergo, 8 g, Op. 63, 11 (nen).

Auch der weltUcben Moslk bei den verschiedenen Ftierliehlteiten mOge k»n ErwShnnng
geschehen.

November, 15.: Unser Chor und Orchester hatte den ehrejiden Auftrag erhalten, bei der
Festfeier der beiden Jubiläen Sr. Heiligkeit Papst Pins X. und Sr. K. nnd K. Apostolischen Majestilt

Kaiser Franz Jo.seph I. den musikalischen Teil zu besorgen. 1) .Krief^^smarseh der Priester'' ans
„Athalia" v^n Mendelssohn für großes Orchest^ir: 2) Pu]/sthyinne für gemiw;hten Chor mit Klavier-
begleitung und Bläserquartett von Jos. Gruber, Op. 1.55 ui'"*: ,.Mein (»sterreich", Marsch vou
Preis für vollständiges Orchester (neu): 4) „Jubelhyuiuo zum Kaiserjubiläum", für gemischten Chor
mit Klavier von K. Steinwerder, Op. 54 (neni. ^fnvnlil dir Orchestervorträge als besondfrs die

beiden Gesangsvorträgo fanden bei der über -3**^ pi r.>(>iieu zählenden Festver8ammlun<,' lang-

auhaltenden Beifall. Seine K. und K. Hoheit der durchlauchtigste Herr Er/herzop Joseph Ferdinand
äußerte sich äußerst anerkennend über die überaus deutliche Textaussprachc und den f{)inen dyna-
mischen Vortrag.
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Dezember. 9., Kais<>rjnbiläuiD!Micho1feier der Austalt. (Sic konnte am 1.. Dezember, da der
Hocliwiird. Herr Bischof Im Sterben lag, niclit abpflialtfii \v<'rd<'n). I) „Für ÖstPirreicba Ehre",
Manich für Bleclmiusik v<»ti Latzelsberger: 2) „Jnbflliyiime" von Sttiiiwtrder; 3) ,.Hoch vom Er/-
Grebir;;'', Volkslied, 4 g; 4) „Mein Österreicu", Marsch tiir Orchester von Preis; ö) 8Uwi8Clie Tftiuse,

Nr. l and 7, Trio von Anton Dvof-ak; 6) An mein Vaterland", Volkabynine von P. Bnum, 4 k;
Deklamationen in den 6 Si/nichen, die an d<'r An.-^talt gelelirt wt-rden.

Februar. 14.: 1. Theater: .Andreas HoiVr" von Scala. Moüik: 1) Andreas Hofermarsch för
Blech von Mohr; 2) „Wir bab'n uns* rn Kaiser .so gern", Volkslied, 4 g; 3 Soimtiigsfrühe", 4 g von
Mitterer; ^.\bächied von der Heimat", 4 g Toa Uitterer; 5) „Die Mimmel erzählen", von Jm. Imydn,
MiH der ,.Schöpfnnr'' , gemischter Chor mit Klavier; 6) lutenoezzo Rokkoko von Alotter ffir

Orrhesfer. 15.: 2. Theater: „Caiiliaa" von Goü. 1) Onvertnre hiezn für Orcliesfer arrang^. von
fr. Hubendorfer; 2) „HeiuzelmSnnchen" . ;.'eniifschter Chor von .1. Neutwich: .1) „La M.trtx liiche*.

\Iarsch tiir Blechmusik von Borel: 4) „Spei^ekartenmarsch" tür gnui - ;r ii in i i[ir i-i i i 'r von
Engelbart (neu); 21.: wurde das Programm vom 15. Februar auf ailgemeiue^ V erluageu wiederholt.

Mai, 5.: Begrüßungsfeier des neuen Hochwürd. Herrn Bischofes Rud. Hittmair.
1. Aüegretto ans der Militärsymphonie von J. Haydn fiir Orchester; 2. ScliliiRchor aus der Kantate
-Heil dir, Heil. Vater dir!" von Pet, Griesbacher, 4-8 gm Klav. (neu); d. „äoantagafruhe" von
Ign. lOlterer, 5 g; 4. „Mein OberOsterrddk* (Allgem. Oes. S. 7).

Juni, ].: Wnrdf der übliche Sünger- nnd Musikansflnp. auf den sich stets alle freuen,
abgehalten. D^ibei wurde folgendes Gartenkonzert abgehalten: 1. Würthersee-Marsch von Svkora:
2. „DoJ t sind wir her" von Fr. Abt, 4 g; 3a. „Gebet" aus .Fn ischiitz: 3b. .^(tebet vor der Schlacht:
4a. „VVaWLied von Ign. Mitterer, 4 g (neni; 4b. „Waldandacht" vm Köhler, 4 m (nen^: 5. A-Hoy-
llaisch von N.; 6a. „Abschied von der Heimat" von Mitterer, 4 g; 6b. „Wir hab n luisern Kaiser
80 vem". Volkslied, 4 g; 7a. ,Die Kapelle" von Krentzer; 7b. rBundeslied" von Moxart; Frfih-
HngHlied* von Jos. Oraber, 4 m (nen); 9. Garnisooa-Marseh von Reisinger; 10a. FrasiAkottBert na«li
r. M. von Weber, 4 g; 10b. „Schuadahttpfl", 4 g; 10c. .Hoch vom Erzgebirg". Volkslied, 4«; 11. «WIO'
dt^rtiehen'', Marech. Die ungeraden Nummern sind Vorträge der Studentenkapelle.

Von den aufgeAhrten Gesangsnummem hat der Chor heuer 5 Messen, S Litaneien, 1 Te Deum
nnd sonstige 55 Nnmraem seinem Repertoire neu eingefügt, wohl eine fast zu große Zahl, doch,
wenn irgendwo, so gilt wohl bei der Jugend am meisten das Sprichwort: „Varintio Mectnt, gleich-

wohl haben wir nicht vergessen JJmnia dii/ne aftenU nc devote" einzuüben un l -iifznlahren. Der
Unterzeichnete steht nicht an, das Benehmen der kleinen wie der großen Sänger musterhaft zu nennen.

Geradezu begeisterten Beifall fand Palestrinas ^Papae Jfar«ejlt*-Mc8se Hf^eldi bd der Entaof-
miining anläßlich oer Priesterweihe am (^hristi Himmelfahrtstage.

Se. BischSfl. Gnaden Dr. Rud. Hiltiuair war von der M^se (die soviel mir hekaunt, zum ersten
Male in Linz gesungen wurde) ganz hingeris.sen und .äußerte sich über die Aufführung selbst in

Worten des höchsten Lobes. Auch die anwesenden Hochwürd. Herren Professoren waren so begeistert,

daß man dem Unterzeichneten erklärte, Instrumentalmusik könne damit keinen Vergleich aushalten.
.\nch Hallors Kst Messe Op. 02 fand sehr großen Beifall, besonders das überwältigende ^Kt homo
fnctuH at machte tiefen Eindruck. Das vergangene Schnljahr war reich an Arbeit und Mühen
(zirka 1<jO Proben), doch hat der Erfolg, den besonders Palestrinas .Mma Papitc MntreU'r errungen,
den Unterzeichneten von neuem in seinem Vorsat/.e bestärkt, auf der bisherigen i^ahn weiterzn-
schreiten, unbekttmmeit um den Streit der Tagesmeinungen und den Vorwurf, ein Feind der „Denk-
malpflege" zu sein, von neuem seine Überzenguig gefestigt, daß für junge Lente, besonders Knaben-
seminansten, die Vokalmnsik, nod zwar dl« der „ernsten" Richtung weltans am bildeadstea ist.

USfO Gott nnd die heilige Cäcilia stets mit nn^erem Cbora aein.

Kollegium Petrinum Urfabr-Linz, O.-Ö. Franz Xaver Bnbeodorfer,
II. JoU 19QB. HüBikprifekt nnd Bcgonachori.

Organaria.
I. All neu «fbchienenen Orgelkompositioiien liegen vor:

Zwei größere Konzertstücke von Qaston N. Dethier. 1. Festtd-Prelude in F-ldor

(Schilling 1,35), S. Procetsion iSbimett in C-dor (1 Schilling). Beide Orgelsätze sind auf
drei Liniensy.stcnien aufgezeichnet, .setzen ein reichlich mit Mllen modernen Erfindungen

ausgestattetes Orgelwerk voraos, sowie einen technisch gut durchgebildeten Organisten,

eignen sich jedoch nicht znr Verwendung innerhalb des liturgischen CkHitesdienste» der

katholtochen Kirche.*)

Von dem ..Praktischen Handbuch für nr2-an=srpT!"
. Sammlnog von Kadenzen,

Versetten, Vor- und Nachspielen ftlr Orgel, da:: Jos. (iruber noch ato Stiftsorganist in

St Florian herausgegeben hat, ist eine 2. Auflage des zweiten Bandes «whienea Der-

selbe enthält 62 Kadenzen nnd 137 OrgeiRtficke in den gebrftocblidisten modernen Dnr*

') ^cw York, Vurkg vou J. FiBcher & Bro. 1903 und IW».
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and MoUtoiMiteii älterer and noch lebender Organisten nnd wurde unter Nr. 9190 mit
Beferaten von Karl Walter nnd E. v. Werra dem Cäcilienvcreins-Katalog einverleibt')

Eine Pafis-nrarfHa von Friedrich llaUhison - Hansen') in E-moll ist niittelschwer,

selir scliöQ aut drei Systemen disponiert und künstlerisch- eiofach darchgetübrt. Bei
Orgelprüfangen wird das Stüde adir gnte Dienste leisten.

160 Originalkompoeitioncn für die Oigel in allen Dar- und Hdltonarteo, in Form
von Kadenzen, Präliiflion . Versetten, Fughetten, Trios, Canons von Alton Sfhwan,
Op. ^3.^} Diese Urigiuaikümpoäitionen des tüchtigen Lehrers am Kgl. Lehrerseminar
xtt Stranbing aind das Resaltat ineljähriger Tätigkeit in Kirche nnd Schale, Bftmtlich

zom Gebrauch in der Kirche gedaclit nnrl nach Motiven oder Themen in Form von
Imitationen, Kadenzen usw. anregend durchgeführt. Sie werden sowohl beim Unterriclite

im Orgelspiel als in der Harmonielehre sehr gut« Dienste leisten. Der Pedalsatz ist

in der \'orbotnerkang erklärt und sorg^tig in sämtlichen Nomraem angegeboi. Fofmat
und Stich sinil vorzüglich und praktisch.

Op. lu6 von Gins. Terrabugio ist eine Fuge per Organo^) in D-moll mit einem
rhythmisch sehr prägnanten Thema, mittehrohwer, wirksam durchgeführt, au einzelnen

Stell«! aaeh mit Fingeraatn veraeliNi und von emBt«:, festlicher Wirkung.

IL An Orgeldispositinnen, Ben htpn über Orgelprüfungen usw liegen der Redaktion

schon seit längerer Zeit verschiedene Korrespondenzen vor, deren Veruffentlichung sie

einstweilen aufhieben mußte. Für heute wählt sie nachfolgende Einsendungeu aus:

1. InDiiii^cu a. D. Für den Saal des alten Biscköfl. Knabe^seminara in Dillingen wurde
von 6ebr, Hindelang in Ebenbofeu eine Orgel zu Konzert und I bimgszwecken geliefert. Die
DIsporitfon Ist folgende: T. Haonal: PrinzlpalS', Viola di Gamba 8', QnintatSo 8*. flarmonleflOte 8*.

Oktav 4'. II. Manual: Vox coel^ stis R', Salicional 8*, LieWidi gedp-ckt 8', Traversllöte 4', Onint 2*','.

Piccolo 2', T^^rz l* -,'. Pedal; iSubbuß Iii'. Still gedeckt 16', (kudz selbständig darchgefiihrt). Kopp-
Inngen: Prdalk(ip|ii'I I und II, Hantialkoppcl

,
Snboklavkoppel II zn I . Su|>('ruktavkoppel II zu I,

Superoktavkoppel im Pedal. Druckknopte: pn, p, mf, f, ff ; antouiatischt' Pedalveretummung, freie

Kombination. Tritte: Rollscbweller, JaloQuesdiweller I nnd II. Im I. Müuua! ist eine Windladtt
fOr ein später eiazosetsende« Zongenreieister reserviert. Das Werk ist mit KSbrenpiieaniatik und
Kegeliadensystem ausgestattet. Jean Mairaal steht nnter efgeoem SchweUkasten. wt elektrfatdie

Antrieb dos Gebläses wurde von dor Siiddfntsclif n FIfktrizitfttsgesellschaft in Kempten g-nüpfert.

Der Herr Kgl. Seminarobetlührer K. Deigendeäch von Laoiugen nahm am 31. März die
Revision der Orgel vor. Nach seinem Gutachten ist die Orgel aufs sorgfältigste gearbeitet und
kommt in der Intonation den Werken der besten Meister gleich, ^ne FUie schönster Kiaogwirkmgen
und FarbenmfsehoDgeu stdit Gebote.

ßci li iii iiiniiittrlbar nach der Revision ätattgi'fundenen Konzert kam nachstehendes Programm
nnter der Leitung des Herrn Unsikpräfekteu Thaddäus Hornong zur Auffliluimg.

1. OmtanÜlm» organis, gemisebter Chor mit Orirel von Th. Homneg. 9. VorfUhroDg der Orgel
dnrch Herrn Seminaroberlehrer Deigendesch. 3. Athqio ffir \'ioline und Orgel von Hans v. Bronsart.

4. i'ergoUne. Männerclior mit Orgeloegleitung von Fr. Witt. 5. Kon^ierL für Orgel mit Orche.ster-

befleitnng von Jos. Rbcinbergei'. Jos. Funk, Inspektor.

S. Land»hat. Diaposition der kleinen Orgel in St. Martia za Landshut. I. Manual (56 Töne):
1. Prinzipal H', 2. FIftte 8*, 3. Salietonal 8*, 4. Oktav 4', 6. Sesqvhdter 2' (Mixtur geteilt),

Oktav 2*. n. Manual (80 Töne) Schwell werk : 7. Gamba B*. 8. Dolce 8', 9. Vox coelestisS', 10. Lieblich
j?ede< kt H\ 11. Traverhflöte 4'; Pedal ( «» Tr.ue): 19. Snbbaß 16', 13. Bourdonbaß 16', 14. Violon 8',

lä. Mannalcopula, 16. Pedalcopnla I., 17. Pedalcopnla II, Iis. Supemktavcopula II—I durchgeführt,
lU. Suboktavcopnla II— I durchgeführt, 20. Soporoktuvcopnla im 11. Manual durchgeführt, 21. Sub*
oktavcopnia im II. Manual durchgeführt. 22. Dmckknopf fllr „Volles Werk", 23. Dmckknopf zum
Einacbalten der freien KombinatioD, 24. limokknopf sinn Eiusdialten dea BegiateKschweUerat Ans*
HIsang wirkend anf Nr. 99—34 , 26. Balaociertritt für das SdiweHwerk dea gan»» IL Vannals,
27. Balanciertritt ftlr den Reeistcrschwcller, 28. Crescendozeiger, 29. Windstandzeiger. .3(1 Kine freie

Kombination. Der .Antrieb det? GebllLses erfolgt dnrch einen Elektromotor in Verbinauu^ mit o\mm
\'t'ntilator. .'U. Ant( u: i- i: lies IManoi I i!. Riii zwoirer Maga/iubalg für die Pneumatik i i >i ;id-

tisch mit 120 nun Wiuddrnck, wälireud der Windladeuwiud zur Ansprache der Pfeifen uur iA) mm
Wind hat, .\ugliedernug sämtlicher Stimmen dee IL lUnnab an den 16 FaStmi dei dnrch-
geführten Lieblich gedeckt in der SnboktavkoppeL

) Regensburg, Eueren Feucht in^cr. Preis geheftet 6 4L III Seiten in Qoeiqurt.
*) KopcDfaagcn und Leipzig, Wilhelm HaoHCD.
') Antoloffia XV. Organnria Liturgien. 16t) Coiii|io,si/i(trü oripinali pcrOrganu in tuttc Ic tonaIit4

maggiori c minori, in forma di Cadcnze, Preludii, Vensetti, Fugbettc, Trii, Canoni uiiii per S«rvizio divino

c per r iuscgnamento di .\. Scb. Turin, Marcello Capra. Y^x Deutschland: Leipzisr, Breitkopf & Hirtel.

Preia 4 Lin ~ S ^ 80 «) Jlailaad, A. BertateUi & Cie. Preia 1 Lire 50 oenL
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Der „Kurier fdr Niederbayern" meldeto n. a. üb«r die Ot^elpröAing; in St. MaiÜD: „Was schon
seit vielen Jaliren von den hiesigeo Mnsikfreiiiideii htiß endmt wurw, ist «eit gestern znr "I^t
geworden — ancli in nnserm Hartinsdom hat die h«l. CtelUa dnen Thron aorgMcnlagen ; freilich

ist derselbe vorlilufif^ noch fin ^Thrrmchen" . dem hoffpntlich in nicht /.n forncr Zeit ein „Tliron"
foljaron wird, damit sich iu 8t. Martin die Kunst der Architelitur und der Töno die Hand reichen.
Iti der Aht'iKldilinuierstnnde des Freitag führte Herr Gveih i; i ilmnsiklehror Weinzierl, ein Meister
der 1 uiprüvisaLiou , vor einem kleinen Kreise die uene'Chororgei in freier Phantasie vor and wußte
durch sein herrliches Spiel die Zanberklänge, welche nJUI und gebdmnhiToli von dM* BSb» des
Preebyteriums herabschwebten, znr Geltung za briii^on.

Am Sonutag iiachniittaf^ ", 2 Uhr fand die \ üriührung der Oi^el in einem Kirchenkonzert
statt. Herr Organist Laske, ein Schüler des Herrn Akadeniieprofcssors Becht, dessen großartiiro
Knust von dem Orgelkonzert in der Dominikaner- and daan in der Heiligen Oeistkirche noch in

lebhafter Erinnernng ist, führte die Orgel in Piecen von Reimer. Gulbins und Rheinberger vor.

Durch geschmackvolle Registrierung nml ein gediegeiies OrKelsuel wurden die Schönheiten der
rdzendeu Orgel mit ihren prächtigen, diskreten Zinn« nnd FlOtensmnmen und ihrem t^^knngsvotlmi
Schwellwerk vorzüglich zn Geliör gebracht. Es ist erstaunlich, welcher Klangrpiz nnd welclie

Toneffekte in einer sü kleinen Urgel wie nur 13 klingenden Stimmen und 7 Koppeln euihaltcu sind.

Eine angenehme Abwechslang im Programm bildeten die VokalcbSre, weiche vom Kirchen-
ehor unter Direktion des Herrn dnoizeffenten Grafil zum Vortrag kamen. Die Featkantate von
Nagler Ist eine 8ch9ne effektvoll« Kompoeitlon, die sehr gut vorgetragen wurde und hei welcher
sieh zeigte, daß die Orgel auch Tlegleitnng eines gut b'-ri ren Chors kräftig genng ist: mit
scliüner. sympathischer Stimme und «iit seelenvollem Ausdrui^k .^ang Frl. Hillmayer das .-^opran-

siilo. Dem Hochwürd. Herrn Stadtjifarrer Dr. Kirainer, durch dessen Initiative und TatKraft
dieses schöne Werk iu der kurzen Zeit seines Wirkens in Laudahut geschaffen ward, sowie seiner

knaetverBtändigen Kirchenverwaltung gebührt das ehrenvolle Verdienst^ dem stolzen Dom ein Knnst-
werk verBchanc zu haben, mit dem sein Name immer verbunden aein wird. Diese Orgel ist die
dreizehnte der Finna Steinmayer (in Landehnt): aber die „UnglSckezahl^ fstiowobl (3r die Eirehen*
gemeinde als für den Orgelbaumeister zum „Glfickssteru" geworden, der mit seinem milden Glänze
in die Zukunft stralilt. bis er selbst einst von der Mak'ölal eines Sternes erster Größe verdunkelt
wird, in 1' >^ 11 Sfralilenkrone er sicli dann willig als „Femvverk" elM; 1^:1 n wird — mit seiner

eriiabeneo Sciiwester dann verbunden und gleich dieser beeeelt durch die geheimnisvolle Uacbt des
dektrisoheii Funkeae. M((ge dleae Zelt niciil allsalefiie Min!* F. X. H.

(FortaelEiiiig folgt)

Zur MusikbeUage.
Als Schluß der diesjährigen Musikbeilagen (den größten Teil bildete die vierstimmige

Messe für gemischten ("hm- mit Or^-^- l^^irleitung Op. 48 von Bruno Stein) wälilte die

Kedaktion einfache, praktische und wohlklingende Falsibordoni über die 8 Kirchentöne
und «war 48 Nammern für gfemischten Tf^stimniigeii Chor nnd fttr HlnnersdninieD
fad acquales) und 27 für 5 gemischte Stinnncn. Dieselben .sind einem T>ru( k ^ rrkt

von 16ÜÜ entnommen, welches noch viele andere Kompositionen von Urplieo Veccbl,

Kapellmeister iu Mailand, enthält Herr Professor Terrabujrio hatte die Güte, den
seltenen Kodex nt ftbenMnden, so dal5 ich in der La^e war. dcssoi Inhalt vollständig

in Partitur bringen zw las-seo. Eine Studie über Leben und Werke von Orpheo Vecchi

habe ich im 20. Jahrgang des Kircbeiuuusikallschen Jahrbuches 1907 veröffenUicbt

(Seite 166—176). Dortselbst gab ich ein Versprechen, das ich hiemit einstweilen tdl-

ireise einlöse. Dasselbe lautete:

..Der ünterzeiclinete ist fresonncn, eine reiehe SmuTnlung der vier- und füiifstimmigen,

textlosen if'alsibordoni des Orpheo Veochi ai:^ Muiiikbeilage der Monatscbrift „Musica
ftacra" oder des „CfteilienTereins -Organs* m verOifentHehen nnd eine Anleitung snr
Unterlegung der P.ealintexte beizufügen: denn für die Ivünstlerische Ge.staltiing einer

litnrerischen Vesper ist nichts «rceigneter und empfehlen.swerter als die schöne Deklamation

der l'salmverse unter Benützung der von den Meistern am Schlüsse des 16. Jahrhunderts

geschaffenen Falsibordoni. Die Ursache des Verfalles dieser Komposition.«:gattung liegt

ganz allein in Icr Nachlässigkeit, dem Ungeschmack nnd Schlendrian der ausführenden

Sänger, welche ohne leitendes Prin^sip, ohne Direktion und genaue Textunterlage den so ein-

fache nnd denoch Iranstvollen RMlmengesang in ärgeriiäer, chaotischer, ja empörender
Wedse zum Vortrag brachten."

„Orpheo Veechi gehört n'.rht '/.n den bedeutend-st' n iinr^ proil aktivsten Eirchenmusikern

aui Ende des 16. Jahrhunderts, aber sein fast ausschkelilich der kirchlichen Praxis
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g-ewidmetes Wirken steht nach den bis heute hergestellten Partituren künstlerisch höher
und ist praktisch heute noch verwendbarer als die Unmenge zopfiger, ja lächerlicher

Frodakttonen seines Zeit- vnd 'Samenageaotam Orasio Vecchl.'*

„Das genannte Werk, dessen genauer Titel und Inhalt im zitierten Jalnhuch
Seite 170 naehpeleserf werden kann, enthalt 151 vierstimmige und 12n fünfistimmigc,

also 271 Psalmkadeuzen i|'alsibordoni) ohne Text, so daß die vorliegenden 75 nur eine

kleine Answahl bilden. Eine fthnlidte Sammlung habe ieh in Mumm saera 1890 als

Musikbeilage ediert, nämlich, 64 Falsibordoni von Lud. Viadana aus dessen Oii. 28

und 12, Rom IBli' / }fHsica sacrq lS9fK Seite 51 62). Ich verweise auch auf die beiden

Artikel des Jahrganges 1890 „Über i aMbordoni" , Seite 2u und „Das Unterlegen der

PsalniTersteite bei den Fatoiboidom" Seite 89 und 69.

Pius X. erwähnt im Motu proprio vom 22. Noreinber 1903 (IV, 11, b) diese

Kompositionsart mit den Worten: „Es ist aber auch gestattet, (in den Vespern) besonders

bei größeren Feierlichkeiten, den gregorianischen Gesang des Chores im Wechsel mit
den sogenannten FalsibordonI oder Ahnliehen in ^irfirdiger Weise komponierten Versen
orsutragen".

Bekanntlirh hat Dr. Karl Priske im '.i. Bande der Miisica divina znerst eine reiche

Auswahl von i^aläbordoni von Caesar de Zachariis, vierstimmig und von L. Viadana,
fdnfiitimroig, verffffinitlicbt Dieselben sind jedodi Idder, ohne Zweifel wegen der Gespenster-
furciit vor den alten Schlüsseln, in iiirer Mehrzahl unheuützt gebliehen und nur in den 8 Fa.s-

zikeln ler Psalmodia Vesperiina von Karl Kraus fUr die Hauptpsalmea einigermaßen
ausigeuutzt wurden.

Wenn nun auch diese Falsibordoni zunächst für den Psalmengesang bestimmt
sind, so läßt sich bei dem gegenwärtigen Zustand der katholischen KirdMoefaSre die

Fra^e erörtern, ob es nicht erlaubt, ja an^ezeiirt sei. dlnse Stilgattung wenigstens

auf die Gradualgesänge, wenn auch nicht auf alle weciiseiuden T^e der Messe aus-

nndebnen.

Über diesen Punkt äußert sich auch A. Sandhage in Hamm in Nr. 7 der „Grego-
rianischen Rundschau", Graz Spitp Kn) und motiviert den Gedanken kurz wie folgt: „Es
läßt sich nicht verkennen, daß ein Bedürfnis vorhanden ist nach einem Mittelw^, der einer-

seits die Monotonie des Besitierens anf einem Ton mid andereneits die Sdiwierig^keiten

der riioraljuhilen vermeidet. Man ist nun mancherorts dazu ühergegangen, die Gradual-

gesänge in ^"r 3ifelodie der Psalmen vorzutragen und wie ich wohl sagen darf, nach

meinen Kt f iljuiu^en praktisch mit gutem Erfolg. Die^e Lösnng macht dem Chor wenig
Sdiwienuknit. hiilt die Liturgie in der emfachen Mi^sa rantata nicht auf und wird auch
vom Volke als wohlklingend angenehm empfunden.'' Der Unterzeichnete stnht diesem

Vonschlag nicht onsympathisch gegenüber, besonders nachdem die Gradualieu der Editio

Vaticam nnr für l^ilisten und desangskttiistler ersten Biimges bestimmt sn sein scheinen.

Er wählt nun olme viele Worte und lange Umschweife für dieses Mal den Gradual-

text vom 15. Ansru^^t, Fe.st Maria Himmelfahrt, praktisches Beispiel, wie man die

Hauptforderung der Liturgie: den vollständigen Text vonseiten des Musik-
chores in würdiger, nicht nnkfinstleriseher Weise zn QekOr zu bringen,
erfüllen kann.

Ich wähle den V. Ton. in welcliem Graduale und Allelu/a-Yc.m des genannten

Tages gr^orianisch gehalten sind und schlage Nr. 25 vor 4st, für AUeli^a aber Nr. ()4

in gleidier Tonhöhe wie folgt:

Unterstil

l'jo-pter ve - ri - - tom,
|
et man - .su - e - tu - di - nein, \ et jn - sti - ti - um:

et de • dA ' cot te mi • la - bl • U • tar dte • te - ra
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C.

f. Audi fiUa, I et vide» 1 «t indina m
r
tn -> am: qnia ooacapivit rex

Ei
T

GesMitcbor.

8p4 • ci-eu tn am. AI " le ' In • ja, al • 1« • lü • ja.

C.

A.

T.I.

T. II.

Bai.

1^. Aasumpta est Ha

a 4 )

n - a m c(E

r 3 rTTEi^gEj
- luni

:

Ml

Lc f r'Ff
Gesaratchor.

i

i
16 - niiu. AI . le • 14 - ja.

Zeitdauer: Hute! Aber nicht der

^ - Minute, sondern des ganzen Textes halber ist

der Vorschlag geuachti wenn er auch Gäruugs-
: Stoff in die Haise bringen wird.

F. X. Haberl.

(Forteetanuig folgt)

Vermisohte Naehrlohteii und Mitteilungen.
1. X Vom Lande (Diözese Anesburg) 13. Juli. Anf einer kleinen Rebe bot sich mir unliluKst

die willkommene Gelegeulidt in der Stadt der kommeadrti 1?). OcnernlversaromlaK des All^moineu
Deatsdien Cftcilirnvereius — Passaa — 2 LeicheQKOtte.s(lienste>ii in ziemlicli vorgerückter Vor-
mittagsstnnde in der dortigen Stadtpfarrkirche St. Paul anwohnen zu können. Nicht gaos
anbekannt mit den dorti^ren frttheren, nidit auf bedeutender Höhe stehenden kirchenmasikaligeben
Verhftituissen gesteho ich, daß ich nach bcro^^ter Hinsicht uiir mit geringen Erwartunsea erschienen

war. Wie staunte ich aber, hier die 2 Kequiemüäiuter in n-cht anmntenden, fließend einstadierteu

und prächtig vorgetragenen vierstimmigen Kompositioutu mit dezenter [nsinimentalbegleilnng
aamt LUm-a unter genauer Einhaltung der fiir Seelenämter geltenden kirchlichen VorMhrifteu
hören und mich daran erbaoen zn können. Wie der musterhafte Dowchor in Paasan so scheint

auch der „Stadtpfarrchor" nunmehr löblich liturgische Korrektheit und pdnliche VollstAudigkeit
bei AasfShmag seiner Gesänge und bei allen Funktionen sich zur Devise gewählt zu haben.

Uraduale, Traktus und JJie-j< irae (letzteres in den vorgeschriebi ui ii 12 Stropheu) wurden teiU rezitiert,

teils vierstimmig, teils im Choral -- diestsr abwecb^lud zwischen Über- und Unterstimmen, die in

schönem Vortrag förmlich wetteiferten — ganz gut exekutiert. Auf eingezogene Erkundigungen
wurde mir versichert. daU wirklich seit AaBtellang des deraeiticea Herrn Stadtpfkrrcbordirektors

di«ier nit aeiaan wUligaa uod tniMaBeB Ptoaonal aar Fvead« aad Im ToUen EiavaratladniiM
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mit dem HoehwfircU Herrn StatftpüMnwr Johann Stadler in dieaer lobenswerten Weise stats ntr
anagewRblte KatalofHnasilc mOgrHebst Tolikomnen anfitnfBhren nnd allseits den kirelillchen Gmetzen
fuoad aijiliim gewisseiiliaft pereclit zu werden bestrebt sei. Es ist solrlie stete exakte nnd voll-

HtSndige Kirchenmusik bi^i siuiiiliclitii Kasnalgottesdiensten in Passau um ko rUhmiicber üffeutiidi

liervnrznlicben nnd verdi* nti-rnKili(>a unzueikeunen, als anderwirtS in bajeriachen BIsdiOtatldten
die gleiche WahrnehmuDf; keineswegs zu machen ist

2. 0 VierziidHhriflre» Jnbilttnni. Vor karzem M-aren esdO JahrSt dafi Herr .Tob. DIeboId,
Kßl. Mnsikdirpktor liier, die ChorreK^ntenstelle b(-i St. Murtin in Freibnrg übernahm. Am Mitt-

woch, den 2H. Juni, am Vorabend seines NaiiieiislVsies, ließ es sich der vollzilhli{c versammelte
St. Marliusduir nicht nehmen, si iu> ui ver« lirten Mt-ister im festlich geschmückten Probeziiiiim r t-ine

kleine Ovation darzubringen, die einen überaus herzlichen Charakter au sich trug. Der Mäunerchur.
unter Leitung aeineB lannänrigen Mitgliedes, des Herrn Rheinhardt, begrüßte den Herrn Jubilar

bei seinem £iatnCeDiUtttnem kraftigen Chor: „Gott ist die Liebe**, woranf der derzeitige PrSsident
des (^ItlenTsrelns von St Martin, Herr Kooperator Tmnz in einer warmen Ansprache dfe Olllek-

wUnsche der Versammelten darbrachte, Herrn Diebold als Komponist, Dirigent und Orgelvirtuos
feierte nnd im Xanien der Chomiitglieder sowie des Vereins als Anj^ebinde ein wertvolles liiUl

giadonna del Giandncai überreichte. — Zwei junge Sängerinnen trugen (Tiückwünsche in gebundener
ede vor und Übergaben dem gefeierten Lehrer und Leiter des Chores einen herrlichen HInmenstrauß

Ton 40 Rosen (die 40 Jahre versinnbildend) uud einen Lorbeerkranz mit prächtiger Schleife. Zwei
weitere Hännercböre schlössen die ttberaos schöne nnd eindmckavoUe Feier ab, für die Hei-r Diebold In

sichtlicher Rührung dankte, mit dem Versprechen, dem Vereine seine Kraft anch fernerliin zu widmen.
(Wir gratulieren mit dem Wunsche: Ad mtdtoa nnnos! Die Redaktion der Mmim san-a.)

8. A Konzert zur Feier des Sojfthrigen Stiftungsfestes des Pfarr-Cäcilienchorea
mm heil. IHon^ins-Krefeld. Die „Niuderrhein. Volksze.itung" berichtete: Krefeld, 13. Jnlil909.
Jnbil&nmsfelem von Vereinen» welche weitere Volkskreise dardt Reinheit nnd Hoheit ihree Strebena
erbanen nnd erfreuen nnd unentwegt opferfreudig und mit Erfolg in selbstlosem Wirken Ihre
Kräfte dem Dienste der Ideale widmen, finden immer die vollsten Sympathien. So auch das gestrige

25jährige Stiftungsfest des l'farr-Clcil iencliores zum heil. Dionysius, das in der Aufführung
des Mendelssohnschen Oratoriums ..Paulus" [gipfelte. .\uliiTordentlich war die Teilnahme, sowohl
vonseiten der Pfarrgenossen als auch von andern Frennden der edlen Gesangeaknnst; kein Plätzchen
im groUeu Saalel blieb unbesetzt. Kine besondere Kbre wurde dem Vereine zuteil durch die Anwesen-
heit Se. Biachöfl. Gnaden, des Hochwürd. Herrn Weihbischofes Dr. Müller; anch viele geiatUdm
Herren ana der Stadt um Umgegend hatten sich eingefunden.

Daa Programm der festlichen V'eranstaliuni^: Anffülirung des „Paulus"' bezeichnen wir
als sehr glücklich gewählt. Steht doch dit scs echt deutsche Meisterwerk so recht im Einklang mit
den Tendenzen des Vereins, die auf die chi istlichen Ziele der Kunst gerichtet sind. In „Paulus",
dem Oratorium eines „ernsten eifrigen Bekenners der christlichen Religion", waltet der Geist echter
Frömmigkeit, der „starke Wille seines Sch&pfers, seiner Kunst treu und ehrlich zu dienen." Ea
ist der gleiche Geist, derselbe Wille, der sich anch in der Geschichte des festfeiemden Vereins
ausprägt Ein volles Jahrhundert ist heute verflossen, seitdem der erste Kirchenchor von St. Dio-
nysius ins Leben trat. Wie dieser erste Verein, so wandelten auch seine Nachfolger, insbesondere

der zurzeit an der Krefelder Mutterkirche wirkeude Chor in den Dahnen, welche der (trtindcr,

Pastor Wermelskirchen, dem ersten Vereine zeigte.

Wir erachten es für Uberflüssig, das aofgefulirte Oratorium an dieaer Stelle eingehend zu
besprechen, konnte doch schon vor H7 Jahren der berufene Mnslkschriftsteller Otto Jahn in seiner
Oelegenheitschrift znr AnflfUbmng dm Werkes in Kiel schreiben: „Mendelssohns „Paulus" ist so
oft anfgeführt worden, daß es schwer sein würde, Neues darüber zn sagen, neue Anfachlfisse zn
f^rwiilireii/ Heute gilt dieses Wort noch weit mehr. Die moderne Kritik erhebt allerdings Ein-
Wendungen ge^en diese Schöpfung und rügt ihren Mangel an dramatischem I^el)en und die Scnwäche
der Zeichnung, doch wiegen große Vorzüge diese Mängel auf. Zu ersteren rechnen wir mit

Emil Nanmann insbesondere ^das schöne Mauhalten, die BeÄriedignng erweckende Abrundung der
Form", die wir oft bei den Modernen vergeblidh soeben. Mit allen, die noch den Sinn für Ebenmaß,
FormschUnhelt und anmutenden Empflndungsausdruck bewahrt nahen, müchten wir daher den
„Panlus*" unter den klassischen Oratorien nicht missen.

Insbesondere muten die durch seine Charakteristik wirkenden Chöre an, die vom Verein
unter freundlicher Mitwirkung des Damenchores der Herz Jesu-Kongregation vortrefilicli , wir
dürfen sagen, ausgezeichnet in die Erscheinung gebracht wurden. Die Wiedergabe bekundete
ein Verständnis fdr die Aufgabe, die uns in Hinsicht anf die gegebenen Verhältnisse walirhaft

Erstannen machte. Stimmaterial und Stimmenklang waren nrtir tm befriedigend, die Tongebnog
war durchgeliends rein, die Vokalisation gut, die Einsätze erschienen bestimmt, in allem waltete
eine Sicherheit, die von dem Eifer der Sänger und Sängerinnen, aber auch besonders von dem
Fleii^c und d( m (Jfschick des Dirigenten zeigten. Als leuchtend»' Perlen der Wiedert^aVic nennen
wir den kraftvoll bewegenden Ausdruck: „Mache dich auf!", die verständnisvolle Helebung des

antik gefärbten: „Seid nns gnädig!", die Macht des Stimmenklanges und die Uestimmtheit der Ein-
sätze in den schwierigen Schlußchören nnd die treffliche charakteristische Gestaltung der Chöre
der Juden nnd Heiden , auch der mystisch dnrchbanchte Klang in der Darstellnng der liimmlischen
Stimme. Und wie schön nnd ergreifend gelangen die Chorille, die atinmnnfBVollen Anadmck-
gebungen allgemeiner christlicher Euii>findung!

Der schönen Auf^Mle, welche Mendelssohn betr^^ffs der Charakterisierung der Personen, der

ätimmongsmalerei und der Situationazeicbnung dem Orchester darbietet , wurde die verstärkte
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Städtische Kapell c in jeder Hinsicht t,'^r-(cht. Eiiidrinelich ertönte das Thema Ouvertürf.
der Choral: _\Va Im i uif, ruft uns die .Stiinme", der ürundton des Oratoriums, der im \'erlanf der
Ouvertüre immer wieder erklingt, bald zurücktretend, bald sich erhebend und endlich öieCTi ich alles

Überstrahlend. Und wie hier, so wahrte der Orchesterkörper auch im übrigen eetreulich die InteDtionen
des Komponiäteo, deasen InstraineiitetioB niemals abweieat von den Baluen der Wahrheit aad_Sch5n-
heit and jeden zatreffend charakterisiert. Wir weisen z. B. nvr anf die mminehide, wfe on'Ai^iteii
durchwehte Begleitung der Violoncelli und Flöten zu den Worti ii der falschen Zeugen hin.

Die Orgelpartie wurde von üerru Theodor Qroneu-Krefeld aufs beste ausgeführt.

In die Tauschenden Beifidhibeseugungen, welche die begeisterte ZnhSrersehaft darbrachte,
nachdem die Schlnßges.tnge verkluneen waren, darf die Kritik freudig einstimmen. Sie galten einer
Lflistuiig, die alle Anerkennung verdient, einem iobt'uswerten Streben, welches das Herz befriedigt
und Ol lieht. ]^ sonderen Dank verdient der verdienstvolle Leiter des Vereins, Herr Orj^anist I<;n. 1 x,

der sicherlich in dem Gelingen der Aufführung den schönsten Lohn tiudet, die durch Darreichung
eine« Lorbeerkränze.^ von selten des Chores aach äußere Anerkennung fand. Eine besondere Ehre
worde ihm noch dadurch znteil, daß ihn der Herr Weihbischof uach dem ersten Teile an sieh
beaehied nnd ihm seine Befriedigung über die sebSne Leistung aussprach.

Ih'r Besucher des Koiizeites \v> rden die Überzeug^nng davon getragen haben, dali der Pfarr-
Cfleilieuchor sein Stiftungsfest in einer Weise feierte, die ihn uud die holde Fran Mutica ehrte, und
welehe die OewlBheit einer freondliehen Erinnemnir gewährleistet

(Die Redaktion wftnicbt dem ehemallRen Ele^ imaenr Sehlde herrildi Olttek m dm adiBaen
Erfolgen. F. X. H.)

4. MuBikdirektor Anton Foereter in Laibach tritt dieser Tage In den wohlverdienten
fiahestandT £r hat sich bekanntUeh naioh absidTierten juridischen Stadien gaas den maikaliachen
Berufe gewidmet Seit 1865 bis Jnlt 1867 in Zengg als Domornnist und MnrflrrareinsdirelEtor
tJlfi«?, wirkte er sodann bis heute in Laibach, insgesamt also 44 .lanre lang. Seine erste Anstellung
al.s Clioruieister der hiesigen Citalnica und Dirigent des Dramatischen Vereins vertauschte er 18tW
mit der eines n iniürtranisten und £)omkapellmei8ter8 . welche Stelle er durch volle 41 Jahre ver-
waltete. Daneben war er 38 Jahre lang Gesang- und Klavierlehrer im Fiirstbischöfl. Knabea-
semiuar Aloysianum, .i-J Jahre Gesanglehrer an den liiesigeu K. K. Uittelsdinlen, 32 Jahre Orgel-
schnldixekUir, 1» Jahr« Qesaoglehrer im Prieeterseminar und 36 Jahre Gesang- und Klavierlehrer
im Kiddbeninstttvte Hnth-Hans. Erinnerlich sind noch vielen die Stndenteokonzerte, die snr Untere
Stützung armer Mittelschüler nnter Foersters Leitung stattfanden. Als Kninpoiiisf hat Foerster
in der Kirchenmusik mannigfaltiges geschaffen, so über l'iO liturgische Kompositionen mit lateinischem
Texte (Messen, Hnfuirm. (iraduaiien, Offertorien, Te Deum, Tantum ergo usw., entweder rein vokal
oder mit Orijel- auch Orchesterbeglcitung), ferner über KXJ slowenische Kirchenlieder, daneben zwei
Bände „Ckcilija" für gemiscilten und zwei Bände „Cantka mrni" für H&nnercbor. Für das Urchen-
mosikalisch« Mooatsbiatt „Orirrent GUwbmik' bat Foerster 31 Jahre laug die Husikbeiiagen redigfert
und viele Beitrig« cn verschiedenen fremden Sammlnngen für Gesang nnd Orgel geliefert FBr
seine Verdienste um die Hebung der Kirchenimisik wnrdi er bekanntlich mit dem P.lpstlichen

Silve.sterorden dekoriert. Eine nicht minder reichlialti^e Tätigkeit hat Foerster auch in der pro-
tauen Musik entwicki It , wu er sieh fast in allen Genren versuchte. Es erscljienen von ihm neben
Sololiedern nnd Klavierstücken an 100 sloweni.sche Kompositionen für .Männer- und gemischte
Chöre, auch größere mit Orchesterbegleitung, wie Lkmot-ini, Vodnikov renec, Turki nn Slevici, woran
sieb die dreiaktige Oper Oorenjski ätwcek, ein Kraioer Festmarsch für türkische Musik uud die
Sintedavein fünf Sätzen für großes Streichorchester anschließen. — Als Pädagog hat Foerster
u. a. eine deutsch -slowenische Gesang^hule. ein slowenisches Lehrbuch über Harmonie, Modulation
uud Kontrapunkt und eine slowenisch-deutsche Klavierschule geschrieben. .Auch außerhalb Laibach
.sehen wir unseren heimatlichen Künstler als vortragenden Pädagogen in Tätigkeit, 1W>6 in Wien
uud ein Jahr später in Görz bei kircheumusikalischen Bildungskurseu ; aus ähnlichem Anlasse ist

er wieder heuer für Ende August nach Wien eingeladen. — Schließlich sei erwälint, daß Foerster
Ehrenmitglied der „Glasbena Matica" und einiger Gesangvereine ist. — Möge dem hochverdienten
Manne ein langer, ungetrübter Lebensabend beschieden sein. (Im Cäcilienvereins-Katalog ist Herr
.\n',nn Foerster bis heute mit Xuiumern vertreten. Die Redaktion der Mmka taena Wflnscht
dein verdienten Meister noch viele Jaiire des arbeitsreichen Lebens.)

5. liihnltgUbersicht von Nr. 1 des CftcilienvereinBorgans: Der Passauer Domchor
inaelnermnsikgescbichtlichen Entwicklung. Von Klemens Bachstefel. — Vereins*Chronik:
Berieht Uber den Diözesan-Cäcillenverein Basel pro li»08; Bericht des Cädlienvereins St. Pölten;

IL Diözesanverbandsfest der Kirf lieneliiire des C.icilieiivereines der Diözese Limburg in Limburg a. L.

;

XV. Produktion des thurgauischen Citcilienvereins in Frauenfeld: Orgelweihe in Rortenburg a. N,;
Generalversammlung des Cäcilienvereins für die Diözese Eichstätt in Ellingen; Diözesanverband der

St. Cäcilienvereine Ermlands.— Zur 19. Generalversammlung in Passau.— Vermischte Nach-
richten und Notizen: Zweiter Jahresbericht der kircheumusikalischen Jahreskurse der St. Gregorius-

Gesellschaft zu Benron; Bach-Konzert des Amsterdamsch a cappella-Koor in Amsterdam; Jubiläumsfeier
der Firma G. F. Steinmeyer Ä, Cie in Ottingen a. R.; Kirchenmusikalisches Konzert in der St. Panls-

kirche in München. rnhaltsübersicht von Nr. 7 der Mm-i a s-imr \ i/ u i 1
' rr 7

Dnusk nnd Verlag von Friedrich Pustet in Begenabnrg, GonndtenstmOe.

UthBt AikeigeabUtt nnd Mnnikbeilage 9 bis 18, bestehond nun d«n 76 Fnlnibordoni,

4- nnd ftntinunig von Or^heo Vecdii.
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Doppel -Nummer.

1909 Regeosburg, am 1. September und I. Oktober 1909. N- 9 & 10

MUSIGA SACRA
GefiOadat von Dr. Fraos Xurtt Witt (f 1688).

MtnaUduift lü fiebiug uod Föideroog dei katlitL KiicliauiuttiL

HcnnagasalMD v«a Dr. Frafti ZavAr E«bftf I, Dixekfegr iltr KimdMiiiiiiwikMliit« im B/tgßaAvxg,

Neue Folge ZXI., als Portaetnmg xxkxii. Jabrgang. Mit la Hankbeilagen.

Dto nlfiMioi $acra" wird aai 1. jeden Uon»U »usg«Keben , jede der Ii Nummern orafiiBt Ii Seiten Text. Die U MlMik-
ImUism wurden mit Nr. 6 und 8 venendet. Der Abonnementpreli de« 4S. J*brfMife« IHUI* btTni^i 9 Uurk; EinzelnamiMiii oh»9

MafikbrilaKen kueten 90 Pfennige. Die BeatellunK kann bei jeder PostanataJt oder BadikandluoK erfolgen.

IlüialUAberiickt: Zur MaiikbeiliiKe' ^IS. Von F. X. H. {SchluB. — {Uluryiea: Pn!<lii;t de« HochwOrd. Herrn Kaputiner-

liatei-D .loliuiii Usbrivl Si-Iii*ibenzulier aun MQnrlion l>ei der 19. (^eneralvervaniinluiii; <lr» AllifreEuvioea CSoilienverrinN zu Piwsau. — Abi
Archiven und Hi bliotbek«n: Die Orgvl in der k.itbi<li»tbi*n Pfarrkir«'be zu Prinkenau. Von Pfurrur SkoM. — Stinnii<^n

der Presse zur l». De ner u I v i- r lomlu nf;. (SchiiiB Mi(t.) — Randi^losien zu oratoristi^cben ÄuBerongen. Vun
P. I.udwtK ii'invin, S. J. (SchoB folgt.) — Verniiiicbte Naobrichten and Mittailaafen: PUauk, OviMalvefUimBlaiiff «l**

AllKemeincii ('yrillusTen^in; Liuidsbut -äeligenllial , Ptin^cHtauafluK der Rogawtelfar KlvebaunnikaallB]«} OlHri|ndL — UlMlto-
bsMicUt von Nr. 9 da* UteiliMvarainwigua. — Amaiffuiblttt Nt. l^Oi

Zur Musikbeilage 9—12.
(Schhifl um Kr. 8^ Seite 101)

Der Vorschlag (Seite 105), die Fakobordoni von Orpheo Veodii nnd ähnliche Ton
Viadana, Caesar fle Zachariis för die Gradualien-, Allein ja- ur.d Traktusverse les Graduale
za Terwenden, hat schriftlich und miindlich vielen Beiiali gefanden, und es ist der

Wonsdh ausgesprochen worden, eine solche OradnalieDsammlang als Beilage für die

Munca sacra 1910 zu veröffentlichen. Die Redaktion wird voraussichtlich, wenigstens
die Gradualien des CommuM Semctorum bearbeiten, und vefsucbsweiae »of dem MaMkelieiir
markt bringen.

Unter Hiuweis auf Miuica sacra 1890, wo vom „Unterlegen der i'i>a.liiientexte bei

den Falsibordoni" aosffihrlicher die Bede war, fasse ich die dortig Regeln knrz zusammen,
nm es den Cfi irrfp'cnten zn prloichtem, auch für die Vesporj^salmen von den kurzen
nnd wohlklingenden Kadenzen der F&lsibordoni nach einheitlichen und bewährten (rrond-

e&tnoi Gebranch an maehen.

Die 64 PsalmkadenMD Viadaaa8(Jtfiineaiaer« 1889)inddie 76 von OrpkeoTecchi
bestehen auf: z^^-pi Teilen; die erste HSlfle ist fftr den Text bis *, die zweite fllr den
ächloü des Psaimverses bestimmt

Man ltt;i -hte:

1. Aut iiem Akkorde der ersten Hälfte singe man die ersten Textworte in

fließender Deklamation und in freiem Sprachrhythmns und verwende nicbt weniger
als vier und nicht mehr als sechs Silben für die in Mensur zu sinpendf» Mittel-,

resp. SchluUkadenz. Natürlich müssen alle Stimmen mit der gleichen Silbe einsetzen,

aber ebne Hast, Eile oder besonderen Dmek auf den ersten Taktsehlaf. Der Ebnats
soll entweder anf einen Wortakzent oder auf der ersten schweren, niemals aber aul

einer Schluüsilbe oder anf einer einsilbigen, akzentlosen Partikel oder Präposition

geschehen.

Wenn die Rezitationsnote in der 1. oder 2. Hälfte des Falsobordone, wie das

besonders im 3. Band der Afusica divina bei den Kadenzen von Zachariis nnd Viadana
vorkömmt, wechselt, so behandle man den 1. Akkord als Aufschi ac: mit einer oder zwei

Silben, den 2. aber versehe man mit den noch übrig bleibenden i'extworten bis zur

Mittel* oder Sddnßkadeni^ iMlr welebe vier, fttnf oder sediB SUben Terwendet wMden sollen.
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Beispiele (l Ton, Nr. 2) Ps. 109:

icnnt

2. V. Donec ponam ini mi -

4. Tecam principiam in die virtatia tu» | m aplen - d6 • li - bns ean <

6. Döminns a *
. . . des - txia

8. torrente ni vi - a
10. Sicat erat in principio, | et nunc, et

i

ct6> tum:
tn - is,

bi - bet:
sem - per.

ist-

2. V. scabi^lUim

4. ex utero ant»' lacit'eram
6. confregit iu die ine .

8. pr4pt&rea exal
10. et m aAcnitk säen

pe- dam tn - ö •

- nn - i te.

8U - if ro - gea.

t& - bit ca • pnt
16 ' ran* A • man*

Bei obiger Textverteilnng reich-

ten j« 4 Silben für Hittd- nnd
Schlußkadenz liin; beim 4. Vers
waren 6 Silben in der ersten Hälfte

angezeigt, beim 2. in der zweiten

Hllfke^ 6 SUbeii ni Terwenden.

8. Danuu ergibt sieh, dafi die Noten in den meosnrierteii Takten manchmal in

allen, öfters in einzelnen Stimmen verändert werden mflaaen, i. B, ^ in J J oder

J / oder / J, je nach den treffenden Wortsilben.

Bei diesem Vorgehen hA^on als Haiiptroc^eln za gelten, a) daß nur nach größeren
Notengattungen eine neue Silbe gesetzt werden soll, wenn mehrere Noten anf
einer Silbe stehen,

nnrichUg,Es ist also

za singen:
man smge:

lan - da - te lau - da - - tP

b) Daß bei schnelleren Notengaitongen niemals zwei and zwei Noten zu einer

Silbe vereinigt werden sollen; also nicht

da • na no - bia na - cem. do-ua no>bis pa - - • eamdo • na no - bid pa - cem, do-ua no>^is pa

4. Man vermeide endlich soviel als möglich Abweicbnngen von der Originalnotation

der textloiien Falsibordooi und behalte auch die sogenannten Ligataren und beiK>nders

die Synkopen bei. Durch nnbedeatende riiythmiscbe Änderungen kann jede Stimme
mühelos für die verschiedenen Texte geordnet und jede Schablone vermieden wprrfon.

Man bedenke, daß die Falsihordoni eine Zwischenstufe der homophonen (gleichzeitigen)

and polyphonen (selbatindige Stimmeofihmng) KompoaiUonswete büden, und als

geaeiehnete Vonchnle der Polypbonie bewfthrt sind. F. X. H.

Liturgica.
Pnlllt des HochwQrä Horm Kapuzinerpaters Jo^ianii Gabriel Scheibenzuber aus MQncben bei dtr

Ii. atDeralvtrsunmluflo dss AlioeoiBinen Cäcllienversios zu Passau. (3. Augiist 19Q9J

Ego autem exercdxtr in mandatis tut«.

Ich flbe mdi in deinea Vanndnaagen. Pmln lia.

Einleitung. Kirchliche Liturgie nnd kirchliche Mnsik hängen zusammen. „Die Kirche hat

Muaik, weil sie ein Opfer hat." {Kriaß de« Biscbofis von Regensbnr^ 1857.) Jp mehr man im Lauf

der Jahrzente die litur^iscben Bücher der Kirche weglegte nnd ein LiebhabBi'chri.stentum mit siUi>

liehen Sonderandachten an ihre Stelle setzte, urosomelir ist da» \'prständnis fOr die kirchltcha Opfer»

feler nud damit aneh die rechte Auffassung der heiligen Musik ge.schwundcn.

Die kirchliche Opferfeier ist das vortrefflichste .^udHclitäbucli für jedermann.

Wir wollen jetzt das Meßbuch der Kirche au&chlageu and .die VVecbselgesänge auf das Fest

der heil. CScilia miteinander lesen. Die jeweilig» Anwandnng der Texte anf die Beetrabnogen des

CSeiUenTereins wird siich von selb ' t'r;:ebpn.

Anaftthroug. üleich zo Eingang des Meßformnlars wird ans die große Aufgabe der
liailigen Mnaik dargelegt in den Worten des Ibtnitiii.

Jltffiiebar de taünutuu tuu: Ich veritttnde deine OHbabaningen, o Gott
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Gewiß, alle Geschöpfe legen die Uerrliohkeit Gottes aus. Das Meer rauscht ihm seine Akkordei

der Sturm sin^ Qua idne H«lodIe, die FeMtexehe tr9|:t {hm ihr Lied entgegen, der alte Bond
wdht ihm seine Psalmen, — aber der erlöste Christ faßt all diese Stimmen zusammM; w lit dw
geborene Chorführer aller, er könnt am klarsten Gottes Zeuf^nissf» und Großtaten; an geweihter

Sttttte in erlesenen Worten nnd Tönen Gottes Arbeit nnd Haid für uns Menschen zu besingen, ist

der InthoUaehe Christ vorab berufen.

Dieser Anfgaho der heiligen Mn=iV v,ird eine echt christlicht? Lebensführung des heiligen

Sängers entsprechen mäsMU. ^uam veneramur qffiäo, aepumvr exemplo. Der Chor sio^t auf diese

Oration: Amen, ja, so loO es Min! Die alten Dfntsdien haben üne tapftrstflo gdUkneo &l«fer
als zechende Sänger nach Walhall venetzt; dem Griechen haben die Dichter und Sieger der olym-

pi!?chen Spiele als SJlnjyer im Elysinm gegolten: Die christliche Religion nennt uns die Engel nnd

jangf^änlichen Seelen als die mit der himmlischen Musik Betrauten. Duzmt deutet sie uns an ihre

hohen Erwartvogen vom LebenswaDdel des klieUiduui Singen. Deefcalb bat aneb der Utdilldt

gutgeheißene Verein fllr Fliege der beUigen HnsUt die Jaogframeele einer bell. CieÜIa rar

Scbtttserin erkoreo.

Dieae beiden Otnndlagen: Hobe Anflbnonjp der Musik (Introitns) nnd entapreofaflnde Seelen-

atlwnung des Sängen ^:)ratio) bant nun das Moßfonnnlar des Cädlientagea wettor ans.

I. Domine Deua, exaltasti super irrrnm hahitntionem meam. (Epistel.)

Schon äußerlich trifft das auf den Kirchenchor zu. In mancher Landkirche nimmt wirklich

der Organiit das oberste inätseben der Kirehe ein. Nnr die Uaneracbwalbe nistet noeb bSher.

,Meinen Platz hast du, o Herr, über die Erde erhöht", — das sei ein Fingerzeig fdr die Stellung

der kirchlichen Musik gegenüber der weltlichen Hoch über dieser soll sie stehen. Nicht ein-

aobmeichelnde Melodie, leidenschaftliche Gefiihlsmuäik, nicht das selbstherrliche Orchester allein oiid

wieder nicht aafdrlngUeher Kolozatnrgesaog tat heilte Uoslk. Dss Kirehengeblade im Örnndrifi

des Kreuzes, die priesterllche Kleidnufr, H* erechtttternde Dramatik ri • heiligen Opfers, die Felaen-

wabrbeiten des Glaubens erheben sich Uber Werktagabnach und Menschenphilosopbie. So sollte

sieb ancb die heilige Mnsik von der weltlichen trennen.

Heißt es doch gleich im Gradnale der Cäcilienmeese: „Quta amtufivit Rex »ptciem twtm, der

himmlische König verlangt Würde von dir." Es ist eine der dankeswerten Bestrebungen des

CäcilienVereins, daß er weise Auswahl von Kompositionen trifft in seinen Katalogen. Wer vorur-

teUsloa nnd guten Willens sieb bedient^ wird gesteben: Ebu Orense iwtadien weltHeiMr und Ureb-
Hcher Musik kann nnd mnfi cff^zop-pn ui'nifn. Und wenn nicht lanter Knn -twrrki^ geboten werden,

eines wird wie in den Veröfleullichuugeu der Gesellschaft flir christliche Kunst, so im CäciUen-

venins-Kataleg erstrebt und emlelit: Unwürdigem dnrcb wOrdige Musik, leichte weltilcbe Klinge

durah ernste^ Idroblidie zu ersetzen. Jedes Bessere verdrängt ein Minderes.

II. Indes, das muKikaliacbe Werk tnts noch nidit, mit ihm muß sich vermählen die rechte
Verfassung der Sänger.

Wie soll ein Idrdienmneikalisebcs Werk sum Vortrag kommen? Die erste Antwort gibt uns

daa Ev iut':! lium unseres Mcßfonnulars. Vor allem in rechter Absicht. Wie fast alle, so wf^i>r

auch uuäer Evangelienabschnitt aus dem Commune mnciontm hin auf das Kommen des Herrn zur

Vergeltung. Bezüglich der Parabel von den fünf klugen und den fdaf töriebten Jungfrauen bemerkt

der belL Augustinus: Das Ol ist die Absicht auf Gottes Ehre; das fehtaade Ol die maugelude gute

Meinung. Christus sieht vom Altar anf den Chor, vom Chor ins Herz. Hoffentlich braucht er

keinem von uns einmal zu sagen: Nescio vo»l für mich habt ihr nicht gesungen. Ite ad vendent^

gebt an denen, womit ihr verhandelt hobt, nm deren Lob, fitr deren Kritik ihr geanngen habt bei

eurer Grabmasik, Anferstehungsfeier, Prunkmesse.

Freilich der Ehrgeiz und edle Wetteifer bildet immer eine Triebfeder für den Komponisten,

den Chormeister und seine Kräft»; alluiu üuttes Ehre soll letzt«^ Ziel bleiben auch fiir das Gesaut*

wbrken dea Vereins.

Weil nun aber Gottes Ehre immer der Men.sehen selb*-tln'-i s Opfor zur Voraussetzung hat,

deshalb möchte die heilige Kirche im Namen ihrer Musiker dtm lieben Gott veraichem ihres guten

Willens, Ihres Opfersinnes.
Affertntm tibi in Inetitia. (Offertorium.) In den ersten christlichen Jahrhunderten brachte

jeder Teilnehmer am heiligen Meßopfer zum Erweis t-einer inneren Anteilnahme eine fluRere Oabe

mit. Brot, Wein, Früchte, Geüügelj die Säuger brauuhteu bloß das Watuier mr heiligen Feier und

cum Liebesmabl mitrabiingen. Der keDige Gesang war Ihr wertvolleres Opfer. Und beute noch
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fordert die Kircheummik Opfersinn. Proben spät abends, Weciisel im l'ersonal, ätimmverfaii der

KindeTt Aliwedulmig im Prognunin, die Gtbe der Stimme flir dne oft redit ipaiUche materielle

Eotichädigang, das alles erfordert Opfersino, aber in Utetitia.

Uud weil trotzdem Fehler nnd Meuschlichkeiten unterlaufen, so legt ans die heilige Kirche

düH liehentiiclie Wort iu den Muuti bei der Sekret: Dignoa ^fficuia tua proyiHatione ttia, Damine:

Herr, halt nos deiner Sehommg wert Ja, der Oberelfer mancher Hitglieder dee Venim, Vontiad-
ui-^InsT-Ivfit nnd Aburteilen Fernstehender, Enttäuschung bei bestem Fleiße, zähes Festhalten des

Volkes am Laoggewofanten, das alles braucht Geduld mit sich selbst und mit andereo und einen

demütigen OpdmiDB. Wenn vir anch alles getan liabent so Bind wir dennodi nunlHae Knechte.

Selianen wir nicht auf andere herab. Sie kennen unser Streben eh wenig. Beispiele ziehen. Manch
einer ist ans dem Feind ein Freund j?e\vorden, ohne daß er es sich oder andern gestanden hat.

Und an Gottes Segen ist auch für den Cäcilieuvereiu alles gelegen. Schone unser, o Herr, schau

auf den WiUen» niebt auf den EebAg.

Der Beistand Gottes i^t uns im sicherer, je gehorsamer wir dem Willen der Kirche sind.

Die schönste Frucht, oder sagen wir die verborgene Wurzel des Vereins ist der kirchliche
Oehoraam. Aber die Kunst soll frei sein, heißt es, frei von den Fecseln unzeitgemäßer Vor-

schriften. 0, si \^ ird erst recht frei von den Banden des Krdliaften nud Sinnlichen, je mehr sie

eingeht auf den Willen der Kirche. Mit Recht kann der Cäcilienverein seit seinem Bestehen beten.

J(70 autftn txerctbor in mandatif tui$. (Commonio.) Umfasseuder nnd ktlrzer kann er zugleich selbst

sein Ftogmm niebt angeben als mit den Worten: Hnslk nach dem Willen der Kirchei Die
Vereinsgeschichto ist eino ansttbiUebe BeetUIgnng dieses Zieles: rflckhaltleset ja fkendige Kinnabme
der kirchlichen Vorsriiriften.

ScUlaU. äo können wir mit Zuvertticht die Unade der ächlußuraüon erbitten: Semper ejna

«NfervenfioN« not ftf«ot, belebe uns stets anib neue auf die FQrbitte der heil. Cäcilia hin. Wo Opfer-

sinn und Oottvertnoen nnd Gebetsam gegen die Aatoritfttk da ist aneb gesundes Leben and giOck-

liebes WacbstnnL

Und beifit es dann Ar Kem|ionisleii nnd Chonregenten, für Sftnger nnd Sängerinnen einmal:

ite mit$a ett — geht jetat, euer Lebeoswericp euer Oottesdienst Ist vollendet: frendig kommt die

Antwort: Dt» graHoBl
Hein lied ertOn nnr dir aar ESir,

Du gabst es mir, es ist ja dein;

Und sing anf Erden ich nicht mehr,

Laß mich anch dort dein Sänger sein.

0 Herr des Klang's, erbSre mieh. Amen.

AlU Af0liiT6& und Blbllothfik«]!.

Dl« Orgil In dir katbollscben Pfirrkird« n PrlikraaiL

Von Pfarrer Skobel.
. j i

(Nachdruck verboten.)

Binnen kurzem wird die Orgel in der katholischen Pfarrkirche zu Prinkenau durch eine
andere er8f>tzt werden. Es dürfte deshalb gerade jetzt int«re«tiaut sein, zu erfahren, welche Schick-
sale und [hingen die eiiizelneu Vertreter diese» nacb Altar, Tanffitflio nnd Eansel wtebtignten
PertinenzstUckes cuuer Pfarrkirche durchgemacht haben.

Die Geschiebte der Orgel in der katholischen Pfarrkirche in Prinkenau ist wie meistenteils
mit der der Kirche euL' vtTkuUpft. Da Über die älteste Kirche nur spärliche, über Aussehen und
ihre innere Ausstattung sjar keine Aufzeichnungen vorhanden sind, können wir uus auch kein Bild

von der ältesten Orgel machen. Die jetzige Kirche, als Pntzban in einfachen aber t illiLTi

n

Barockformen wahrscheinlich um die Mitte Am 17. Jahrhunderts erbaut, hat oft durch Feuer
gelitten. Im großen Brande am 25. August 1(581 fingen Turm und Dach der Kirche, beide mit
Schindeln gedeckt, Fener. Der dadurch entstandene Schaden muß gewesen sein; denn nacb
Aasweis der Kirdieereebnnngen mußten in den folgenden Jahren niebt blos groOe banliebe Bepa-
raturen vorgenommen, stoudem auch fast die ganze innere Einrichtung — Aitfire, herrschaftlicnes

Gestühl, Bänke etc. — neu angeschatl't werden. Die Orgel, welche damals iu der Kirche vorhanden
war, — da.s \':H'tationsprotokoll von lü7l«') ziiblt im Inventar ein Ofn0vnmm pofilwiMi*) sank aicberlidl

mit dem beim Brande einstürzenden Qrgelcbor in Trümmer.

's Junguitz. Visitationsborirhf e des Archidiakonats Hlogau.

Organum positivum oüer Positiv im eine kieiue Orgel ohne Pedal, bei welcher das Gebläse

meist dareb Drücken oder Ziebea mit den Hiadra in Betrieb gesetat wbrd.
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Jeden&Us behalf mau sich von 16H1 an wieder mit einem kleinen Positiv, das, wie die Kir^
cheoreclwaiur sagt, ein „Bobe" als Kaikant bedienen konnte. Der „Bnbe" wurde bei Anfstellnncr
der groBen Orgel von einem Erwachsenen abgeiast. Lant Kirchenrechnnnp wnrde im Dezember 1686
ein nener Schemel für dieses Positiv angescbafft, ]\\»7 fiiie Eriieuening der Strippen oder Kierapn
an den Bälgen vorgenommen. Nachdem 1692 das Orgelchor wieder aafgebaat und die ganze Kirche
unter Dach und Fach gebracht worden «rar, wörle MUio 1098 «ine mm Orgel ai^VBtellt Die
Kirchenrechnong berichtet darüber:

„In diesem 1693. Jahr ist zn größerer Ehre Gottes ein neoes Orgelwerk in hiesiges Gottes-
htns erbauet worden. Es befindet sich in Stimmung und Registern:

Manaaliter: Prinzipal, Metall, 4' Qointatena, Metall. S*, Fogara, Met&U, 8' ÜcUva, MetalL2'.
Sededma, 1', Metall, QniDta, IV*'- Mixtara repetita, drriAcli, Metall, Floet miyor, Hols, 9, tMt
Ittinor, Holz. 4'.

Pedaliter: SubbaU, 16', Oktavenbaß, 8'. Davon hat Herr Kathens Ulber (*)') Orgelbauer von
Liegnitz bekommen laut emtmäo 186 Bthlr. Dannen wegen dei OktaTenbafi lOBlUr. Rem wegen
der Copel 6 Rthlr.

Es befindet sich ein Zymbalregi.ster mit 9 Zymbeln,*) 2 laufende Stern nnd ianfende Sonne,*)
welches Herr Orgelbauer ohne Endgelt gemacht, für die iibrige Priiilarbeit mid Posauneubaß hat
er bekommen eine Euche nnd eine Linde-Siimma, was Herr Orgelbauer bekommen betrttet 151 Kthir.

Die Unkosten für Aufsetzen nnd Stimmen des Orgelwerkes beliefen atch anf 40 fitUr. 7 Ngr.
3 Hlr. Die Gesamtkosten betnit?» u 15)1 Rthlr. 7 Ngr. 3 Hlr. - .(< v,7'X7^.

Das alte Pcsitiv verkaufte man am 7. Oktober 1693 an den damaligen Pfarrer von Hertwigs-
walde, Henncas, Franciscns Häntsch, welcher 16 Thlr. dafür gab.

Im Jahre 1706 wnrde eine crOfiere Bqparatar an der Otgel notwendig, welche Meister Eber-
harth ans Siwottaa innerhalb dreier Wochen bei freier Kost nnd Wohnung für 10 Thlr. anaführte.

Pfarrer nnd Gemeinde hatten sich kaum von dem im großen Brande 1681 angerichteten
Schaden erholt; — der Torrn war erst 1707 fertig geworden, da Bcblog am Sä April 1715 der Blitz
in den Tnrm, wodurch aneh die Or^el stark beschädigt wnrde, der ^rottaner Oiv^baner, wabr-
scbeinlich Eberharth, besserte sie mit seinem Sohne wieder aus. Die Reparatur kostete 11 Rthlr.

5 SIgr. 6 Hlr. Ähnlichen Schaden wie der Brand von 1681 richtete eiji Blitzstrahl an, der am
9. Angnst 1719 früh vor 5 Uhr den Tnrm traf und zündete. Die Orgi 1 ging hei dlKsem Brande
aufrunde. Bis zum Jahre 1723 half der Sprottauer Orgelbauer, von da ab der Kl.-Kotzenaaer
Lehrer gegen einen jährlichen Zins mit einem Podtiv ans.

Es dauerte bis zum Jahre 1735, ehe die Schaden an Tnrm nnd Kirche ausgebessert waren.
1736 erst konnte man an die Aufstellung eines neuen Or^elwerke.s denken. Diese Orgel mit 16 auf
1 Manual und Pedal verteilten Stimmen, baute Kaspar Nouniauu*) aus Havnau für .'JöO Thlr. Das
Gehäuse scheint wie die aus damaliger Zeit noch .stehende Kanzel (172^0 reich geschnitzt gewesen
zu sein. Der damalige Pfarrer Johannes John ließ das Orgelgebäu.se, sowie den Taufsteiu*) und
die darüber befindliche Glorie*) anf eigene Kosten staffieren: er bezahlte dafür 40 £thlr. Die Orgel
versah Ihren Dienst 22 Jahre tadellos, von 1796—l'räB melden die Klrchenredinnngen nicht« von
ebier Reparatur, ein ehrenvolles Zeugnis Ar den Erbanerl Erst 1758 wnrde eine kleine Reparatur
notwendig, welche Franz Anton Hoifmann ans Sprottau für 2 Tluiler ausführte. Zwanzig Jahre
gplter mnoten die Bälge ausgebessert und geleimt werden, desgl. 17i)2.

0ieee Orgel hatte nämlich dasselbe Schicksal wie die im Jahre 16S^ anfgestellte. Beim großen
Brande 1804 wnrde auch sie ein Opfer der Flammen. Man versehaflte sieh jetzt ein starkes aditp

stimmiges Positiv aus der Pfarrkirche zn Löschen.^) welches Hir diese Kirche nnbranrhbar geworden,
aber nach einer nach dem Jahre 1804 gemachten Ruiidbemi t knnt^ im Inventarium der Pnnkenuuer
Kirche von 1791 noeh so snt gewesen sein soll wie die alte isi»! verbrannte Orgel.

Dieses also schon lti04 anbrauchbare Instrument versagte gänzlich im Jahre lti35. Die Gemeinde
konnte bei der geringen ZaM nnd Axmnt ihrer Mitglieder, sowie wegmi der dnieh fbrfewilirende

') C. J. .\. IIolTmanu vcrzeiehnet in seinem Werke: Die Tonkftnstler Schlesiens, ein Beitrag zur
Kunstgeschichte SchlLsiens vom Jahre 960— isao, Breslau 1830, H. P. Aderbolz, zwei Organisten namens
.Uber*', üb danach «Uber" mit .Ulber" identisch ist nnd die um 1760 lebenden „Uber" UolEmanns
Nasokonmen des obigen „über* stM, moB dabiegestellt bleiben.

•) „Zymbal-Register*' Glockenspiel.
') Mccbanisi bc Spielerei am Orgelprospekt. Eine Orgel mit eben solchem Ikgister, Sonne and

Sternen wurde am ± und 8. Aagnst d. J. in disr ovaageL Kivehe an Thonnundwi, Kr. Bonidan, Nieder-

achlesieo, abgetragen.
*) Das Schlcsische TonkQnstlerlexikon von Kosmaly und Carlo, Breslau 1846, berichtet von ihm:

-Oaspor Qottlieb Menmaan, ein sehr tfichycer Orgdbaver, lebte su Giiums um die Mitte des 18. Jahr-
bnederts. 17B0 baute er die Orgel sa waldan bei Liegettt von 18 Stiamea «n Manna! nnd Pedal,
17n2 die Orgel im Dom zu Glogau mit 26 Stimmen zu 2 Manualen und Pedal, nnd 1767 die Orgel in

der eviiugel. Kirche zu Gubraii mit 21 .Stimmen, 2 Manualen und Pedal."

Der Tauf»4t> in wut'Iv leider ebenso wie zwei knastvoll geschnttsteSaaktosleaehtw beiderBonovation
der Kirche 1H72 braun t^t'^t riehen und lackiert.

*) Gott Vater und der Heilige Geist von Engeln

^ Nioder-LsBcbeo, Ki. Sprottao, Niederscblesien.
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Banteu and Reparatnreo eeschwächten Kirclikas^e nicht an die BeecUafftini? einer neaen Orgel
denken. In der Not entaebloß man licb. die alte, selir reparatnrbedürfti|?e Orgel aas der evan-
feUacben Klrehe in Princkentü, welebe im Jahre 1744 (!) von ein^m Hajmaaer Orgelbauer') für
iese Kirche als deren erste Orgel erbaut worden war, zn kanfi n. Der Kanfpreis betrug: 45 't*hlr.,

die Reparatur, welche Orgelbaner Mttller aus Öa<?an ausfülirte, kostete IHO Thlr. Am 17. August 1836
wurde die ()r^p\ von dem damaligen Pfarrer Graf, sämtlichen Kirchenvorstehem (Lange, Wähle,
Petters, Baum) und Kantor Scholz abgenommen. Dazu hatte man auch den Kantor der evange-
Uschen Kirche, Geisler, eingeladen, welcher das Werk in seiner Kirche 40 Jahre lang geflplelt

bitte nnd deahalb seine Meinong daräber abgeben sollte, in welchem Verhältnisse die Orgel anptzt
CT dem fröberen Verbaltnisse vor der Reparattir stehe." Die Abnahme der Oi^el oines Werkes
vrn 1} klingenden Stimmen verlief, wie aus dem AbnalimeTirotokoli ersiriitlich, ohne lu P.t^an-

stüiidung, und Kantur Geisler konnte sich Uber die ^um Bessern veränderte Klangwirkaug nicht
Ri-mif^ wundem. Freilich ma^ außer der gelunt^enen Reparatur anch die sehr gute Akustik der
Pfarrkirche za der gesteigerten Klangwirkung beigetragen haben.

Nachdem diese Orgel über 90 Jahre in der evangelischen Kirche ihre Dienste tretan hatte,
wurde sie nun noch fast 50 Jahre in der katholisclieu Kirche pespielt. Aber bei einem .\lter vnn
fast 140 Jahren war ea nicht zu verwundern, wenn »ie alimählich gänzlich versagte. Im Jahre 1ÖÖ4
war sie so altersschwach, daß von den M Stimmen 9 gänzlich unbranchbar geworden waren, die
übrigen 5 aber nur mit größter Vorsicht und trotzdem nie obne Stttrnog gebiaocht werden konnten.
Wegen Beschaffung einer neuen Orgel setzte man steh mit dem OrgeiDaiier StiHer In Freistadt,
Niederschlesien, in Verbindung. Dieser reicht« 2 Kostenanschläge ein, zu einem neuen sedisstim-
migen und zu einem teils aus alten teils aus neaen Teilen bestehenden zebnstimmigen Werke.
Man entechied sich für das Letztere.*) Die alte Orgel wurde am 24 Xi v -mber 1KK4 nacbmittapä
3 Uhr an den Meistbietenden ftffentlich verkauft. Braumeister Exner erstund siie für 15 M. Die
neue Orgel war bereits Mitte Dezember aufgestellt und wurde am 23. Dezember durch den
Kgl. Orgelbanrcvisor Baumert aus Liegnitz ak^^Mionunen. Der Revision, welche nadtmittags 2 Uhr
begann nnd bis \\, 5 Uhr dauerte, wohnte anßer dem damaligen Pfarrer. Erzprieeter Grollmna, dem
Kirchenyorstand und der Gemeindevertretnng auch Ihre Hoheit die Frau Il^rznain Adelheid zu
Schleswig -Holstein bei. Das Resultat der Revision war günstig, so daß der Kj;.. Orgelbanrevisor
am Schluß des Abnahmeprotokolls schreibt], 1 - nute: „Die katholische Gemeinde wird voraussicht-
lich auf viele Jahrzehnte eine gute Orgel haben, zumal wenn nach Ablaaf der Garantiezeit von
Zeit an Zelt dne grttßerB Sehlden Terhdtende DorchBidit und Beinigaog dea Werkes veranlaßt wird."

Die Durchsicht nnd Reinigung der Orgel ist leider nn' rMi'^ben. so daß schon nach kaum
2'/» Jahrzehnten die Orgel ihren Dienst nicht mehr versehen kosiuie und auch eine Reparatur nach
ftcnmännischem Urteil nicht mehr lohnend war. Arn X l imittag des -4. und am Vormittag des
S. August wurde sie abgetragen. An ihre Stelle tritt freilich nur wieder eine gebrauchte Orgel.
So 9(Mu und wünschenswert ein neues Werk gewesen wäre, so kann doch die Gemeinde nach
Lage der Verhältnisse mit der durch Vermittelang ihres hohen Patrons beschafften Orgel zufrieden
sein. Ihr noch jetst tadelloeer Zustand, die Gate dea anm Bao verwendeten Materials und seine
solide Verarbeitung bfirgen dafür, daß die MInftige Orgel reeht lange der Gemeinde Gottes Lob
verkünden hil^ _

Stimmen der Presse zur 19. Generalvers^mlung.
Die „Donaiizeitung" in Pa.'^siui hatte schon trefflich vorgearbeitet, um über die

(Teneralversamnilung des Allgenipinf n (^äcilienVereins ihren bedeutenden Leserkreis
auizuklären; während der Festtage voiü 2.—4. August war sie bemüht, durch eigene
B€ffkhterstatter übw den Verlauf der Aufftthrnngen und Verhandlungen Ansknoft
zu frfh'-n. Die Korrespondenten anderer Blätter, wie der Aii^sbnrg-er PostMitaog",
„Germania'' und „Kölnischen Volkszeituug" konnten sich derselben bedienen.

Am 2. August, dem Vorabende der Hauptfesttage begrüßte nachstellender Artikel
die naeh Pttsaa geeflten FestgSste:

Zun Claillaitast. 8al?8.

Mit diesen Wortfu, da.s fini^t an der Stirnseite des von St. Xik(jla in die Stadt tlilireiidt'n

Tores in großen goldinou Lettern prangend den Ankümmling begrtiUte, beißen wir die unter der
Ägide St. Cäcilias, der i'utronin der heiligen Mofllk, sieh bei uns dieser Tage ansammeiiflndenden
Giste aus nah und fern herzlich willkommen.

Passau ist es gewohnt, in seinen Mauern Tag^uii^t n und Kongre.S86 zu sehen. Das herrliche
I.andschatt.sbüd , das (> dnn.li .si'iii*' einziparticfp Lag:t' dem HfH(iiauer biot<^t. diT wohlbegründete
iinf seiner Gastlichkeit und seiner festlichen VGranstaltungen haben es zu einem Lieblingstreffpaukt
in detttaeheo LaodM gemacht So Ist auch die Wahl für Ii« AbhaUnng der diei|}ibrigeD 19. General»

') Vielleicht Kaspar Neumann.
») I. Manual: Prinzipal 8'. Salicet 8', Flöte 8', Fugara 8', PrinsilMl 4', Fl5te 4', Quinte 2*/i*

OfcUfe IL Pedal: Subbafi 16'. Prinsipalbaß a*. JIL Nebeaillge: Wlndpiobe und Evakoaat.
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versammlnn^ des Allgemeinen Cädlienvereins auf die alte stromumgflrtete Bischofstadt an der
tireuze zweier mächtiger, eng verbündeter Keiche gefallen. Wahrlich nidjt mit Unrecht!

Es ist historisch ehrwürdiger nnd fotoreflsanter Boden, den die MBchfitzteD Oiste in Passaa
betreten. Im herrlichen Pranksaaie des städtisplif»n Rathauses schauen aiefffilbfii , von der Hand des
beimischen KfiDstlera geschaffen, dif Szene .ins dem Nibelungenliede, wio Bischof Piligrim von
Passan (971—991) seine Base Kriemhilde, na< luit in er selbe mit ihrem Gefolge an der Ristnmsgrenze
in Plaedelingen (Plattlinp) begrüßt und emiifungen hat, in seine Residenz geleitet, auf daß sie da
ruhe miil sich stärke für die Weiterfahrt zu König Etzel ins Hnnnenland. Es ist mehr als eine bloße
Vermutiug, daß der auf der Niederaltaicher ächoie anter dem beriiliniten Lehrer Udalgis gebildete
Kircbenflint lieh Verdteoste nm dieses nnser Nattonalepos erworben habe dadarch, daß er die in
demselben vereinigten Sagen und Lieder entweder teilweise odf-r zusammenfassend, wenn auch in

anderer Form und Sprache, niederschreiben ließ. Auch unifr den Nachfolgern l^iligrims das ganze
Jahrtausend herab hat es f?ar manche gegeben, die. was Fr.rdenmg von Kunst und Wissenschaft,
von Bildung und uligemeiner Wohlfahrt betrifft, zu den Besten inrer Zeit zählten. Ihre Namen
sind verknüpft mit den BandenkmUem der Stadt nnd ihrer Umgebung, wie Oberbans, Frendenhain,
HacUberg. Sie leben fort in noch bestehenden chariUthreo Sliftangen und gemeinnOtKigen Ein»
rfehtongen.

Studt und Histuin I^assan haben eine reiche Geschichte. Bekanntlich umfaßte letzteres ehedem
auch Ober- und Niederösterreich. Hochragend g^üßt der imposante St. Stephansdom Einheiniische ond
Fremde. Mit Bewunderung schaut man seinen weiten prilcbtieren Innenraum, die gewaltigen Pfeiler,

den Scbmnck des Deckengewölbes, der Felder, Onrtbognn nna Gesimse mit farbenfrischen Fresken,
mit reiehtter Stnkkatnr und zahlreichen Figuren. Die Residenz mit ihrer groß nnd vornehm
wirkenden Fassado, dem Palast-Treppenhaus und dem jüngst errichtcti ti Wittelsbacherbrnnnen vor
ilirer Front ist wubl die schönste iiischofswohnnng in Bayern und darüber hinaas. Das üathaas
mit seinem architektonisch und malerisch reizvollen Turm, mit den beiden Sllen, nicht m TergMBen
auch das Mittelzimmer des Restaurants, haben wir bereits prw!lhnt.

Speziell die Cäcilianer können sich in Passau heimisch tulilcn. .Musik übcrliaupt es seien

g^enanut die Ketrimentskapello, dann im Gesang Passauer LiedertatV'l. .Miiniit'rppsangverein, Zt'utral-

singschule, kleinere instrumental - und Singklnbs - and im besundoruu die Kirchenmusik erfreuen
sicn hier eifriger und verstftndnisvoUer Pfige. Neben dem Domchor stehen die Kirchenchöre der
anderen drei Stadtofiucreien, InnMadt Yforn, nt einer erfreolichen Hnhe. Nicht minder die Eng-
Itaehen Frttalein. Die Chorregeoten sind Irirdienniiirikatisdi nnd liturgisch gebildet nnd haben, gcstfitst

anf die Pfarr-CftciHenvereine, Singknrse errichtet, ans denen di-r .N'aclnvuchs des Singpersonals
hervorgeht. Werfen wir diesbezüglich noch einen Blick auf frühere Zeiten! Schon der bemfs-
eifV-ige Fürstbischof und Kardinal Jos. Dom. Graf Lamberg (1723 -17«)1) gründete zur Förderung
der Kirchenmusik einen „Cäcillenvereln". Im Jahre 18-12 erschien, nachdem neben der herkömmlichen
instrumentalen und Vokalmusik im Dom auch der Gregorianische Choral- und Kirchengesang Eingang
gwAmden liatte, bei Pustet (Plenger) in Passaa das für Jene Zeit sehr schSne nnd treffliche Q^Scmmn
Mtbiemmdae flmcAw von Vluecker. Die Choralmessen oier bekannten Oantieo tarnt wurden bei etn>

Ihehen Seelen- und Votivamtern gesiinircn. Gegen Ende der fünfziger Jahre und anfangs sechzig hielt

die altklassische Kirchenmusik im polyphonen Gesang ihren Einzue: in die Passauer Kathedrale.
Die Editionen von Proske: Messen, Motetten. Ijinientationen usw. wiirdtii beschaflPt. Es war für

Chorregent und Sänger, welch letztere die von Bischof Heinrich von Hofstütter ins Leben gerufenen
Seminarien stellten, — es war für Priesterschaft und Volk jedesmal ein Ereignis, wenn an den
HochfiBSten der Kirche die herrliche Missa Fapae Marcelli von Paleetrina znr Anffahrnng gelangte.

Nehat diesem Ffirsten der heiligen Musik lernten vrir die Anerio nnd Oabrieli, Lottl, Vittom, Asola,

Orlando di Las-so, Hasler, Ett, Aiblinger und so manche ältere nnd iüngere Meister der kirchlichen
Tonknnst kennen nnd singen, während wir für den Choral Mettenleiters Enchiridion und Manuale
tme in Binden hattoi.

Es war eine Zeit des Aufblühens und regen, begeisterten Eifers, nnd der Hann, welclier in

Passen dieses Werk so energisch in Angriff nahm und förderte, war kein anderer als F. X. Haberl,
damals noch Alumnns nnd Mnsikprüfekt, dann zweiter Domchorregent neben Miloche. Mit seinen
Bestrebungen und Anstrengungen sympathisierte ganz besonders der musikliebende Semiuarrogens,
Domkapitmar Miller, ein geborener Schwabe. Wie mag es dem Schöpfer und Direktor der welt-

berfthmten £egensbarger Kirchenmnsikschale wohl snmnte sein, wenn er in diesen Tagen nach fast

einem faallmi Jahrhnndert wieder in unserem Dome weilt, an der Statte seiner einstigen ersten
ingendbegeisterten Tätigkeit! Als er nach Regensburg übersiedelte, dirigierte im Passaner Dom
Miloche fort, bis Bachstefel ihn ablöste. Welch eine Summe von Arbeit, Studium, Erfolg, aber auch
Ringen nnd Kampf, umschließt diese lange Lobens- und S< liatb iispcriude. Es kamen Witt und
der Cicilienverein nnd die Ausbreitnugen seiner Bestrebungen, die bis in die weitesten Fernen
wirkten, denen weder Gebirge nech Heore^ noeh Versdriedesineit der Sprache nnd Nationalitat eine
Grenze setzten.

Was in diesen Dezennien bis heute pdeistet wurde auf dem linbiete, dessen Bebauung der
Verein sich vorgenommen hatte, es ist niedergelegt und berichtet in Witts „Fliefrenden Blättern",

in den sahireicnen i3auden des von Haber! begründeten nnd fast bis auf unsere Tage herab von
Ihn seihet redigierten Kirchenmnsikalischen Jahrbuches, in den Heften der ebenfalls von Witt
begonnenen M«»iea aaera, in den von Haberl nnd anderen besorgten Ausgaben von Choralwerken,
Hmidbttehem nnd Hnsilikodizes; in sonstigen periodischen, von angesehenen, fachkundigen Pers&nlidi-
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keifen berausg^egebenen und bedieuten Zeitschriften und Blättern. Ea steht v©rki»rpert vor x\m in
dou Dicht wenieen Komponist«!), welche diese Zeit oos geboren bat, darunter Meisttr cThWu U-.mget,

G«isUicbe und Laien. Man versfleiche niur die CttcilieiivweiDikatalofre, die lit«nrischen Handweiser
«ad Anzeiger für katholische Kirähennnnik. Es lebt unter nns in den vielen tttchügcn Dirifirenten

und Kapellmeistern, in den Sftrg:ern nnd Mnsikchören an Kathedralen, an Stifts- und Pfarrkirchen
in Stadt nnd Land, in Klöstern und au Wallfahrtsorfen. Ks ist ein Meer von heiliffen Harmonien,
dessi 11 1.11',', .,'cn Tafr für Ta^ auf dt'm christkath im ti Erdenrunde durch die Hüllen derTenii»-!
und Kirchen brausen und klingen, die Herzen der Gläubigen mit der Ulur der Andacht entzündend
nnd emporhebend in höhere, lichte Sphären. Möge die Kraft und Begeisterung für du edle Werk
nie eriahmen mid erlSedien nnd das Banner St. Cieilias von den bemfenen Trägem stets hoch«
gehalten wertoif

Und 80 seien denn die Cilcilianer aus Nord und Sftd, von der Wasserkante und aus den Alpen-
t&lern, von Erins grüner Küste und von Albions Strand, von den Karpathen und aus Ungarn, Ueist-
liche und Weltliche, in der Dreirtiisspstadt, dem bayrischen Venedig, willkommen geheißen! lCÖg6
ihre Tagung eine recht ersprießliche sein and mäge ee ihnen in Passan gnt gefallen!

* •
*

Am 3. August. (Jestern nachmitags 5 Uhr wurde mit einer kirchenmusikalischen Einleitangs-
andacht in der hohen Domkirche die diesjährige Ta^ng des Cäctlienvereins eröffnet. Die ÄRteili-

gnng am Cäcilientag«' ist eine enorme. Ans allen Teilen unseres deutschen Vaterlandes, ans Oster^
reich usw. sind die Förderer der Muxica ditfina so zahlreich herbei>?eei!t, wie noch zu keiner dieser
Veranstaltungen. Abends 8 Uhr fand in der Halle des Hellkellers, die nntremein reizvoll durch
Herrn Buchhalter Engerts kundige Hand - limückt und in einen grünen Hain verwandelt war,
ein Konzert des vollständigen Mnsikkorps des IG. Infanterie -Kegimeuts unter der Direktion des
Herrn Kgl. Obermnsikmeisters Bl. Poll statt.

Was das fiflgimeatsmnsikkormgestern abends leistete, das gehört entschieden zum aller-
besten, was sie Jemals geboten bat verdient schon das mit ganz besonderer Sorgfalt ansgewShlte
Programm voJIste Anerkennung, so noch mehr dt« treffliche Wiedertrabe jeder einzelnen Piece.
Mit diesem Konzert hat Passau bei den sehr zahlreichen Festgftsteu iedi'ufalls eine besonders hohe
Ehre eingelegt, das bewies auch der geradezu frenetisr.liH Heifali. Und diese freimütige Anerken-
nnng, die so recht von Herzen kam, ist um so höher anzuschlagen, als Mnsikkenner im Aaditoriam
saßen, deren Urteil sicher maßgebMid Ist

Den Reigen der Begrüßungsansprachen eröffnete Hochwtlrd. Herr Domkapitular und Geistl. Rat
Rosenlehner, der als Vorsitzender des Lokalvereins den Fostgästen uud allen Teilnehmern den
herzlichsten Willkomm entbot. V<»r allem aber begrüßte er den UeueralprSses des Cäilienvereins,
Hochwürd. Herrn Prälat H aberhKegensburg, ferner die Vertret«r der Diözesan - und Lokal-
Cäcilienvereine, all die Festteilnehmer, welche zum Teil ans weiter Feme herbeigeeilt waren. Die
19. Generalveraammlnng habe eine ganz besondere Bedentnng mit Rücksicht auf die Besdehufan,
in welchen der Hoehwfrd. Herr Oeneralprftses zum hiesigen Domchor als dessen B^rfinder snbt
Am 2. Februar habe er, selbst noch Stmiierender der Oberklasse des Gymnasintns und Zögling des
Bi<5cliöfl. Seminars St Valentin, mit jugendlichen Sängern eine herrliclif Mf.sse aufgeführt nnd
il ui ii <'ima guten Anfang gemacht. Und wenn die Anfifdhrnngen im Dome von heute den Beifall

uud die Anerkennung der Festteilnebmer finden, so ist das im Grunde nur di>- Frucht uns janer
Saat, die der Hochwürd. Herr Generalpr&seB seinerzeit gesät hat. Redm r wünscht von Herzen,
daß die 19. Generalversammlung, sowolu was den kiichenmosikaliachen Teil anlangt, als auch die
Beratungen, einen gnten nnd glänzenden Verlauf nehmen nnd daß das Ergebnis der Tersamminng
schließlich ein recht erfreuliches sein möge. ^Mnge der Segen Gottes über der ranzen Veranstaltung
walten," so schloß Hochwürd. Herr Geistl. Ftal Rosenlehner seine mit grolV in Heifall anfgenom-

• mene Hegrüßungsunsjtrache.

Herr Hulrat Muggenthaier entbot den Festt^ilnehmern in begeisterten Worten den aof-
richtigen Willkomm der Stadt Passan. Die Generalveri^ammlnngen des Cäcilicnvereins haben sich
nnter den Veranstaltungen ähnlicher Art einen ehrenvollen Platz gesichert nnd das Interesse der
gebildeten Welt auf sich gelenkt. Die Stadt Passau ist hochgeehrt darüber, dieser 19. Generalver-
sammlung des Allgemeinen Cäcilienvereins eine gastliche Stätte bieten zu können. Passau gilt als
Fest.stiidt und besonders das heurige .Jahr läßt einen Widerspruch nach dieser Richtung nicht zu.
l'nst're Stadt ist aber auch eine liederfrohe Stadt, der edlen „Frau Mnsika" wird hier in Treue
gehuldigt^ in Schule und Hans, in Erziehungis- und Unterrichtsanstalten, in geselligen Vereinigungen
und Vereinen betätigt sich ein ernstes und regee Streben auf musikalischem Gebiete. Doch nes
Menschen Herz in seinen innersten seelischen Biegungen nnd Gefühlen gibt sich nicht zufrieden mit
'dem, was an dem Irdi.schen haftet: ein Gebilde aus des Schöpfers Hand drängt es im allgemeinen
nnd manchmal ganz bisoudr-rs zn ihm, e.s 1 r aufwärts! Und da ist fs besondf-rs die giitllicbe,

geweihte Mnsik, die iu die Menschenherzen lnnoingrcift nnd deren (iefühle zum .Ausdruck bringt
bis zum weithinhallenden Hallduja. Daß auch in dieser Beziehung die Pfle^ der Musik hier eine

Kte i«t, das haben die Begriilinngsworte des Vorsitzenden des Lokalvereiues bewiesen. Unsere
isrrfcirohen- und sonstigen Kirchenchön^ streben dahin, das Beste sn leisten, namentlich aber tnt

dies unser herrlicher Domchor. Es ist daher kein fremder Boden, den die Versammlung hener
betreten hat. Das Programm fnr diese Tage ist eJn eigenartiges, es ist verschieden von denen in
sonstigen Fall-n. e;, ist ein geweihtrs, ein ernste.s Programm: doeh ist auch die Freude nicht ganz
ve^eiiiien, eingedenk der Worte, daß wir uns auch im Ernste freuen dürfen im Herrn! In diesem
Sinne wttaaeht die Stadt, daß es schline nnd frohe Tage letn möchten, die die Teilnehmer an der
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19. Cäcilienvemns-Generah crsaTnmlnne: liit r vi»rlt>ht*Mi. In das .HdcIi" ntif die G(>nen]trarauillldllll|f

Btimmten die anweseudaa Paasuuer mit ihrem Bürgermeister mit Begeisterang eio.

Hoehwflrd. Herr OenenüprMes HabArl>Reg«iuibiiTir dankte in hnmonrowtoten Worten für
dip ihm zntoil gewordene herzliche Becrrfißnnß: nnd I^nktfi dann den Bück znrllck auf seinen

..lugfendstn'icli"'. die Begriindnue des Dorachorcs im Jahre 1858, wobei ihn Herr Profosisor Dr. Eberl-
Pu'^sun nnd der jetzige Jesuifi'iijutf'i .\bel gotroiilicii unterstützten. Mit erroßer Freude denkt
Rt'dner stets an Passan znrück. nanumtlich an den horh-seligren Bisoliof Heinrich, dessen Andenken
im Herzen des Redners nnr Dank und Freude wachruft. Die in Passan verlebten 18 Jahre nennt
der Hochwfird. Herr Redner Beine achönsten. Uolie Anerkennung zollt er dem Hochwfird. Herrn
DomIwpellmefBter voA Oelsfl. Rat Kl. ßacbstefel, der den Mnt gehabt habe, ein solches Pro-
gramm dnrchznfiihren , elM iiso wie er auch seiner besonderen Frende darüber Audnidc Ribt, daß
80 viele Anhänger der Cflcilifiivereinssache aus Osterreich grekommen .seien.

Ah Vertreter der südwestlichen Mark. Elsaß-Lothringens, entbot namens der Diözesen StralUjurg

und Mets die besten Grüße Hochwürd. Herr Domkapellmeister Victori-Straßbnrg. Der Hoch-
wirdige Herr Diözesanpräses von St. Pölten überbrachte die Grüße seines Diözesan-Cftcilien-

vereines, der eine ziemliche .\nzabl von Vertretern zu diemr Versamminng gesendet bat. St. Pölten
«ei mit Passan ene verknüpft: denn Passan sei dnrch Jahrhunderte hindurch die Knltnrträgerin
fflr Ober- und NiederiiNterreicli trewesen. Hierauf überbrachte Hochwürd. Herr Stadtpfarrer
Breitling- Homburg (Pfalz) die Grüße aus der Diözese Speyer. Auch dort bestehe ein ernstes

SttÄen anf kirchenmasikalischem Gebiete.

Zwei weitere Redner flbennittelten die Grttße ans Oberösterreicb beaw. ans SaehseD.
wobei letiterer besonders aneh der am Begrfißnngsabrad anwesenden Komponisten gedadite nnd
ttn mit Jobel aufgenommenes Horli auf diese sowohl wie auf die Stadt Passan nnsbrarlite.

Damit waren die ße^rriilMmesanspracben beendet. Der Begrüßangsabeod im Hellkeller wird
unter den Veranstaltungen der 19. GeneralTersammtoiiff dw AllieiiMiiien (^küleavereinee sieherüch
eine der ersten Steilen einnehmen. , ^

•

Die IvfiliP der kirchenmnsikalischen Vorfühninffen wurde in der hentipren, glänzend besuchten
Abendandailit unter den pünstigsten Auspizien mit dem ewip schönen Ave venim von Mozart
eriiffri'-t. in dem der unsterbliche Meister alle Empfindungen einer frommglflubigen Seele nieder-

Selegt and getroffen hat. Mae man über den litorgischen Wert and die kirchliche Berechtigung
[osartscher Hessen geteilter Meinung sein, dieser klassische Erguß einer Meisterseele wird heut-

zutage von allen Seiten als tiefempfundener Ausdruck einer religiösen tiefglftnbigen Stimmung all-

gemein akzeptiert nnd sollte fflr eine nach modemer Färbung rineende Kirchenmusik geradezu
vorbildlich sein. Die Wahl dieser klassischen Programmnummer -ii liliplU von vorneherfin den oft

erhobenen Vorwurf aus, als ob der Cäcilianismus in libertrieheiiem Puritanismus blindlings und
offiziell allen Erzentrnissen aus der klassischen Periode weltlicher Musik feindlich eegenflberstönde.
In dieser Richtung ist überhaupt das interessante vorzügliche Programm der dieeiährigen General-
verRammlnng von grundlegender Bedeutung, indem es sich für keine spedelle Richtung einseitig

festlect. sondern in zielbewußter Eklektik mit Freuden nach allem greift, was in Kirchenmusik
geschaffen wird und je geschaffen wtjrde von der altklassischen Zeit eines Palestrina und Orlando
bis zu modemer Instrumentalnm'^ik , iWc sidi im Mntterschoße unseres Vereines in ebenso sicherer

Hut befindet, wie eine auf dem I-'nndament»! des strengen Stils basierende Vokalmusik. Es ist nicht

zu leugnen, daß das herrliche Are verum in seinem zweiten Teile, wo mit einer reichen Modulation
impulsive Effekte Hand in Hand geben, eine gar gef&brliche Klippe fttr eine reine Intonation bildet;

aber der trefliiehe Domchor hat sie nnter der energischen iHrektloa seines Leiters, des Hoeb-
wördieen Herrn Geistl. Rates Bachstefel. siephaft umschifft und nach einer kleinen Schwankung
beim Einsätze des extn nohin die ergreifende Komposition, die in der Begeifltemne anfangs in etwas
lebhaftem Tempo einsetzte, zuletzt in prJlcbtisrer Steiürerung voll nnd ganz zur Geltung gebracht.

Die folgende Litanei von Jos. Bill sen., mit der das Andenken des hochverdienten Passauer
Meisters geehrt wurde, Ist dne würdige, andächtiee, wenn auch nicht aus einem Guße stammende
nnd dnrcb ächlußkademen sa oft ontcffbnwhene Komposition, die sich nicht zu hohem Aufschwüngem erbeben vermag, aber In sebSnem Wechsel zwischen Ober- und Unterstimmen bestf^ns zum
Vortrage gelanerte. Ein Ifbhafteri'^ Tpiripo h.ttre die statmierende Wirkung der erwfthnten Kadenzpu
stellenweise mildern können. .\b<r''S('li. n von kleinen Schwanknneen, die im Affnwi Dei ein beim
Eintritt df^r Orfje! stark antlallendes Sinken der Intonation herbfifiilirte. wurde die würdige Kom-
position reclit wacker ir' snnsren; aber erst in der folerenden klassischen Nummer, dem O »aemm
conviviim von Vittoria, wie in dem glanzenden doppelchörigen Tnntum ergo von Mltterer — und da
siebt man, was der Geist, das innere Leben einer Komposition zu wirken vermag — gelangte der

'

Domebor anf die volle Höhe, drang der Jabel der Begeisterung elektrisierend auch in die Herzen
der 7nh">rer und gelangte die kirchenmnsikaUsebe DarUetang des ersten Tages an volIbefHedigMideiii
Abschlüsse.

Der heutige erste Hanptfesttag der 19. Generalversammlung des Allgemeinen Cäcilienvereins

wurde vormittag 7 Uhr eingeleitet durch dn beiDIges Amt mit litni^sehem Kindergesang in der
von kundiger Hand aufs sdiroste geschmückten hoben Domkirebe hier. Vormittags '/(!> Uhr folgte

sodann die Festpredigt mit anschließendem, vom Hochwfird. Herrn Rischof Pr. Sigismund
Felix Fri iherrn von Ow-Felldorf zelebriertem feierlichem Pontifikalamt. Die Festprediirt

hielt (liT Hiichwürd. I'. (labriel Scb.'ibcnznber, O. (\. in wahrhaft ergreifender W<'is<'. Er
schilderte den Zusammeubaug zwischen latnrgie und Kirchengesan^ auf Grund einer Betrachtung
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(1er Wediselgpsflngrp im MpRfrjrmnIar des Tages der heil. Cäcilia und betonte die Bereolifignng der
Muska mcra, aus derou ganzen Betrachtung: dann jeweils die Nntzanweiiclnngpn frir den heiilgAn

Kircheneesanic «nd nanicutlich auch lür die Kirchenslinetr zifliend. iJio herrlichen und nach»
drücklicheu »owie tiben^iigendeD Worte ivi Hucbwttrd. Uerru Festpredigers haben sich zwfifello«

tief in die Herzen seiner naeb vielen Hnnderten sfthJeoden ZnhOrer gefnben, dies« Rdi9o«ii beg«I-
stModen Worte werden allen anvergeßlich bleiben.

Nach dem feierlichen PontifikHlarat fanden sich die Teilnehmer der {jenpralversauniiluiig zur
öffentlicliRn Ffstversaniralnnff in dem unter Herrn Karl Enirorts kundipcr Leitung würde-
voll geschmückten großen BedoQtenaaale zusammen. Der Besuch war ein äußerst sahlreicuer, auch
unser Hochwürdigster Herr Bischof Dr. Si|fisinvnd Felix Frelberrn von Ow nabln an dleaer

Versammlung teil.

Eröffnet wurde dieselbe vormittags nach 11 Uhr durch Hochwiird. Herrn General priLses

Prälat liaberl-Rngensburü:. indem er allen Erschienenen, namentlich Sr. I-iischöfl. (tnaden, herz-

lichst dankte und biebei betonte, daß sich gar viele der Teilnehraer trotz mancherlei iScbwierig-
keiten nnd trots der ungünstigen Lage Passaus niclit haben abhalten lassen, bieher zu kommen.
tichließUeh bat der Herr Generalpräses den Hocbwnrdigsten Herrn Bischof, an die Veisammlnng
einige Worte zu richten nnd ihr den Bischöfl. Segen zn erteilen.

Se. Bischöfl. Gnaden trat liierauf /um Podium und <;ab in seiner mit lebhaftestem Interesse

autVetmmmenen Ansprache seiner hoben Freude Ausdruck, eine Generalversammlung des Allgemeinen
Ciicilienvereins zum erstenmal in seiner Bischofsstadt Passan begrflOen na dürfen. Passaa kSnntO
ia vielleicht dem Vereine nicht so viel bieten wie andere Orte, an denen bereits solche Veraamm-
lungen abgehalten worden sind; aber der jeweilige Sitz der Generalversammlungen soll nicht nnr
etwas u^ehen, er soll auch etwas empfanfren dürfen, und dem Ilochwürdifjsten iferrn liecrt, wie er
betonte, recht viel daran, daß sein „liebes Passan" vom Cäcilienvereine recht viel empfantren möge
an Aufmunterung. Fordeniuf? und Aurei^unp auf dem Irebiete, auf welchem der Cäcilienverein seine

Tätigkeit entwickle. Es handle sich da nicht nur um diu» musikalische Gebiet im allgemeinen,
sondern um das überaus wichtigere Gebiet der kirchlichen Liturg^ie. Wer dfese fördert, der müsse
dem Bischöfe hoch willkommen sein. Der hohe Herr erinnert hiebei auch daran, wie er das Gluck
gehabt habe, schon seit seiner Jugendzeit in dieses Gebiet eingeweiht zn werden und später an
verschiedenen Orten sich an mu!>tergiiltip'r Darstellunj? der heiligen Litm l:!' v eiterznbilden uud
Trost und geistige Anregung darans zu schöpfen. Zur mustergültigen Ausführung der heiligen

I.(iturgie gehöre aber auch die Musim man als i utegrierender Bestandteil. Die heiligen (»esän^e
müssen jedoch nach dem Willen der Kirche ansgeföbit werden, es muß gesungen werden, was die
Kirche zn singen vorschreibt und wie sie es an singen vorschreibt; der gesangliche Gegenstand
muß femer auch in würdiger künstlerischer Form dai^estellt werden, lu letzterem Punkte ist der
Freiheit ein weiter Spielraum gelassen. Liturgisch korrekt müsse der Kirchengesanp durchgefiibit
werden, dann werde er rinn tiefen Eindruck auch auf das g;l.1ubig;e Volk ausÜDen. Es hieße
Eultiu nach AUieu lra^ell, weuu uiau hervurheben würde, wie viel nach dieser Richtung dem
Cäcilienverein zu danken sei, aber dennoch sei ihm innigster Dank gesagt für das bisher Geleistete,

das alles rnckhaltslos anerkannt werden müsse. M^ige der Cäcilienverein auch fernerhin in der
bisherigen Weise fortfahren nnd im Sinne der Vereinsbestrebungen arbeiten, um dem katholischen
Volke die beilige katholische Liturfrie nahezubringen. Dad katholische Vrdk, das seit der frühesten
Jugend mit den kirchlichen Gebrünchen bekannt gemacht wird, sei nicht so verständnislos, daß es

die Bedeutung der liturgischen (lesfinge nicht zu verstehen vermöchte. Ein Einwand nach die-ser

Seite sei nicht stichhaltig. Der Hucbwürd. Herr Bischof drückte sodann seine besondere Freude
über das von seinem Hochwürd. Herrn Vorgänger der Diözese Passau geschenkte Diözesengebet-
bnch aus and dankte insbesondere aoch den Herren Lehrern nnd den Hochwürd. Geistl. Herren,
die schon die Kleinen im liturgischen Kfrebengesang unterweisen, wie diea heute früh in der Dom-
kircbc zu hören war. Es sei imn stet.=! eine große Freude, in seiner DiözP!?e da oder dort zu hören,

wie von den Kindern eine lateinische Glesse jjesunpeu werde. Die deutschen Kircbcngesäuge seien

zwar an sich zu begrüßen, doch 'v in -s g^ewiii auch nicht schwer, dem Verständigen beizubringen,

daß es logisch ein Unsinn t>ei au ötelle der liturgischen Get>»iu^e deutsche zn setzen. Weiters ver-
wies der Hochwürd. Herr darauf, daß virlr jetzt in einer Zeit leben, die für die Bestrebungen dea
CäcilienVereins nicht die besten seien. Um so notwendiger sei ea daher, daß dem fcathoUsehen Volk«
die liturgischen SdiStae der heiligen katholischen Kirche erhalten bleAien. HSge der Cldlienverein
fortfahren in seinen bisher mit Erfolg gekrönten Bestrebungen. Das sei auch eine Art von Seel-

surge. Mit dem nochmaligen herzlichsten Danke an alle, die im Cäcilienverein mitgearbeitet haben,
verbindet der Hochwürd. Herr J^isclu f 1 i unsch, daß dieser Versammlung Gottes reichster Segen
beschieden sein möge nnd daU nicht zuletzt die Verhandlungen dieser 19. Generalversammlung gerade
für das iüstnm Passau recht gute Früchte l)ringpn. Hierauf erteilte Se. Bischöfl. Gnaden allen

Anwesenden den vom GeneralijriLses erb» t* iien Hischöfl. Segen, den diese kniend in Andacht empfingen.

Nachdem sieh der Hochwürd. Herr wieder auf seini ii Platz zurückbegeben hatte, dankte der
Hochwürd. Herr (-teneralprilses für die vortrefflichen Worte, welche unser Oberhirte au die Ver-
sammlung richtt'te; er st-i der ei-st« Festredner gewesen, einen besseren werde die Versammlung
nicht mehr hören. Dann wies der Herr Vorsitzende auf die heutige herrliche Festpredigt hin und
wünschte hiebei. daß auch die Herren Pfarrer manchmal solch liturgische Predigten halten mScbten,
die eine sehr dankbare nnd nntnbringende Aufgabe darstellen, im writFren Verlauf seiner an
manchen Stellen mit herzerfrischendem Humor durchtr.lnkten nnd demnach ancli mit entsprechender
stürmischer Heiterkeit aufgeoommenen AosfUhruugeu gab der Hochwürd. Herr Generalpräses sodann
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in gedrängter Form ein Bild von der Gesdiichte nnd der Enfwicklunp des Allgemeinen Cäcilieu-
vereins. Dieser aei auf der Welt, ,um Uates zu tun und den Willen der Kirche za erfüllen!"

Die Mitgliederzahl des Vereins wtae er (Vonitzeuder) nicht anzugeben; «Nrilto «kaa damit anfangen,
die Mitglieder JAhrlieh n suhlen mw., dann Wörde der CftcUienverein aoniMfeD som Sport heiab*
fffoken: srerade das soll aber beiin Cleflfraverein stets vermieden werden. Zweck des Vereins sd.
dio lu'iliere Kirrhenmnsik als Spezialfach zu pflegen; anf die Gründe dieser Bestrebnnfren wird
sinugumäü iiingewiesen. Festgebalten müsse vor allem werden, daß nicht jeder Komponist auch ein

Dirigent, und ancb nicht jeder Dirigent ein Koinponist si i. [)• r llochwUrd. llerr Reiiiu r triht dann eine
knrze Scbiidemng von der Gründung des Aileemeinen Oilcilienvereins, hiebei vor allem des Begrün-
ders der „Fii genden Blätter" des Vereins, Witt, in Dankbarkeit gedenkend. Weiter legte der Herr
Generalprüses in wenigen Strichen dar. wie hinaiehtlich der DnrclifBhraoc der Bestrebungen de.s

GidlfenTerelns vorgegangen werden soll: vor allem soll nichts Nenea gebracht werden, so lange
nicht das a]re Schlechtere dnrcli Besseres ersetzt werden könne. Bezüglich der einzelnen Difizesan-

und Pfarr-L'Äciiienvereine regt Redner an, daß sie doch wenigstens einmal im Jahre dem .Allgemeinen
Cäcilienverein etwas schreiben möchten iiber ihre Arbeit, ihre Entwicklung usw. Zur Zeit gehören
in Deutschland, Österreich and in der Schweiz dreißig Diözesen dem Allgemeinen Cäcilienverein
an. Zu wünschen wäre insbesondej^, dafi idlePfarr- und Diözesan-CäciUenverelne sich dem großen
Vereine anacblieflan möchten. Vertreten waren bei der dieejahrigen GeneralTersammlang folsnnde
BIttietanTerrfne: Angsbnrg, Breslan, Brixen, Eichstätt, Freibnrg i. 6r., Leitmeritz, Limburg, Hetz,
Mltochen. Münster, Paderborn, Passau. St Pölten. Prag, Regensburfr. Rottenburs. Graz, Sitten (Ober-
wallis), Speier, Straßbnrg (zngleich Vertreter für Metz), Trient, Trier, Würzbnrg und schlielllich

Ermeland. Die Fra£?e. worin der Allgemeine Cäcilienverein seine ürpanisation habe, sei dahin zu
bea II twollen, daß sie in der kirchlichen Organisation liege. „Wir selbst sind keine Autorität und
Will Ii II auch Keine setn!" Der Verein solle nur ideale Menschen in seinen Reihen zählen. Er kann
auch dessen versidiert sein, daß am heutigen Tage der Heilige Vater in Rom an ihn mit Liebe
denkt: vielleicht trifft hente noch der päpstliche Segen für den Cäcilienverein nnd dessen Mitglieder
ein. Mit dem dringenden Appell an die Anwesenden, sich ancli fernerhin von den Bestrebungen
de» CUcilienvereins nicht abbringen zn lassen nnd treu zur idealen Sache zu stehen, schloß hierauf
dar Hochwürd. Herr Generalpräses die schön verlaufene üfifentliche Festversammlang.

Machmittaga 3 Uhr erfokte in der hohen Domkircbe Vortrag kirehUeher Tonwei4c« a cappella,

woran sidi die ante geachlofMiie mtf^cderrnnrnmlnng Im Krofien KgL BedimteimaiB an-
achlieSen wird. • ^ •

Nachdem der um 3 Uhr nachmittags in der hohen Dotnkirche begonnene Vortrag kirchlicher
Touwerke a cappella beendet war, begaben sich die Mitglieder des Allgemeinen Cäcilienvereins zur
ersten geschlossenen Mitgliederversammlung im Kgl. Rcdontensaale. Diese V^ersammlung,
gleichfalls geleitet vom Hochw. üerm Generalpräses Prälat Hab erl, hatte sich zunächst mit einem
Antrag des Herrn Domkapitnlan Dr. Abte-Anirsbnrg zn beschifngeo; dieser Antrag betraf die
allgemeine Einführnng des Gregorianiprlion rhorals nnd schloß Hieli ergänzend einer bereits im
Vorjahre gelegentlich der 18. Generalvt r>a!ii!iilung in Eiclintiitt f^efaliten Resolution au. Der neue
Antrag Ahles, von dit'seui in aust'äiirlicher Wei.-c hc^riiiKiet, huitctf; .. Die 1!). Generalversammlnng
des Allgemeinen Cäcilienvereins bleibt bei ihrer vorjährigen Resolution hiusichtücb der neuen
Vatikanischen Ausgabe des Gregorianischen Chorals bestehen und strebt die möglichst allgemeine
Einßihrang nnd Verbreitung unter den Mitgliedern nnd auf allen katholischen KirchenchOren an.**

Antragsteller stellte stcih in BegrBndang dieses Antrages vor allem anf den Standpunkt, daß der
Allgemeine Cäcilienverein auf dem Boden der kirchlichen Vorschriften nnd püpstlicheii Anordnnnf?en
stehe, welchen er sich nicht nur theoretisch nntenvirft, sondern sie auch praktiscli durchführt.
An der sehr l^ ttliafti-n und anrcfri nd' ii Disku-^sion libnr diesen Antrag beteiligten sich — teils für,

teils wider — die Hociiwiird. Herren Gein r.il|irä^es Haherl. Pfarrer S itller-Bernau (Ubb.), Pfarrer
Breitling-Homburg «Pfalz). Domkapollm >ist< r Dr. Wid mann- Eichstätt, Propst und Domkapell-
meister Mittererer-Brixen, Domkapitular Dr. Ahle als Antragsteller, Pfarrer Keilbach-Botten-
bnrg, TnfyBOOt Dr. Mililer-PaderDom nnd Domkupellmeister yietori-Strafibnrg. ScbHefilich

wnrae der Antrag Dr. Ahle mit großer Mehrheit an;?enommen.
Den Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Vereinsjalir erstattete der Kassier des

Cäcilienvereins, Herr Buchhändler Franz Feucntinger-Retcens1)urs;. Die Einnalimen betrugen
3!H»2 .H 74 Ii. die Ausgaben 3727 Ji 3 ^. der Aktivrest sonach 2ti") M 71 i^, das Geaanitvermögen
32070 .H 22 ^. Anschließend an diesen Bericht gab Hochw. Herr Generalpräses Haberl Aufschluß
über eine Ansgabe von zirka 1720 M, betr. Witt-i)onkmal. Beide Berichte dienten mit Befiriedignng
«nr Kenntnifl und wurde den Herren Berichterstattern dankend Decharge erteilt.

Hierauf folgte ein recht interessanter Vortrair des Hochwürd. Herrn KnniM rators Riedl-
Schwaneustadt (Ooeröaterreich), der namens der Oberösterreichischen nnd Xitilerösierreichischen

CäcilienvereinsnutigHader in trefÜichen, übei-zeugenden Worten die schnödm. ob offenen oder ver-

steckten Angriffe gegen den seit nunmehr ftber zwanzig Jahren verstorbeneu Komponisten Fr. Witt
anrOekwies nnd an dessen Grab im Geiste den „Lorbeer des Kftnstlers, des genialen Meisters" nieder-
legte. R< lint r feierte Witt namentlich als Kirchenkomponisten, aber anch als weltlichen Komnonisten
nnd hob hiebei die klassische SclMinheit der verschiedensten Kompositionen Witts hervor. Der Vor-
trag: fand geradezu stürmischen l^eifall und soll nach VorBehlag des Herrn Qenenl^riLsea Hab er!
im Vereinsorgan veröffentlicht werden.

Hochwürd. Herr Pfarrer Stande- SprotUU (Niederschlesicu) lud als Dlözesaunräses von
Schlesien die Mitglieder des CäcilienTereina sa recht zahlreicher TeilnahoA an dem aie^|ährigen
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deotachen KathoUkeutag in Bndaa aiii und iMtoote, daß G«lec^bcit zn einer ZweigvemanfliluiK
dea AUgemeinen OMeUienverereiiis in Brnlan am ITootaj; den 90. Aagnst er. hn OeaellenTeTeint«
lokal (St. Vinzenzhans) dortselbst gegeben sei.

Herr Orf^ariiät Öchröter-Dreeden t«ilte mit, daß jene Besucher deü Katholikentagea iu Breslau,
welclif aucli iti Dresden etwas verweilen wollen, in dem Papiergeschäfte des Herrn Klemens Schiller-
Uresdcn, Wienerplatz (gegenüber dein Hanptbahnbof) jeden irgendwie erwünschten Aobebloß über
«inen angeoehmen Aurenualt in der sächsischen Hanptitadt ö^dten kennen. Diese Hitteilnng
worde von der Vprsammlung mit großer Freude begrüßt.

Iiu weiteren Verlauf der Versammlung stellt*» Herr Dr. Weinmauß-Regeusburg folgenden
Antrag znr Diskussion: „Mit Rücksicht auf die hulie Hedputunß: der Musikwissenschaft, zumal auch
der musilcgeschichtlichen Forschung, ist es drinpr^^nd erwünscht, eine ans sechs Mitgliedern bestehende
Kommission für Musikwissenschaft als ständigf*n Ausschuß Kr den wissenschaftlichen Betrieb
der Kircbeomnaik einmsetzen und zwar a) für Choralwiftsenscbaft, b) für Polyphenie, c) fitr das
Kürdiinitied In der Volkssprache, d) für die Orgel, e) für Ästhetik der Sietannadk.*

Der Antrag wurde eJnstimmig angeunnimen . Vorsitz« n 1- r T i KomnlHion Ist HeiT Dr. Wein-
mann -Regensbur^r, Sekretär Herr Professor l»r. Müller-Paderborn.

Weiters bt antvagte Herr Dr. Weinmann: „Die Kommission ersucht den .•Mlgemeinen Cäcilien-

erein, für die Dmeklegone des Katalogee der Proskeechen Bibliothek in Regeasborc in geeicnetei
Weise Sorge tragen zn woHen." Nach kurzer Besprechung dieses Antrages wurde dn tdeele UOiar-
stiitznn;; dess^lViPn durch den Allgremeinen Cflrilit'n verein zu(;esag:t; flnanziell kt^nnte der Antrag
aber vorlänfiir nieht nnterstiUzt werden. Es wird seitens des Ifochwilrd. Herrn (Teneralprfises hiebei
vorsje.schlagen , beliufs Hescliaffuntr ansreicliender Mittel für pedacliteii Zweck die Doubletten und
Tripletteu der Proskeschen l^ibliotbek zu veräußern, die einen recht ausebnlichen Wert repräsen-
tieren. Vorläufig soll die Angelegenheit dnrch Herrn Dr. Weinmann, den Bibliothekar genannt«»
Bibliothek, weiter verfolgt werden, worauf apAter aiu^ der CicUienverein anf die Sache wieder
sttrQckkommen wird.

Schließlich jilil.'iL^r Dr. Weiumann noch folgenden .-Antrag vor: ^Der Ar^i ui'in- r;iilli-n-

verein wird ersucht, dib wissenschaftliche KommiBsiou zu beauftragen, sich mit dem liochwürdigsten
Episkopat des deutschen Sprachgebietes in Verbindung zn setzen, damit eventuell die Schaffiing
einer (leinen äanmlnng von vieUeidit 25 dentaeben Kirchenliedern ermSidioht werde, die U>erall
in demselben Texte ttnaBBoh derselben llelodto gegiing««n w«rd«n kflnnen.* nadidem Herr Profeewr
Dr. Müller-I'aderbom für diesen von ihm selbst ausgr n.-n .Antrap: knrz eing^etreten war, wurde
derselbe einstimmig genehmigt, worauf die Versamniluug abeuds nach '/t? Uhr geschlossen wurde.

dSchlnß folgt)

Randglossen zu oratoristlscben Äußerungen.

IIL Dom Potbiers Begriff vom Ehy thmus. — Werden wir uns je verstehen and einigen
kSnnen? — Vortragsregeln.

Nach Gregorinsblatt 19f)^» Nr. ü, Seite 77 schreibt Dom Pothier in „Revio- du thant fprgorini".

XII, II folgendes: „Die Folge der Noten, die Materie des Qeeangee nimmt Form an und erhält

Bbytbmaa, wenn die Noten in guter Ordnung sich folgen nnd meurhalb in wohlproportionierte

Oropm TOTteilt sind; denn der Rhythmus besteht in der Ordnung und Proportion der Teilet
Die Teile ordnen und prnportionieren heißt bezüglich des Textes, ans Silben WBrter, nnd
bezügUch der Melodie, ans Noten Nennien bilden; Wörter und Neunien bil"! mi in ihrer
Folge Satzglieder nnd Sätz«. Die A kztiutuaiion groppiert die Silben zu Wbrteru und
die Noten zu Nenmeu, und die Grtippierung der W;)rter zn FuTMen des Tentes und derNeiiniOll
zu Melodiepbrasen bringt den Bnythnins hervor."

Dom Potbier bat demnach seit der Herausgabe seines Baehee .JfAaditt grigorxmnet" nodi
keinen Schritt vorwärts g^etan. er verwechselt noch immer Rhythmus und Phraslornng,
d. h. mit der Einteiluiifr in Satzteile und Sätze (Phrasen).

Von diesen Phrasenteilen und Phrasen wird allerdings vorausgesetzt, daü sie .uulilpro-

Itortitiuiert" seien: deuu Dom Pothier will Rhythmus haben, Rhythmus aber ist auch ihm zufolge
-Ordnung nnd Proportion der Teile''. Wir hätten hier beinahe die richtige Definition vom
Rhythmus, wie wir sie schon von den altkla8.«iischeii Griechen her kennen nnd wie die Musiker sie
stets in der Theorie verstanden und in der Praxis anwandten. Was versteht aber Dom Pothier
unter .Teile"? .Sind «-s wirklich wie bei den (iriechen und allen bislierigeu MTUlkero Zeitteile,
die da geordnet und gruppiert werden solh n, um den Rhythmus herzustellen?

Hleiben wir bei dem Ver^Ieichungsobjekt, das Dom Potliier heranzieht, d. h. bei der Sprache,
In der Bede sind es die Wortsiibeo , iu denen die Zeit teile sich verkörpern, SoUeo nun nach
Dom Pothier diese Wortstlben mit Berfieksichtignng ihrer rhythmischen Eigensehaften
nnd als Zeitteile geordnet werden? Nein. Worum es sich nach Dom Potliier handelt, ist,

daü man überhaupt Wörter bildet nnd die^e Wörter zn sinngemäßen Sätzen i Phrasen i zusammen-
stellt nnd alH solche im Vorirasr kenntlich macht, d. h. musikalisch-technisch ^esnrocheu, jihrasiert.

«Die Teile ordnen und nroponionieren
, sagt Dom Pothier, heißt aus Silben Wörter und aus den

WSrtern Satzglieder und Sätze bilden."

Allerdings müssen ia der menschlicheti Sprache die Silben tsiuntrrmüß zu Wörtern und diese an
Sätzen zusammengefügt werden, allerdings befindet sich und wirkt der Rhythmus in diesen Wörtern
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nud Sätzen: aber sind denn RbTtbnus «nd Sats, «bil letzterer dem entemi ala änbstrat dient,

identische Begriffe? Hatten wir nfd^t aneh einen vollgültigen Rhythmus bei einer Folge von
Wörtern, die. keinen grammatikalischen Satz bildptrn, dio aber in einer gewissen Ordnnnp: von

betonten nnd anbetonteu uder (iu den altkiaatdächeu Spraclieu) von langen nnd kurzen Silben

imammengestellt wären?
Dom Potbier spricht wohl auch von der Akzentnation, die bekanntlich eines der beiden rhythmoa»

bfldenden l^emente ist. Dient sie etwa bei ihm zur üildauj^ des Rbythums? Nein; sie dient ihm
nnr znr Bildung der Wfirter als solcher: „Die Akzentnauon, sagt er. gruppiert die Silben zu

Wörtern", d. Ii. z.u Tdleu. Bestandteilen der Phrase als solcher, „und die Uruppierung der
Wörter zu Phrasen briuf^t den Rhythmus hervor". Da haben wir's ja klipp Und klar:

Rhythmus ist nach Dom Foibier gleichbedeutend mit Fbrasiernng.
Diese Sätze und Satzteile werden natürlich zueinander in gewissen Proportionen stehen müssen,

soll anders der Stil einigermaßen künstlerüicb be&ied^K«" «^aa wir wissen wollen, sagt ein

Anhänger Altsolesmes* im holländischen Oregonu$-mad \ ist, ob die WUrter proportioniert
zn8ammenK(istellt sind zu Satzteilen und diese zu Sätzen, kurz ob Ebenmaß vorhanden ist sowohl

zwischen den 'feilen fiir sich betrachtet als in Rücksicht auf das Uauze." Soll also vielleicht diese

Proportion den Rhythmus herslellftn? Statt zu theoretisieren^ berufe ich mich auf die Erfahrung

einea jeden. Empttndeo wir etwa in unseren modernen akzentuierenden Sprachen einen eigentlichen

Rhythmus einfach dann schon, wenu die Wörter gleichlange oder nn^et^ir gleichlange Sitae nnd
Satzteile bilden; ist efl nicht vielmehr dann erst der Fall, wenn die Wörter derart auaammen
gestellt sind, daB ihre betonten und unbetonten Silben gewine Gruppierungen ergeben?")

Ihi Vnhänger dfjs sogenannten oratorischen Rhythmus erinnern sich aucii wohl, wie nach

der Lehre Ciceros nnd Qninüuans, auf die sie sich ja stützen wollen, die Prosa des quantitierendeu alt-

klasaiicheii Lateins ihren Rhythmus erhält. -Verwendet sie (die VersfUsse: Daktylen, Jamben etc.)

in anceneasener Ordnnng, und es wird enre iiede naturgemäß Rhythmus besitzen.". (Cicero, OnUor,
Nr. So. Siehe aneh Qnlnnlian, £iff. orator. Bach IX, Kap. 4 und 5.) Also nach den alten Lehr-
meistern des oratoriacnen Rhythmus entsteht Rhythmus nicht schon durch die Symmetrie der Satz-

teile und Sätze, sondern durch iuuerliche Zeitieilciiordnuug dieser Satzteile und Sätze, bewirkt

durch Anwendung der prosodischen Füßo, d. h. durch eine gewisse Gruppierung nach Längen luod

Küraeu der Silben. Noch klarer ist dieses in der Poesie, iu welcher ja der Rhythmus in viel

prlgnantereir nnd geordneterer Weis>' auftritt. Stellte ich z. B. eine bestimmte Anzahl \Vörter

snstamen ohne anf die preaodisclien Eigenschaften ihrer Silben za achten, d. h. ohne
sie darnaefa sn wählen nnd zn ordnen; schriebe Idi dann noch 3, 3 oder 4 solch gleicblanger

Zeilen nach Art einer Strophe darunter, wer wttrde da wohl von einem VersrhythmOS reden? OB
wären weitei" nichts, als symmetrische (gleichlauge) Zeilen.

Was hier von der Sprache gesagt word«! gilt aneh «! der ICoaik; denn das Wesen dea
Bbythmna bleibt doh ttberali gleich.

Die Notwendigkdt Innerer Zeitteilenordnung im Satze hat denn aneh Lhonmean, «dner

der Hauptstützen des Altoratorismns. heransgefilhU: er fügte der Pothier ri:r:i Lehre gf^inf» rhythmpn

au smfi d^ni" hinzu, d. h. er gruppiertJe 2, 3 bis 1 gleichlango Noten Z iiteile) nach si^rkor (1)

Arais und schwacher (!) Thesis. Es fallt mir nicht ein. dieses Lhoumnausche Gebilde gutzu-

heißen; aber es läßt sich doch nicht if> Abrede stellen, daß mitltils desselben ein Khvthmns herjgestellt

werden kann, mag dieser auch ebenso unkünstlerisch als unhistoriach sein. Es wird hier doch eines der

beiden Momente, die den Bbythmas bilden, n.imlicb der Intensitätsakzent, in Tätigkeit gebracht
nnd dieses Element bewirirt eine Gruppierung und Ordnung unter den Zslttellen. Eben dteae
durch die Sinne anffaßbare Ordnung von Zeitteilan iat das, was man bisher atata
nnd überall Rhythmus nannte.

Dom Hoefaerean hat dann diese Lboumeaoschen „rhyihme^' in seine Nen-Soleemer-Schule
herftbergenommen; er beraubte sie aber ihrer dynamischen £igenschaften nnd machte aie ao (falls

sie wirklich konsequent nach seiner Theorie ansgeffthrt werden) für den Rhythmus wieder unwirk-

sam. Auf dem Papier und fürs .Auge .sind Gruppierungen vorhanden, fllr das Ohr nicht.

Was mag wohl der tiefere (iruud dieser liegriffsVerwirrung und des harfnftckigen Fesrhaltens

an derselben sein? Bei dem System des Gleichmaßes aller Noten entbehrt man eben des Haupt-

eiements, das den wahren Rhythmoa anfbant. Man wird dah^r voranlaßt, sich vom Rhytjimus einen

fiegriir znreehtznlegen, der einen sogenannten Rhythmus auch ohne DanerrersehiedenheK der Neten
bestehen läßt.

Bei all diesem Wirrwarr steigt einem unwillkürlich die Fragil auf:

Werden wir nns je verstehen und einigen können? Ich mik hte hier noch einige der

sahlreicben Mißverständnisse nnd befremdimden Verfabmngsweisen anführen, welche eine blähende
Beantwortung der gesteUten Frage leider als zu opttmiatlseh ersehenen laßt.

P. Dechevrens befaßt sich bekanntlich bei seiner NeumenentzifTerun^ nur mit der sogenannten

Bomanoanotation der St. Galler Kodizee, weil diese Notation vom rhythmischen Standpunkt aoH die

BOTgfUtigsta und entwidieltate ist Unter der Ftthmng dieaea Forschera^ erkenam die MensnraUaten

*) SelbstTcrständlichurweme mub das KbythniizoincDon (dan Rhythmisierte) in Sprache und Muaik

nach Säuen usw. kunstgerecht eingetdlt werden. Hierin henseht T«Ue Überdnstiaunung swisehen den
Measundisten und Oratohsten.

} Vergl. Deebevims. SMm dt tarn» nuuwdt, 11, 8. 338.
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im Punkt (•) ditser Nenmenschrift ') eine im Verhältnis zur Virga ( uder — ) kurze Note; die
beiden Formen aber dieser Vin/n geltt-n ihnen als rhythmisch gleichwertig, so da(l

fiir sie die aufrechte btabnote ( ) diirciiaus keine längere Note' bedeutet als die liegende (—); der
Unterschied der beiden Furnien i.si nur ein meludischer. indem die aafrecbte Virga eine im Verhlltoln
EOr Uegeadea Tuya b&bere Note bedeutet Diese Annassung der Stabnote ist unter den Anhängern
der Sehlde des mosikalieehen Rhythmus im Cberal eine allgemeine; mir wenigstens ist keine
abweichende Ansicht unter denselben bekannt Trotz dieser klaren und oftmals gegebenen Erklärung
der Mensnraliflten wird denselben beharrlich eine entgegengesetzte AoffassaDg der Virga zur Last gelegt

Und wie verhält sich Dom Mocquereau in seinem letsten giQflerai Werke „Xe nembn nmdad
SrtgoHm" (1906) beiSgUdi des Punktes and der VirgaY

Seite S18 lefehnet er einen wirklichen Neumenpnnkt (•) und eine Virga (/), und beantwortet
die Fra^e, ob diese Nenmenzeichen im W'rhältnis zueinander kurze nnd laiipe Noten bedeuten mit
dem Satze: ,Man hat dies oft behauptet, aber es muü eine entschieden negative Autwort gegeben
werdi u. Er tritt dann auf 16 Seiten den Beweis an. Zunächst wird aar 12 Seiten der reinste
Windmühleakamuf geführt and eine offene Tür eingeschlagen. Nämlich, statt Beispiele mit wirk-
lichen Punkten (•) zu Inrtagea, waiden solche mit liegenden Virgae Ivirgae jacente« {—)] gebracht
and durch \'ergleicb der verschiedenen Schreibweisen einer and derseloen Melodie gezeigt daß die
liegende Virga rhythmisch gleichwertig ist mit der aufrechten (0. Die» wird aber, wie schon
bemerkt, von keinem Mensuralisten geloncfnet. Diese Virga jacena figuriert bei Dom Mncquerean
fortwährend unter der Rubrik „Punkt." Die liegende Stabnote wird allerdings oft zusammenge-
scljrumpft ßoschrieben, so daß dann der Name Punkt einigermaßen auf sie paßt; nichtsdestoweniger
ist sie keineswegs der eigentliche in der Konianusnotation nur in Zusammensetsoogen vorkommende
Punkt, von dem man als von einer kurzen Note spricht Dom Mocqaerean wer unterscheidet
nicht.*) Endlich auf Seite 227 und äSß werden eigentliche Paukte auf ihren Dauerwert im Ver-
hlltnis zur Virga getnütt; und beim ersten Anblick möchte man glauben, Dom Moccjuereau habe
seine Behauptung erhärtet. Daä erste Argunu nt holt er von den ältesten Sequenzenkompositionen
her. Diese entstanden bekanntlich dadurch, daLi mau unter melismatische (textlose) Stellen, die sich
am Schlüsse der iJradualf^esänge und der ÄIMt{ia vorfinden, nachträglich Worte setzte und zwar
so, daß jede Note eine Textsilbe erhielt; es w^arden also die meliraiatäcben Gesänge in syllabische
verwandelt. Nun vergleicht Dom ilocquereau die arsprüngliehe meUematiiiche Sinfweiae mit der
SirUabischen Form derselben Melodie nnd findet in der letzteren mehrfach Virgae, die den Punkten
er ersteren entsprechen; also, meint er, sind Virga und Punkt rhythmisch f?h'ich wertig.

Vorerst wäre zu untersuchen, ob die Heispiele einem Xeumenkodex eatnonniu n sind, der dem Sankt
(ialler Kreis und zwar diesem vor dem rhythmischen Verfall angehört; denn nur dann haben in unserem
Fall die daraof gestützten Argumente Beweiskraft. Die wenigen vorgeführten Neinnen lassen mich den
vollwertifen Cluurekter der Hendsehrift nicht mit Sicherheii futstellen; er scheint aber doch wahrBcbein-
lieh. Last uns dies efnmsl unebnen. Damit man sehließen kfinne, wie Hocquerean es tut, mflßte
aber bewiesen werden, daß die Sequenzenkomponisten bei der Anpassung , <.

der vorgefundenen Melodien nicht textmtsprcchende rhythmische Verände- / .•'^JU I I I] |\
rangen vornahmen; denn e.s kiuiiien /.. H. im melismatischen Gesanp; auf' V«** O.«. 4 m 4 m 4 l

einem einzigen Vokal fauz gat and leicht, wie in Mocqnereaus Beispiel B:
'

viMT knrze Nuten laiiniHy msugen werden, weniger leicht und passend lassen sich aber dabei
elHaflO viele Silben iisspreelien. Es könnten also die Seqnenzenkomponisten dieselben Melodietdne
bei der syllabischen Form mit Stahnoten statt mit Punkten geschrieben haben, nicht weil sie die
Stabnoten als gleichwertig mit den vorgefundenen Punkten ansahen, sondern gerade wegen des ver-
schiedenen rhythmischen Wertes der Stabnote, die dem unterlegenden Texte sich besser anpaßt:

- Zudem jjebrauchten die St. (iailer Xotenschreiber den Punkt nie einzeln; sit* Konnten
— / Iii also die in der melismatischen Form vorgeÄindenen Punkte beim syllabischen Seqaeozen-

6lfUSi01l6< gesang nicht beibehalten. Will aber Dom Mocquereau nichtsdestoweniger ans der
verglächong der Formen ein Argument fOr sich bilden, so maß er konsequenter»

weise dieses Argument anch gegen sich gelten lassen. Sehen wir sein Beispiel E an : (melismatisch)
In der melismatischen Form ist die Neumenreihe die folgende:

/ /gvllabiaoh) a
V'iV^fi, Puiikt, liegende TiV^'f, 2 Punkte, in der syllabischen: 4 Fir^ae

VqruwuwMiJ
WSttmOntO. von VWga incem; die 1. und 3. \'irgae sind aber mit

dem bekannten Längezeicnen (Strichlein) an ihrem oberen Ende ver»
seheo, also länger als die übrigen, die dieses Zeichen nicht haben; nun entsprechen die.se 2 episemierten
Fitya« gerade den 2 einzigen Virgae in der melismatischen Form; diese 2 Virgat sind also länger
als die ihnen beigegebenen Punkte. Das Argument Dom Mocquereans schlägt sich also selbst

Womöglich nruh weniger beweist das (Seite 23s gebrachte) Argument aus dem Orqannm mit
dem Dom Moct^uereau schon im 1. Band der „PaUographie musicale" aufwartete. Im Or^^owttm (Diaphonie)
sang bekanntlich eine Stimme die Choralnielodie und dne zweite Stimme trug darüber eine andere
Melodie genau Note gegen Note vor. Dom Me^BMiean glaubt deshalb schließen an ddrfea: singt

) In dieser Notation findet sieh der Punkt nie efanebl auf einer Wortsilbe, sondern nur in der
ZuHammensctzung mit sich selbst oder mit enden Nsiuienseiehen (.'. oder /'. etc.) vor. „Ausnahmen,
sollten solche vorkommen, sind M venaddiHigeo wegen ihrer Inflenten Seltenheit. (Deehevieas, In
Voix de St. GaW II, Seite 211).

*) In „Gregorianische Rundschau" 1909, Nr. 1, Seite 2 macht Dr. P. Wagner hier die Bemerkung:
.Könnte (dieser Gedanke ist mir neuerdings gekommen) dies Zeichen [Punkte in Dom Mocquereans
Beispielen] nicht auch die FtV^ jacetis (—) sem?" In der Tat ist es das.
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die diaphoaierende Stimme einen Punkt znr selben Zeit, wo die Choralmelodie eine Virga hat, 80
folgt daraus, daß Punkt nnd Vh-ga gleichwertig sind.

Nun mnü Dom Mocqnereau doch die oft augefülirte Tatsache kennen, daß dem Zeugnis
Hucbalds zufolge, im (h-ganum zwar die soubt zur liezeiclmnnp von längeren nnd kürzeren Noten
verwendeten Stal - ni l I un)-.; noieu benutzt wurden, daü es aber zur Eigenliiuilichkeit des Or^awMWW

fehörte, die Melodien so langsam und gewichtig zu singen, daß die rhythmischen Verhftltnisae nicht

eobachtet werden konnten.*) Die Notenzeichen hatten darin praktisch keinen rhythmischen Wert; es

war mltliin für den Vortrag gleichgältig, welche Notenformea verwendet wurden. Aus der Orgaual-
sdirift iXßt sieh also für ansere Sache gar nichts bewdsen. Damit fällt schon das Mocqnereansche
ArfriiiTT^nt in .sich znsaiTimen. E.s würde aber auch ans einem anderen Grunde nichts beweisen. Die im
angetulirten Orgaualstück verwendete Noteusclirift ist niimlicli nicht die Romannsnotation und unter-

scheidet nicht zwischen Punkt und liegendem Stab (Virgn jnctriy' svn in dieser Sache doch wesent-

lich ist und von Dom Mocquereau nicli t hervorgehoben wird. i»ie dortigen Neumeu haben äbrig^ens

nur eine Form, sie gehören also einem Kodex an, in welchem die Neumen nicht mehr rlutlimisch

sind. Waa luLon man am einer aolchea Notenschrift fttr oder gegen den Rhythmaa sebliedeB?
Ich haha Behon in anderen Artikeln korz hiMewiesen auf das befremdende Verfidtren

Dom Mocqnereans in zwei anderen wichtigen Punkten. Ich möchte liier niUier darauf eingehen und
meine Verwuuderung darub» anssprecheu, daß L'uterlassunifeu, wie diejenigen, die ich liervorheben

werde, in einem wiBsenscIiat'tlich sein wolleudeu Werk aucli nur möglich sind.

DWB Mocquereau wiU in seinem Buche (Seite 161 u. f.) die Bedeutung des Strichleiuä (Epiaana)

ier Sb. Oaller Notation, nnd (Seite 164 u. f.) diejenige der Romannsbnchstabeu ex vrofesso erklären.

Sollte man ea for glaabbar oalten, daß £>om Moequerean unter solchen Umständen gerade die
klaaaisehen nnd anseehlaggebenden Texte nnberttekriehtigt lafit, Texte, die ihm stets ent-

gegengehalten werden und ihm deshalb schon nnmSglich tinbekannt geblieben sfin kennen? Er
sagt, das Stricfalein sei ein Verlängemngszeichen. Woher weiü er das? In einem wisseuticbaft-

licoen Buche, wo er sonst selb."«! nebensächliche Einzelli' itin seitenlang aus den alten Handschriften

za beweisen sucht, sollte er uns hier unbedingt Autikunti geben; wir können so etwas nicht blind-

Unga annehmen. Dom ^locotierean schweigt sich darüber aus. Er kann die Bedeutung des Strich-

Ifllna nnr ans Goido und Arioo wissen, denn diese sind, irre ich nicht» die eiosigen mittelalterlichen

Autoren, die das Zeidicn «-kliren. Warom erwtiint er sie nicht? Wie ist die durch das Stridi-

lein vorgeschriebene Verlängerung beschaffen? Ist's eine TingefShre nnd irrationale oder ist sie,

wie sonst in der Musik, eine proportioneile? Wäre es zur Beantwortung dieser wichtigen Frage
nicht wissenschaftlicli . Ja notwendig, auf die Quellen zurückzugehen, die ilin belt-hrren, dali das

betreffende Zeichen überhaupt eine Verlängerung bedeutet? Die Urkunden lauten: .Es niuü die

Melodie i^eidbMim nach metrischen Füßen taktiert werden nnd es muß der eine Ton im Ver-
hältnis anm andern die doppelte L&uge oder die doppelte Kürze . . . haben, d. h. von
verschiedener Dauer sein, wobei die LAnse des 5ftem dnreh ein der Note beigeftigtes Striohleln
beieldinet wird." (Guido von Arezzo, Microlog. Kap. 15.) „Die Tremnla-Note, wenn sie das
Strichlein trägt, ist lang und zwar von der Länge, die (luido doppelt so lang als die kurze
Note nennt; ohne das Stricillein iist sie nach Guidos Ijehro zweimal kürzer.' \r;bo.i

in diesen Zeugnissen wird un.s al^io die vielgesuchte Lösung der Frage über dim System der
Choralrhythmik geboten, es wird uns das VrbuSp fler Proportionalitfit der verschiedenen Dauer-
warte der Noten milgetmt, nnd Dom Mocqnerean venchweigt diesl In der it^azis berücksichtigt

w dann diese Uikanden stAhchweigend doch, aber nnr fn ilem Teil» der an seinem System
paßt: er kann für seine Noten nnr eine V'erläugernnf^ im allgemeinen btanehen; nnr diese Bnbe>
stimmte Bedeatuog hat dann auch das Strichlei u für ihn.

Eanlaina-Kolieg, Bnffalo M.-Y. Lndwlg Bonvln, & J.

(Schloß folgt.)

VermiBchte Nachrichten und Mitteilmigen.
1. Pilsen. Am 9. und 10. September hält der Allgemeine CyriilngTerein zur Hebong

und Pflege der katholischen Kirchenmusik eine Art GeneralTersammlnng ab. Bei derselben Ist

nachfolgendes Programm aufgestellt, das den Beifall eines jeden Cäcilianers finden wird. Die Auf-

führungen finden in der Erzdekaualkirche in Pilsen statt Chordirektor Norbert Kubilt wird den

musikalischen Teil leiten. Eine prachtvolle Orgel mit ly Registern aut Manualen und ein vor-

zOglicher Organist werden die ieier erhöhen. Die Bedaktion der Mtmcn aacm erinnert an den

Artikel: „St. Cacilia und St. Wenzeslaos im Bunde* von Feter Griosbacher, der im Cäcilienvereins-

organ Seite 'H von den prächtigen Leistungen des Pilsener Kirchenchores erzählt nnd
ladet sänitliclie Freunde der Kirclienmnsik ans Bayern. Nordböhmen, Nieder- und OberBsterreioh

ein, sich recht zalilreirli an den genannten Tagen in Pilsen einznfinden. Das in tschechischer

Spraeiie abgefaßte Prograniui hatte Herr Norbert Knbit die Güte, im Dent!?che zn übersetzen:

„Donnerstag, den 9. September. Vormittag um.l) Ubr, 1. l'redigt: Monsignore Wiin.'^cli.

2. Pontilikalamt in der ErzdekSituillürcbe (Erzdekan J. Oernyj. 1. intr., Grad, und Gommanio
diorallteT. S. Mma JHbäari taimm», 4 voc von Jos. Foerster. 3. Offert.: Bmta e.s, 1 voc. com
Organn von Norb. Kubit. 4. Fange, limpia, i2»-dnr von Kub4t. 5. Tinel-Sonate, Op. 2it, dritter

Satz; Allegro moderato, vorgetragen von l'h. C. Method. Sychra. Um 11 Ohr Eröffnung der Ver-

') „Sonc puncim et virgulan ad diatinctionetn ponimua sotujrwm tnamm «t Um^onm quamvü ht{Jua

generis meJos tarn grave emt opporlnit tamqrtf morosvm. ut rtyftaifag ratio v£r tft eo tcrwtri qmitaf,

(Uucbald, a... Coaisem. Script, de mm. Band il, Seite 75.)
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sammJuug iu „}llulul~ mit dem Vortrage: „Die Musik ODd die Sittlichkeit'' von Wenzel Müller
ans l'ruK- Nachmittatf vou 2 .ö'/^ Uhr: 1. „( horal dL>r f^itdo yaticana mit praktischen Ubangen
nach dem thdinarium Mimi€' von Ii. Kaspar, Ohordirigeut iu Smichov. 2. „l^iiuge üeduaken Ukr
die zakünftigen Diözesansynodeo" von Prot. D. Orel aas Prag. S. »Wie ist es ni&glich, auch in
den kletnsten PfiuTeton in Cieista der Kirche sa aiiinn mi «n Bpielen** von Ir. Pavlicek»
PCumr in Cerkovlts. 4. Sfaftol itatmr (hbtorlsch-mnaikaliiehe Craserie) von Em. Panknei', Dekan
in Tactiau. Abends um 6 Uhr in der Erzdekunalkirclie: 1. Caligareniut^ 4 voc. von \gu. Mit terer.
2. Tentbrne ftictiu- innit, 4 VOC. voQ M. ilüUer. iJ. ä.) JcruMltun surye vou iJarcantoü Ingegneri;
b) Stiduit tunter, 4 voc. cum Organo von I'ei. Öriesbacln r. "). Adoramm /c, Li voc. von L. Ebner.
6. Sv. Vädatfe, '6 voc vou D. ürol. Abends 8 Uhr: Konzert im Saal« der „Mtibtauskä liesedy".

Freitag, den 10. September. Um 8 Uhr io der Franzikanerkirche unter Lt-itun^ des
ChordirigeDtea iL Wieser: 1. Introitus and üonunonio cboialiter. 2. Mitta fienwAiea von J. E. Z el in ka.
3. Grad.: 0$ juwH von Jos. Foerster. 4. Offert; In virtitie hui von Khoal. 5w Fange linaua von
J. E. Zelinka. IM der Orgel J. E. Zelinka, Chordirigent aus Prag. Um y ULr iu der Erz-
dekanalkirclie (Msgr. Wünsch): 1. Intr., Grad., Commuuio choraliter. '2. Sluma Juhüaei. 4 voc. cum
ürgaiio, nicht obligat für 2 Trompt^ten und 2 i'osannen von N. Knbiii. 3. Otim. : In lirtute tua

VQU Mich. Haiier. 4. fanae hngua von Pitoni. 5. Fest-Sonate von Fr. Muail, gespielt von
Ph. C. äychra. Um 10'/, Uhr m „Hhalol": 1. „Von der Aufgabe der Cyriilisten nach dem Motu
proprio vom 22. Nov. 1903 iu bezug auf den Kömiacheu Choral von Dr. Fr. Mr&tik, Ersdekan
in Ohrndim. 2. Liturgische Bedeutung des Kirchenchores von Dr. Fr. Hrnbik, f&vterzbisehOfl.
Sekretär. Nachmittags von 2—4 Uhr: 1. „Zur Ge.schichte der Orgel uii l i' Orgelspieles iu Böhmen*
voii Ph. C. Svchra, Organist bei der Erzdekaualkirche. 2. „Welche ihnderuisse stellen sich der
Cyrillischen Wirkt^amkeit in den Weg auf dem Lande und wie .sind die.seiben zu überwinden" vou
F. Sonkup, Pfarrer in Posen. H. „Kirchliclie Instramentalmubik'' von VVieser. Um 1

' in der Erz-
dekanalklrche: L CVedu aus der Miata in hon. 8, Ctodehardi, Op. 100 von Pet. Griesbacher.
2. Domine Deut von Mich. Ualier. d. Fange lu^uä von N. Knb4t. 4. Litaniae m Aon. 8. JigeapAi

von N. Kubftt 5. Te Deum in F-dnr von vinz. Ooller (dirigiert der Komponist selbst).

Anmeldungen zur Teilnahme und fdr Logis mögen bei dt m Chordirektor N. Kubät in Pilsen
geschehen. Für PriestiT sind Logis im Franziskauerklosler vorbereitet. Gemeinsamer Mittagtisch
in der „Mestauske Besedy* i 1 K. Daselbst am 8. September Cieaellige Unterlialtung:. \ om Bahn-
hofe elektrische Bahn und Omnibus. Ankunft der Zöge: Vou Prag am B", von Eger um 8*°, von
Fnrtli i. W. 5*", von Wien um ö*^ Nach der Vemunmlttng fieiach des Bürgerlichen Brauhauses.

Jan Kt. Oerny, inful. Erzdekan in Pilsen. Magr. A. Wunsch, Kanonikus.
Prof. Dobroslav Orel, Redakteur des „CyriU". N. Kubät, Chordirigent.

Ü. © LandHhitt-Heligental. Di« 18 Herren Eleven der Kegensbuiger Kirchenmusikscbule
macliteii aui 1. Juni (PttugsMUenstag) den seit Jahren traditionell gewordeneu Besuch iu Landsbut,
um ditiäc liebliche Hanptsuidt Niedeirbayeru^, ihre landschaftlichen lieize, die schönen Kirehoi nnd
BandenkaiNJer kennen zu lernen, au Grabe des f Dr. F. 2L Witt n neten nnd den Gesaac der
Zfstenienserinnen in Seligenthal m hftren und neb an demselbeii na erbannn. INe layrwtfiilijse

Fran Chorregeutin hattr- die Güte, nachfüllendes Pro^^amm anbasteUen nnd der NonMnetaor flUirtn

es zur vulisteu Befriedigung duicli. l)a.sselbe lautete;

1. Uerz Jesu-Lied, Jst. mit Orj^el von Pet. l'iel. 2. lutr.: Loquelor de Cvnonuni Vitginum.
'6. Kyrie aus .Antoniusmesse, 3st. mit Orgel vou Mich. Haller. 4. Ave Maria, 4 st ohue Orgel von
Pet. Griesbacner. ,'>. ä^onodit aas aKonzilsmesse", 48t. mit Orgel vou F. Witt. 6. Marienlied, 4 st.

ohne Urs»! von J. £eniiar aen. Am nimUcheu Tage hatte um 9 Uhr eine Einkleidnngsfeier in der
Klosteridrclie an Seligental stattgeHimden mit folgendem Programm:

1. Veni Creator, 4 st ohne Orgel von Fr. Witt 2. Miim in hon. B. M, V. Immaculaiae de
Lourdea, 48t m. O. von J. Auer. H. Offert.: Portm cot'U, 4.st. mit Or^el von P. Piel, 4. Intr.,

Grad, uud ConmumiM > 1; raliter. .'). Vcni Creator, :i,<t. mit Orjrel von F. Koenen. Ö. Herz Jesu-Lied.
4st ohue Orgel vou J. Auur. 7. ian $poma, 2 st. mit Orgel vou 1* . Koenen. 8. Te Deum, 4sU ohne Orgel
von Fr. Witt Leider konnten wir wegen OberfUllung der Kirche keinen Eintritt linden, swelfeln abier

nicht, daß auch dieses schöne Repertoire vorzüglich durchgeführt wurde, und, wie man uns sp!tter

verhichprte, tiefen Eindruck aut die zahlreich anwesenden Gläubigen gemacht hat. F. X. iL

8. II Corrigenda in Mufdai *«oyj Nr. 7, Seite s\, Zeile 12: K i rche nbilukeu (statt: Kinder-
bllaken). Seite 85, Zeile 1: herschreiben (statt beschreiben). Seite öb, Zeile 17: dem Choral
(statt: den Choral).

4. Inhaltsübersicht von Nr. H den CäcHienvereinsorgans: Vereins-Chronik: Pader-
born, Schluti des 4. Jahres der Kircheumu.sikschuic; Straßburg. Stand des Diözesaii-CäcilienVereins 11)08;

Generalversammlung des Diöze^an-Cacilien Vereins Enneland in Braunsber^. — überblick über den
Verlauf der 19. Generalverdammlung in Passau. Von F. X. H. — Ein Nachtrag zur
Haydafeier in Wien. Von P. R. Johaudl. — Rundschau der deutschen kirchenmusika-
ilscken Zeitschriften vom April mit Jnni IMJb. — Nachklänge znr 19. Generalver-
sammlung des Allgemeinen Cttcilienvereins in Passan. Originaibericht von J. N. Salvent.

(Schluß folgt.) — Verzeichnis der Teilnelimer bei der 19. Generalversammlung des All-
gemeinen CäcilienvorPins i n i'assau Vom 2. 4. .Vuf?u.st — Vermisch te Nachrich teu uud
^Totlzeu: Diözesaiiversaininlung lur Miuichi n - Freisiiij,' ui Fürstenfeldbruck; Teuoristeugesucli. —
inhalLsUberaicht vou Nr. 8 der Mitsica mcra. — Anzeigenblatt Nr. 8, sowie CäcilieuVereins -Katalog,

5. Band, gelte gI7-»ft, Nr. 87ai-3734b.

Dniek und Vailag Ten Frledrldi Pustet in Begenabnrg, Qesandtenstoräß«!

Hebst Ansnicmblatt.
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Regensburg, am 1. November 1909. )|r

MUSIGA SACRÄT
0«gxäiid«t von Dr. Frtas Xaver Witt (f 1868).

liMtsclirift tk Mji4 ui Utimi der kaM Küfcbnuliläk.

Heraoigflcebw tm Dr. Praas Xaver Haberl, Direktor der &irafeeaina8{kBclMle I« Begeaibiirg.

Nfioe Fdge 2ZL, «Is PoHietnias SZZXIL Jakrgang. Mit ii Miiiikbeikg«n.

Die „Muiu-a hi-ru" wiiii am 1. jo.li<ii Miiii.it» :iu«i;i<^ben , Jede der 18 Kümmern u:ui'.ii( 12 Seiten Text. Die IS Musik-

heitaRMI wnriU-n mit Ni. I' uti'l ^ VL'rsoinii't. I)i>r A t>annenM>nt]irei4 ik'fi IL'. Jahrganp;« 19<K) betiii^t 3 M.iik. Kin/i-hniirmMII OlinQ
M uaik l>p : 1 .^pr II koHlrii M) Pfriihirp. Uie lieRtellnnic kAnn tM'i joder Poiitnnitati oder HurbtuinillaniC erfoli^n.

jAluJUfliienlcIn: Neu nud frühor ortchiunon« K irclien kom poai tionc n: Anet i'i^n. : ,f. Kurniunik; V. (ti<ic'><''<'li<Mi;

M. H«II«r(<J:R.Ka»paritifr. Koller; l^^Mittanr; A. I'nntrii; Kr. Sclimidt; A. S^-orrn; J. Ii. KiiiK>>nl>crf:rr; hVI.Stehle; Aue. Will
iMfgftf; M. SHtiwIlWW (S>. — Sttniineil dar Presse (DnnamvidinK) «nr Itf. GiM»friilvcr».ininilii mr:. (Srliluß.) — Hand-
t^lnsüon zQ or»»" ri tt i N^li i>ti .X » ß*- r ii n-p n. Vi'n P r.tilw'f lioriviti. f? (S-hliiB.) — V'in I! h her- nnd M ii xi knl i

n-

ni.irkte: I. liililnT uli.1 II r m s . fi ij r • u l»r. (i. .A.llri ,
1'. O. I»i ••r , .1 (Jald; I,. v.iii H .

. iii-ti-.),. ; M. Iluisr^ MiiKik-T

kniender (1910); IJr V. W. vi.n Kritjikr; k. KuKit^'i J)r. H. IMnamn; W. A. l^tjii; l{ii'iniUin-Pi,'sf->ri«tiit ; H. UiiMnanni Mii>ik1i'\ik<>ii

;

II. V. Kie»etn.viii ; St litfold ; l)r. II. Srholidt und U. Hartni.'um ; Dr K. Srlmiit«; R. SrfiWixrtx; Dr. K. Slorck. II. Pe r i cd i s t h <>

Publiknliiiuon und Kataloge; MmiAttrUrift für Schul^'wiii; vu» Wie>lc'riuuiu uud raiUi Kjttd]ui;f. — Veruiatcltte XitcU-
cifthtBa ««a ll(ttaiIitiiK*n: RinlwüBiMiindiDto für tSlO; BiitMiliQldiginig 4a» Bcd. — InbalUlllMnMM von Nr. I/IO 4aa
ClniiimteninMijBsn. — Offvne KArr«»|i«od«iit. — BeibRo il«r Bsdaktiaa. AnwiiiMUatt Nr. II.

Neu und CriUier ersehienene KirdbenkomposiUoiien.
Ein unbekannter Autor hat für den Psalm 31ififrrre im h^on uiid das Canticuni

Bpnedirtus im 2. Ton je ein Hlatt in Querquart ediert.') Nur die Autiphonen sjind mit
Noten abgedruckt, vom Psalm Miserere und Canticuni Benedictus nur die Texte der
geraden Verse ohne Noten, aber mit einem leeren Fünfliniensystera, in Ifrelches die

verschiedenjüteu FülsifmirJoni handschriftlich eingetragen werden knnnen Jedenfalls

siod diese Blätter praküscJa, bieten Abwechslung und ersparen viele iSchreiberei; auch bei

scUeehtem Wetter halten die auf Leinwand gezogeueo BlMter län<^ere 2Seit aii&

i, i'nnnanik, Chordirektor and Organist zu St. Alexander in Warschau, Ober-
lehrer der Organi.<ten-Musikschule, sendet an die Redaktion durch Fr. Pustet hier nach-

folgendes Werk:*) Zwei Matntinen flir das Weihnachtsfest und für den Ostersonntag
in doppeItei< Bearbettangf^ ^ gemischte Stiihnien nnd ftlr Vier Hlnnerstinunen,
nebst ambrosianischem Lobg(^ang 7V Detivi. Unrichtig ist also laut Inhaltsangabe in

der Anmerkung, dal) die vollstftndifre Matutin des Weihnacht-sfestes musikalisrh bear-

beitet sei. Demnach miLsseu nach dem luvitaturium die 1. und 2. Nokturn rezitiert oder
choraliter gesangen werden, was ja sehr nachalimeuswert i.st. Die Kompositionfin selbst

sind einfach, gut und würdig. Nur ist die Wiederliolung de.^ y< inic adoremns unli-

turgischj auch die Ausführung des Vmüe exstiUemus durch den gemischten oder Männer-
ober eine nicht m billigende Nenemng, da der Chor nor die LiTitaturivma-Antlphoii
vollständig oder in ihrem 2. Teil zu singen hat. Die Falsibordoni zu den gerädert

Versen (die ungeraden sind im Churalton mit Orgelbegleitung abgedruckt) sind aulierst

einfach, sowohl die für gemi.schteu als die für Männerchor. Das Te Deum wechselt

mit Choralversen und vierstimmigen Sätzen. Die vier Responsorien (2 für Weihnachten,
2 für Ostern) sind sehr brauchbar und emjifehlenswert, fast durcligehends homophon
and sehr leicht Der Hauptverleger dieser 47 Seiten in Querquart ist Peter Kowalczyk
in Warsehan.

*) Bei Eugen Feuchtinger in Regensburg. B&a auf Leinwand aufgesogene Blatt zum Preis zu
15 JSi, (las auf 'tarkes Papier je 8

'') i'artitur 3 .Ä 20 Stimiuuu ä 80 -5). Titel und Übersebriften sind in polnischer Sprache,
ebenso die Kubriken, jedoch handschriftlich in deutscher Sprache. Das Werk enthiilt; Einleitung und
Invitatorium, Hymnus, sämtlicbe Antiphonen und Pgaluicn der d. Nokturn mit dem 7. uud 8. liespooKoriuiu,

sowie Te Dam der Ifattttla 4M Wetbnnch^fcstes, sowohl fOr j^etnischten iUs fdr M&ancrchor. Xholich
Invitatoriuni etc. des Ostersonntaftee mit aen zwei RcMponsones nebst Te Dam. Dio litofn^bierto
Partitor ist deutlich und sauber.
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Vilie. iioieo^heat Presb. In Itonorem Immac Concept. B, M. V. Mis»a tribm
vodbu» 069«. ctmcinmte Organo CompotUaJ) Bine aditunggebietende, in allen TeOoi
der drei Männerstimmen und besonders der Orgelbegleitong selbstAndige Meßkompo-
sition. Dem 1. Tenor sind (in ö-dnrt fis. g und a ziemlich oft zn'^emutet, {rewöhnlich

jedoch bewegt er sich im imtcm Hexachord seiner Tonleiter. Die Modulationen ziehen

das Chroma nicht anmlßig heran; manche EJnsitze werden durch die reich bewegte
Org:ell)egieitung erleichtert I>ip l^oklamation jeder ^^timiiie ist rhythmisch kräftig

and ausdrucksvoll; die Orgelbegleitung, dynamisch fein schattiert, verleiht den Sing-

Btimaien bMneifcenswerte Füüong und satte Wirkung.

Von Uek» HiUen früheren Kompositionen erschienen in Neuauflagen: Op. 9, Mi»9a
gumia, Sequiem ad duasvocesaeqmUsmmorffano in 10, AjiBage. (Cäc-Ver.-Kat. Nr. 272.)*)

Op. 23. MitM dedma ad diuu voees organo eomittmte in 6. Anflagfo. (Clc-
Ver.-Kat Nr. 535.)»)

— — Neu erschien Op. 102, Missa in honorem 8s. Angehnm Custodum für

Sopran und Alt mit Orgelbegleitung.^) Der Komponist bemerkt im Voniort, daß er

diese Messe ursprünglich als Übung für seine Gesang:sc1iule Vade mficum f^dacht habe,

das größtenteils einstimmige Übungen enthalte; daher habe er in bezug auf Melodie
nicht nnr alle schwerer anffaßbaren Intervalle Tormieden, sondern auch von den teto
diatonischen nur Sekunden und einige Terzen zugelassen. Im Takte ist der Sprach-
rhythmus möglichst berücksichtipTt; der Stimtnenumfang hält .sich in den Grenzen der
noch nicht vollkommen entwickelten Gesangsorgana Die Stimmen werden durch ein-

fache Orgel- oder Hannoninmb^dtnng gestützt; dfo AtmnngssteUen sind wegen der
Leistnngsfähigkeit der noch nicht entwidcdten Stimmen sehr sahlrdeh, selbst da, wo
sie sich von selbst verstehen usw.

Trotz der Beschränkung, die sich der Meister auferlegt hat, wird sich das lieb-

liche und äußerst sangbare Werklein ans dem Hnnde der Kinder nnd ihrer Schntsengel

beim Gottesdienste sehr andächtig anhörea

Op. 103 enthält Cantus in honorem S. Josephi B. M. V., Citholicae Ecclesiae

Patroni. 1. lAtaniae, 2 voctm aequalium cum Organo. 2. Hymnus, o vocitm aeqtuilium

mm Organo. 3. Jnvoeatio 8. Jotephi, 3 vocum aequalium cum organo.^) Die neu vom
Heiligen Stuhl appro?ii( rtn fosephslitanei ist in 7?-Jur mir niTif irlister Orgrelbegleitnng

foT Sopran uud Alt komponiert Soli und Tutti sind angegtbeu, die deutsche Textüber-
setZDDg jeder Inrokation beigefügt Daran schliefii sich der Hymnu Tb Joseph ceMrenf
für S Sopran und I Alt i;:;t nur 3 Strophen. Die 1. und 3. für drei Oberstimmen,
die 2. nur für Alt. p]in Magne Joseph Fili Damd für 3 Oberstimmen bildet den
Schluß dieses Heftes zu Elireu des Patrons uni^erer heiligen Kirche.

Missa in Dominicis Adventus et Quadragesimae (sine Gloria) pro choro mixto
(Caido et Alto pueriUbus cantanda) in levissima forma von Boh. Kaspar.^) In der Form
freilich ist diese Me.sse ohne Oloria unendlich leicht, vit trt aber aucli musikalisch sehr

gering. Im Credo sind sechs Sätze fiir gemischten vierstimmigen (Jhor eingeschaltet,

das übrige ist nach der bekannten jonisdieii Ghoralmelodie za singen. Bine ähnliche

Fastenniessc im freien Bbythmos in den OnnUca sacra von Kaspar £tt steht musi*

kaiisch hr>!ior

Eine Me^se von deorg Koüer liegt der K^daktion in 4. Auflage vor; die ersten

drei kennt sie nicht ^e betitelt sieh: Mi»$a Ave Jesu in honorem 8t. C^irdisJ) Diese

einfache nnd leichte Me.sse fiir einstinunigen nnd vierstinn i Chor beginnt mit l ineuj

Pa7ir/f> linr/ua /!
, 2.. 5. und ö. Strophe), verteilt den liturgischen Text auf Sopran uud

Alt, aut Tenor uud Baß. auf die 4 .*^timmen, auf Sopran, auf Sopran, Alt und Tenor,

') Lazcam v Mar. MuHita y Piano». Bilbao, F'l:i<;i Nueva 7. Partiturl Pesetas (xixka 3 20 .^).

*) Begensburg. Fr. Pustet. 190J». Partitur 1 .H. '2. Stimmen ä 20 \
*) Res«ii8burg, Fr. Piutet. 1909. Fartitoz 1 A ^ ätiiaiDen ä itO ^.
*) Regensbursr, Fr. Pnatet, 1909. Partttnr X M.9 StimmeB & SO >5^.

*) Rf trt'n>'>iir;:. ^r. PuHtet. 1909. Partitur 1 .«.2 Srimmen ä 1:"» ^.
•) Prag und Leipzig, Moimir Urbdnek. Ohne Jahres/«lil. Preis nicht angegeben.

1) B«c«iwbvg^ iuts GMchnif. 1908. Partitiir 2 UK SO «j^, 4 SUmmen a 96 ^.
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auf Baß, auf Sopran nnd Tenor, ^^opran, Alt und Baß, auf Alt und Baß und auf Uni-

sono. Also an Abwecbslong ist übergenug geboten; eine wahre Tonf&rbenkarte!
Sonst jedoch kann man in Melodie nnd besonders im Rhythmns wenig Freude haben.
jNach liturgischer Seite M\t die Einschaltung mehrerer lateinischer Gesänge auf, die

unter keiner Bedingung beim Hochamte vorgetragen werden können. Es heiüt z. B.

bei d) Credo: h'ällt des Credo auää, so möge Ave Jem (g) durchge^sungen werden. Diese

lateinische Poesie ist von A. Oberkofler und nicht approbiert! Oder soll dasselbe Emtz
für den litur'jiscIlPii OtFertoriumstext sein können? Nequaquam! Nach dem Bene.didu^

sind zwei Strophen des 0 salutarü hostia; nach dem Agnus Dei drei Strophen des

eingeMhaJtett Zu welchem Zwecke? Der Scfalaßtezt des dritten

Agnus Dei lautet: Dona nobis pacem, dona nolns pacem, pacem; dona naibU ptieem,

dona pnceyn, dona paremf Wohl des Friedensbednrfnisses zu vipü

Die ursprünglich für 2 Männerstimmen von Ign. MlUerer') komponierte Messe Op. 18

ist in Op. 18b fttr gemischten yierstinunigen Qior mit Orgelbegleitung umgearbeitet, im
QLc-Ver.-Kat. unter Nr. 2879 aufgenommen nnd nnnmehr bereits in 2. Autlage erschienen.

Ponten, Anton, Op. 26. Mixsa in honorem B. M. V, Matris hont Consilii. Ad
duirum duarum vocum virilium condneiite Organa,*) Die beiden Männerstimmen sind

dnreh die selbetindige Orgelbegleitang sehr reich bcudeidet, ohne in ihren melodischen
und rhythmischen RewegrTrurpn gehindert zu sein. Hin Motive sind sichtlich dem
Oaudeanms omnes der (Jhoralnielodie entnommen, natürlich in mensurierten Werten.
Die Imitation wirkt manchmal zu aufdringlich nnd infolgedessen zu monoton und in

rhythmischer Beziehnng zu ausgedehnt und langatmig. Für Klerikal- oder Schnllehrer-

seminare hiftfi sie vorzüglichen ÜbungsstoflF beim Gosangunterricht, erfordert aber leicht

und fein ansprechende Tunüre in den höheren Lagen, sowie einen auch im Eegistrieren

gewandten Organisten.

Te Deiim laudamus (abwechselnd Choral- und mehrstimmige Verse) nebst Tantum
ergo für dreistimmigen Franenchor von Dr. Friedr. Srhmldt, Domkapitular.') Die
geraden Verse sind für drei Oberstiiumen komponiert, die ungeraden in der einfachen

Choralmelodie ohne Orgelbegleitung wiedergegeben. Der Autor empfiehlt für die Aus-
führung: ^wvch drei Männerstimmen die Erb 'hiing der Inronation um eine klein« nrlpr

groüe i:>ekunde. Die dreistimmigen äätze sind dorchgehenüs einfach und leicht gehalten
nnd schließen sich den ChoralsätBen m<Hrlichst ungezwungen an. Die besdieidene Oabe
ist dem Hochwürdigsten Bischof von Münster, Dr. Herrn. Dingelstad, znm BOjihrigen
Priesterjubilänm gewidmet und Frauenklöstern nufs beste zu eini>f>'b!pn

Messe zu Ehren de^ heilige Joseph fiir viei-stimmigen Männerchor von Adolf Seom»
Op. 6.*) Der Komponist^ Semiaarlehrar in Taniowits (Oberseblesien), ist in der Imitations-

knnst trefflich erfahren, hat sich jedoch großer Kürze beiließen. Die Messe hat kein
Credo, was anf dem Titel hätte bemerkt werden sollen, und ist mittelscliwer Daß der

1. Tenor niemals über f hinausgeht ist ja sehr anerkennenswert und bequem „tur die

Httrren der Situation," daß aber infolgedessen der 2. Baß sehr viel in der Tiefe zn
arbeiten hat, ist eben nicht bequem! Die Schuld soll auf Anfrage des Unterzeichneten

der Verleger tragen, welcher die ursprünglich in Q-dur geschriebene Messe nicht ange-
nommen hätte. Man intoniere also lutte nm tinen halben Ton höher (in FMvir\
dann ist den Intentionen des Komponisten ein IMenst erwiesen nnd der Heese sn dner
besseren Wirkung verhelfen.

Die Ausgabe A der Messe zu Ehren der beil. Familie für drei Männerstimmen
(S TenOre nnd Bass) mit Orgelbegleitong von • Stsgeiterger (dc-YoK-Kat Nr.SSSl)
ist in 3. Auflage, die Ausgabe C derselben Messe für vier gemischte Stimmen mit Ox^geU
begleitung (Cäa-Ver.-Kat Nr. 2348) in 2. Anflage erschienen.^)

') Missff in lauflem et adoratinnrm SanrHsgimi Xmniim Jesv. Ad chontm I Mrnm mixtaTUtH
concinente Orgnno. Regcnsburi?, Fr. Pustel. 1909. Partitur 1 M Hü ^f, 4 Stimmeu k 12 ^.

') ütret'ht. Witwe J. H, viin Rosbuiq. 1909. Preis nicht angegeben.
*) Münster i. W., Aschenüorff. Partitur 1 .Ä 60 3 Stimmen u -3).

*) DäMeldorü, L. Schwann. 1909. Partitur 1 M, 4 Stiuimcn k l
'> i^.

*) JÜMa tn hmutnm Saneta» FamSiae Jemt, Uum», Joaepb. Jede Partitur 4 1 ^It 20 3 resp.

4 StimnMB 4 Ift J9t. B«g«ubiicg, Ür. Partei. 190$.
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Die weltbekaDDte Preismesse Salve Regina von N. Stehle liefet in Auflage
vor. ') Zuerst ist sie im Cäc-Ver.-Kat unter Nr. 273 eingetrögen. iJann unter 2710
mit dfer InstramentieniBg (StMtehqnintefct, Flftte, je 8 Klarinetleii, Horner ftiHi Trom-
peten iinrl T'aijken ')

Aflgnsl WililioriifT, < 13;^. Messe zu Ehrpn des heil. Antonius von Padua fohne
Credo) für zweistiinnageii Mauner(fhor*) mit Orgelb^leitung, leicht ausführbar (Umfang
B—es). Der bewährte Kompoliist teilt in einem vonrort mit, ÄtfB setii Op. Il8 Är
3 MänUerötiitiTiien deslmlh s i rrr if'tpn AnklaBg gefunden habe, ^freil jünirere, noch inVlit

ausgebildete Stimmen dasselbe beherrschen kunoen. Der dat-an geknüpften Bitte , eine
ttmueite «trelstlmtiiige Messe so schreiben, sei er gerne nachgekommen. Referent glaubt,
daß Tausende von jungen Sängern für diese Oabe danken werden, zumal schon wenige
Stimmen eine gute Wirkun*? erzielen köfirtcii, wenn der Organist die l^ai^n gut zd
mischen versteht. Credo kann choraliter gcsUngeU werden.

Sech* Veni ereaior ^frftit» ftr Sopran, Alt, Teiior und Baß mit Orgclbegleittmg
vöfl Marlin Ziegeltneier.") Die sechs Nummern bringen nur iu Nr. 1 sämtliche Sir pfi n

des Hymnus mit Ausnahme der fünften. In den Numram 2— R ist nur die 1., 4. und 7.

wiedergegeben. Eine angenehme, liedmäöige Melodie ist die Führerin der übrigen drei
Stimmen. Der Autor wollte sichtbar r6(jht leicht wdirelbefi, liiid hat nur einige Male In
den Far' nntopf der Ctiiomatik eingdtmilit, "Mä lüeht etwa der beärciffeDde Singer
einen Klecks daraus macht.

Die vier Lilx'm für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung*)
ent«(prechen .«ncher den Hedtirfnissen vieler LandchOre, sind wilrdi^ ond bringen in
durclKuis lobenswerter Weise den volI.ständig:en litntgisehed Tott . Die Orgelbegleitung
ist sehr disluret Und stützt nur die Singstimmen. - F. X. H.

Stimmen der Presse zur 19. Generalversammlung.
(Schluß der ijerichte in der „Doiiauzeitung" aus Musk/i swrn Nr. 9/10. .Sfito 114.)

Am 3. Augnst. Inzwisclu ii liatt*> sicii der Himmel, d*>r schon wiilirf lul d^s ^Mtizt ii Tages ein recht
veriinderiiclies, znui Teil aog-ar rt'dit {griesgrämiges Gesiclit gezeigt hatte, nicht.-; wf-nipccr als aufgeklärt
noa es baue fast den Auschcin, als ob die üöheubeleaciitang und das Feuerwerk bnch.stäbiich

an Waiser werden würden. Dabei waf die TentMFfttar auch ziemlich erheblicli abgekUlilt. Trots
dieser etwas sweifelbafteo Anssicbten begauneu lange vor 7 Uhr iicbou — der Anfang des Konzertr^s

am Rathaoeplatz war erst auf Ö Uhr festgesetzt — eine wahre Völkerwanderung nach dem Huiint-
festplatjt, der nach n; I t UIzu langer Zeit ebenso öberfüHt war. wie (li.i rechts nnd links au der
Donan gelegenen l.nkal. uiifl Wirtschrtftsgänen. Nach Tauseudeii zählten jene, die am Holzgart^ni
entlang ihr „Stainlquartier aufgeechlagen hatten nnd dort aasharrten, bis die letzte Rakete vor-
pafft war, teilwei^ia sogar noch bedeutend länger, am dem Leben and Treiben, dem Menschengewoge
am Kathaosplatz von der Ferne znziisehen und den ttliier des Fluß hinäberkliugendeu Tönen
Konzertes, oei Welchein aiuere Sechzehnerkapi He unter Meister Pölls Leitung wieder Treffliches

bot, zu lauschen. Urtfesondere brachten anch die Abendzäge ans Osterreich noch eine iJüiiiliche

Schar von Festg^eten.

Nach £inbrnch der OuikeUieit verkändeten KaDoneDSchläge den Beginn des Feuerwerkes.
Die LiebtRr erloschen und Rakete atif Bakete fuhr zisehead xam Himmel , Hunderte von KagelD,
Steruen, Fröschen und Schwärmern ausstreuend. Sogar da» Wasser schien zu leben. Zischende
Fldmmeu, dann zuckende Sterne sprühten anf, grelle Lichter werfend, nm mit Knall in liie Tiefe
zn sinken. .Alimählich zeichneten sich die Silhonetten der Feste Oberhans im nH' n Liclite vom
Horizonte ab, ebenso Niederbaus, Nonnengut und tiie angrenzenden Besitzuiiguu. Eine kleine Flotitt

von glänzend illuminierten Fahrzeugen zog langsam donauabwärts , voran ein gruhes Schiff mit
Sängern — da ertönte ein scharfer Pfiff — ein Dampfer der Ö.-ü. I).-D.-S.-Ü. utürte daa farbe^
fh>he Bild. Oboe Anmeidong darebquerte er mit 3 beladetten AnhftDgscklireii die F^t des Sdillr-

korses. 9IS Sehiflb beteiligten tk^ an dem fiurbeDprtehtigea Lompteiikeno.

') Preismesse, für Sopran und Alt (oliligati, Tenor und Baß (ad lib.) mit Begleitung der Orgel.

Fr. Poetet lyoft. GeMOgipattitur «lid Orgelktimmen 1 40 4 äingütiminen k 16 Geaang- and
Oreheaterpartitnr 9 M. OreneeterstimiiMa 2 M.

*) Düs8eld<irf, L. .«Schwann. 1?»TO, Parfitnr l M 5^ ^, 'S Stimmen ä 15 ^.
') Op. 1. liugeusburg. Fritz (ileichnnf. 191»». Partitur 1 4 ätimmen ä 20 ^. An SticU-

fchlcrn, bt sonders falschen Trenniinf;en ist kein Mangel. Hcsonders KtOieod ilt itt S

—

9 (4. Stropbe) det
Partitur aacetide («tatt accende). In den Stimmen ist der Text richtig.

«) Op. i. Ebenda. 1909. ParUcur l M W> ^, 4 Stiinnea & 90 ^.
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Ein nicht enden wollender Beifall belohnte deu Arrangenr des pyrotechnischen Scbaospiels,
Herrn Huchhulter Enjrert, der Hein bestes gezeigt hatte. Seine }Iaud leitet»^ die vielen AbtciilUlgail

xa eiaem Ganzen zusammen, das vollen Eindrnck aof Festgäste wie Fremde machte.

Äußeret effektvoll prUsentleTte sich aneih das Lichtarrangrement auf dem Festplatze selbst; die
vielen Hunderte von deKtrischen Glühkörpern, wt-lrlie aus Girlanden und Baumkronen hervor-
blitzten — die elektrische Instalhition lag in den hi^willirten Händen de.s Herrn l'anli — boten ein

reizvolles Bild, so daß der Gesamteindmck auf Fremde wie Einheimische ein harmonischer wai-.

Das konnte mau aus zalülosen Gesprächen hören. Bald nach Schloß des Feuerwerkes setzte ein

leichter Sprühregen ein and vertrieo einen Teil der Sohanlostigen vom Festplatze — die Wetter-
festeren harrten aus bis zum Schlüsse des Konzertes: bis dahin hatte sich auch der Regen wledw
geltigt. Mit dem gestrigen Abend liat die Stadt Passan wieder Ehre eingelegt bei den zahlreichen
uivteD US nah und An.

(Znsainiiieikfassnng des Urteils der ^.Donaozeitung" Ober die Basikslischen Aaf"
fiihruugeu am 3. nnd 4. August)

Der PaSMHier Domchor verfftgt — das ist b«lnnnt, nnd der OenenlprflSM hst dits in miner
Begrüßunf^srede am Montag abend speziell kotistiiriert — über glänzende Chor^'erhitltnisse, wie sie

vielleicht keine zweite Kathedrale mehr iiuf/iuvei.sen vermag. Nämlich zunächst über eine Kicsnu-

orgel - - nebenbei bemerkt, eine tüchtipfe Schöpfung des heimischen Hofnrgelbiiuinnisters llt chen-

berger in Paasaa — die mit ihrem äußereu Gepränge alle inneren Vorzüge vereinigt und neben
einem imposanten Pleno eine unerschöpfliche Auswahl von Solostimmen und Farbenmischungen
bietet. Dann über einen Chor, der durch seine idealen BnomverJUUtniase einer Biesemingendosr
anter günstigster Anfttellung Platz gewährt, nnd endlich ttbcdr etnen dnreh die llitwixininf ribnt»
UchfT Seniiiiari'Mi numerisch wie technisch hervorragenden Gesaugsapparafc, der die Hitwirknng
von Fraueiistiiimien entbehrlich macht und durch den Glunz jugendlicher Knabenetimmen, wie durch
die Kraft voll entwickelter Männerstimmen in gleicher Weise sich aaszeichnet.

Leider steht diesen Vorzfigen eine gaan nnfrnditbare Alaisiik gegenttberi welche die Wixknns;
nadi allen Rfditangen absehwUeht, se das der ünein^welhte keine Abnon; erhllt von den anf^
gpw^tulfpii Mitteln, so daß sich niemals ein Effekt erzielen läßt, wie er anderswo mit viel wfni(^er
AutwHiid nuilielos erreicht wird. Nie wird man im Passaner Dom den unbeschreiblichen Reiz emp-
finden, den z. B. in der Regensburger Kathedrale ein ätherisch verklingeude-s. lanf^saiii nach allen

Seiten wiederhallendes Soloqnartett gewährt. Stets wird jede Schwäche der Intonation, jeder
stimmliche Mangel, der durch eine gute Aknstik sonst tadellos abgeschliffen wird, jede dynamische
Schwiche in Timiger Nacktheit nntage treten, wenn nicht Terschturft werden, da oie anegleicbende
und fdeaHsferende yennitleh»g einer fl^ficklichen Akustik fthlt Um so mdir mß im IblgMideB
Berichte alles Lob noterstrieben, aller Tadel eingesdirftnkC werden, xn dem eine cl^ekklTe Kritik
etwa Anlaß hat.

Schlag aaf Schlag folgen sich nach alter Erfahrung die Veranstaltungen bei unseren Ver-
^renamminngNi nnd wer allee erdnnngsgemttß mitmachen will, der maß s£ch ordentUeh aal den
Füßen halten. Kaom hatten wir uns bente ftüh liberzengt, daß der Himmel nodi immer sein
trülii's Gi'sicht aufgesetzt hatte, da riefen uns schon die ehernen Stimmen des majestätischen
Doint^- liiutLjj zu dein auf 7 Uhr angesetzten Frühaintc, bei welchem der Domchor eine Sc:}, ar jnuger,
fri>rlirr Mndclienstiinnien zu dast.' gehnIiMi hatte, um an der Hand der sckmucklos einfachen, clioral-

artig, aber rein .syllabisch angelegten Müsa S. Francvici von J. B. Tresch zu zeigen, was sich mit
so geringen Mitteln erreichen läßt. Welch ein Abstand zwischen dieser anspruchslosen einstimmigen
Messe und den glanzvollen Darbietungen des se wohlgeschalten DomdioreB! Ond doch wird gar
mandier Cborregent, der sieh an den so hohe Anftraernngen stylenden Prodoktlonen des Dom-
chores sein pclioimes Grausen geholt hatte, erleichtert aufgeatmet haben, als er diese friMiliche

Kinderschar «ah und ihre frischen Stimmen hörte, unter denen freilich sich initnnter neben den
rasch voranhüpfenden ,. Lt itliaiimu lir aiu h nai Ii alter Erfahrung einigf ..Schlepper" und zur Tiefe
neigeode Stiromongsverderber breit machen. Im übrigen aber klangen die sämtlichen Gesänge
inklfnsive der vereinfachten Choralgesänge herzerfreuend frisch nnd fordert der schöne Erfolg förmlich
nur Machahmnng heraas. namentUck da. wo ein woblgeechnltes Stimmenmaterial fehlt nnd man direkt
avf die Mitbilfb einer solch kleinen Sebar angewiesen ist.

Am Ans^ust. Um 9 Uhr betrat unter den feierlich iT'i>ti'[i nn l würdevollen Klängen des sechs-
stimmigen AV«! Mcerdm von CoDStanzo Porta der Hnchwunl. Herr Bischof 1 >r. Sigismund Felix Freiherr
von Ow-Kelldorf den hohen Dom nnd der (%or rtt-st- te sich mit Mut und Fener zur Glanzleistung des
iSges nnd wohl auch des gsasen FesteSt mr Anffübrnng der Mimi Tu e» Febnu von Paleetrina.
einea Werkes von klassiseher Sditah^ und ideslem Ebenmaß, roll Wohlklang nnd Feoer, bei

dessen Vortrag die sechs Stimmen, voran die beiden Soprane, in edlem Wettstreite um die Palme
rangen. — Bei dieser Teilung der Stimmen gelang ea auch dem bisher etwas in den Hintergrund
getretenen Alt, sich zur vollen (reltuufj zu entwickeln, während der eine der beiden Soprane mit
etwas dunklerem Kolorit gegen seinen m hellem Metatiglanze strahh-nden Partner merklich znrttck-

traL In stets briliantw Verfassang zeigte sich der Baß, stets sowohl bei vierstimmiger als auch
mehrstimmiger Beeetzang merklich hervortretend und dem Stimmengefüge ein solide« Fundament
bietend; der Tenor trat an Kraft etwas in den Hintergrund, bot aber viel Glanz und löste die in
der Messe crehfitriK., nirht unschwierige Aufgabe mit scliönem Erfolge. Ich glaube im allgemeinen
die sechsstimmi^e Besetzung fär ausgeglichener halten zu dürfen, als die vierstimmige, bei welcher
Sopran nnd Baß eine prSdonoiniarende Position erhalten. Das sind Dinge, die eben nur bei ongttn»
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BtigeB akmtlidien VeriiUtnissen in Erscheinnnf? treten und Im fibrigen die Qualität der glanzvollen
Vorführungen des heatigen Vormitüips koinf^awops bpeintrficlitigfen. Denn wenn hier anch eine
kleine UnvoUkommenbeit in der Stimnieiiausgleicliung zu konstatieren war, der Vortrag war der-
maAen brillant, daß man unmittelbar davon Iiingerisscn werden mußte.

Der Diilg«nt der in allem ein volles Er&uen der UMSieehen MeAkompesitioii wie der inter-

essanten Einlagen bewies, and den Riesenchor mit Sonverlnltit so bebnmehen verstand, zeigte
durchweg eine Sicherheit der Auffa.ssuiif;, die ihn nie verließ und in jedem ^Idiiienti' das Kichtigo
treffen ließ, und uamentiich in der Walii de» Tempos, In der iSteigeruuK und Kitardierung in so
h« II* III T.iditt' eratniüte, daß man vom ecslea bis warn letsten Tiütte voUen nnd nngetettten Beifiül
zollen mußte.

Vni der Oker? Idh wdß nidit, ob derselbe stets mit soleher ffingebanifr vnd Yonendnu^ m
singen versteht — dann hätte sein Ruf ihn Iflngst ebenbürtig an die Seite des weltberühmten
Itegensburger Chores stellen müssen — oder ob es sich um l'aradeleistnngen handelt. Eines ist

sioiur: I)- r ( hör zci^^t ciiic glänzende Schulung, er verfügt über ein reizendes Piono wie über ein

hinreiüende.s Forte, das der Dirigent neben allen Zwischenschattiernngen zur rechten Zeit hervor-
zuholen weiß, er hängt mit aller Hingebung am Stabe des Dirigenten, und er hat sich heute in
vollem Erfassen einea.palestriDatisclien Geistes, der den Passauer Domebor seit dem Beginn der
Reform ideht verisssen hat, in eine helle Begeistemng hineingesungen, die wir von Stufe zu Stnfb
wachsen sahen. Zpif,'fen anfangs Oberstimmen, namentlich die .Sopnine eine Müdigkeit, so schwand
dieselbe mehr und mehr, die anf.tngliclie Befangenheit zerschmolz allmählich vor dem Jabel der
r>egeisterung, der die stimmbegabten, vvdhlgeschnlten Kleinen voll erfaßte, bto die horiioiie MesSB
in dem ergreifenden Fortittinmo des Dona nobia verklungren war.

Im Mitterersehen Graduale erklang zum ' r^teiiiual sieghaft das hohe y der Soprane: im
Stehleschen üfferroriuni foli^Mc der Chor bis ins Kleinste dt^n Inreutioinn di'.s TvomponisteD) der in
seiner Weise den ergreifenden Text dramatisch zu illustrieren verstanden hat.

Das Programm des heutigen Nachmittags bot in vorzBglicher Av'wahl nnd wirknngsvoUer
Znsammenstellung kurze Kompositionen alter und moderner Meister, die nach jeder Richtung,
namentlich der Art und Weise, wie sie vidlendet vorgetragen wurden, als Glanznummern bezeichnet
werden können. Ks ist staunenswert, mit welcher .^iclierlieit sich der Chor sofort in jeden Text
hineinzuleben verstand. Ich maßte direkt an die bekannten VerwandlungsknnsÜer denken, die im
Handumdrehen elna andere Miene aufzusetzen und andere Physiognomien anznnebmeo verstdien.
Die Texte, sie waren von einer inneren Verschiedenheit, die oft diametrale Gegensätze aufwies; im
allgemeinen herrschte das ernste Moment vor und die tiefergreifende Stimmung der Fastenzeit und
Charwoche kam mit klas-isclien Nammern von Orlando, Eft, Ebner, Witt, Palestrina und .^sola in

vollem Erfassen zu vollkommenem Ansdriicke, daneben leuchteten das Kcce omcipia von Handl, das
Sdhr Beyiud voH Pet. Griesbacher als pnichtig illustrierte marianische Texte m hellereu Farben,
der liingelsang Qloria in excehia mit dem ebenso eintacben als hinreißenden AHeluja weckte weih-
naehtHehe Stuimmig and der Chor, offenbar angefeaert von dem Erfolg der vorausgegangenen Vor*
ftthmugen, insbesondere der vormittägigen F'estmesse, sang sich immer mehr in Begeisterung, so
daß der Glanz der Leistungen von Stufe zu Stufe zunahm, nnd ich konnte, als die letzte Nummer,
da.S lienedicta f<it sanda Triuitns mit dem herrlichen Allehija in sieghaftem Fortisftimo verklungen
war, auf allen )Iienen neben der ßegeisterang das Bedauern lesen, daß die nach jeder Richtung
interessante Vorführnng zu Ende war. Das ist das hüoliste Leb, das wir dem Profcnunm wie den
Leistungen des Chores spenden k&nnen.

Am 1. August. Das vierstimmige Requiem für Männerchor von Deschermeier, womit der
Chor der Alumnen unter persönlidier Leitung desHocbwürd. Herrn Domkapellmeisters Bachstefel
heute den Reigen der musikalischen Vorffthrungen erdAMte, ist eine schulgerecbte , größtenteils
homophone Komposition mit geringen thematischen Ansätzen, ein Werk, das keinerlei Scb^^ierig-

keiten. aber einem strebsamen Chore Gelegenheit zu würdigem, andächtigem \'ortrage ohne beson-
dere \'orbereitung und Probe bietet. Die Koinpüsition wurde recht wacker gesunken und gewiilirte

in ihrem dumpfernsten Kolorit eine Abwechslung, in dem alle Sparten kirchlicher Komposition
nin&ssenden Programm.

Das auf 9 Uhr angesetzte I'ontifikalarat ist insofeme von prinzinieller Bedeutung, als zum
erstenmal auf einer Generalversammlung des Cäcilienvereins das große Orchester zugelassen wurde,
nicht als ob da.sselbe r.r nffiro, :ius;:.'^eschlossen wäre, sondern weil eben der Passaner Domchor
seit .Jahren mit Erfolg die-sen Stil betätigt und auch heute in der \'ereinigung seines riesigen

Gesangschores mit einem ebenbürtigen Militärorchester ein Ensemble schuf, wie es schöner kaum
Sedacbt werden kann. Die zu dieser musikaiisdien Verbrödernng ausersebene Festmesse ist die

ti»»a fettim in hon. 8. Josephi für Soli, 4-, 6- und Sstimraigen Cnor mit Orcbesterbeg:leitung von
dem Schöpfer diverser bekannt und beliebt gewordener Orchestermessen, dem Wiener Hofkapell-
meister an der Stephanskirche A. Weirich. Referent ist dieser Meßkomposition sclion an anderer
Stelle begegnet una hat heute sein diimals gefälltes Urteil vollauf be.st.ltigt gefunden. Ein ziemlich

sahmer, g^ßtenteils homophoner, mit Ausnahme des glänzenden (kanna und des .\nfangsmotivs

im aof iKNBtEapmktiBdM Zntaten fast völlig verzichtender, nur zaghaft modniierender und
in bemg anf Chnmatik wenig rasgreifender Vokalsats, der dem altklasaiachen Stil viel naher steht,

als man von einer Lutmmentalmesse vermnten sollte, umrahmt von einem reielien, doch nklit

erdrttekenden DmtmmentatoatM.
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Das ist die Signatar di^er Messe, die ganz gnt auch von mittleren und kleineren (ThSren
«ifgefflbrt werden könnte, wenn der Antor aiebt m dem fatalen Mittel der Stunnenteilnof Üs mr
Aehtstimmigkeit gegriffen hatte. Wie ee kommt, daß der Komponist bei den beeelirlnkten ebroma-
tischf'n und kontrapunktiscben IDtteln trotzdem in läneeren Sätzen, wie im Credo, keiiic I.niifjwfile

aufkomnieu läßt, das liegt in einem gewissen (loschicke, mit dem er zwischen lustruim iitiil - und
VokalKiUz, t)b('r - und Uiitcr^^tiiuiiiLii . Chor uud Unisono, Piano and Forte stets zur rrditt u Zi it zu
wechsflu weiLi. Und der Chor ver.staud es, trotz der voraasgekendea Anstrengung nur wenif
Ermüdung ztsigend, in prächtigem Ensemble mit dem vorzüglichen Orchester unter Donkqwll*
Deister Bachstö'els erst hier in vollem liebte erstrahlender Leitung, den Intentionen des anwesendöi
Komponisten Tollanf gerecht m werden.

Manche glauben eine gewisse Indiskretion des Orchesters, speziell der Pauken, an einigen

Glanzstellen, so im Anfang des Credo, im Dona nobi» etc. sowie eine gewisse Hast und Obertreibnng
im Tempo, spezieU im Adigioeatze des Benedieiu» tadeln zn müssen. Das mSgen Chorregenten und
Sänger sein, die Über glänzende Aknstik verfügen; der Passaaer Dom aber vertragt kein so lang-
sames Tempo, mit dem man etwa iu d> ui für Kirchenmusik ideal veranlagten Regensburger Dom
in der Charwoche die bekannten Soloquartette mit ihrem unbeschrt il lirli 'ii Kelze verklingen liussen

kann. Uud damit komme ich aut einen fühlbaren Mangel im Pa,s>auer Programm, einen Mangel,
den wir sicher auch auf Rechnung der akustischen Verhältnisse zu setzen haben. Wir haben
nämlici) die drei Tage hindurch keia einziges Solo, kein Soloqoartett, keinen Halbchorgehört.
Die Tempi aber finde Ich etwa mit Ansnahme des Ave verum, Bmum ent, des Beiurflefc« der Weirich-
Messe und des Ai^nm Dei der Griesbacherschen Litanei (hirehwegs gerechtfertigt. D;is Gradnale
von Mitterer and das bekannte vielgesungeue üfl'erturium Imini Ihvid von Haller stachen in

ihrer Art von den übrigen Meßteilen etwas ab, aber sicher nicht zu ihrem Nachteile.

Die Schlußproduktion am Nachmittag des 4 Au^st brachte neben dem einfachen,
gefälligen und kirchlich würdigen encharistiscben Responsonnm Adoremut von J. Heaerer die
im Wittschen Lapidarstile geschriebene Lauretanische Litanei von Griesbacher (Op. 102j nicht 82),
von welcliei- Dr. Haberl in der Mtmm mcrn sagt, dall sie unter den existierenden Litaneien in
erster Reihe rangiert. Der fiio ungemein fnichtbare, in allen Stilarten gewiegte Autor versteht es,

den diffizilen Litaneientext mit seinen oftmaligen Wiederholungen mit ganz wenig Rnliepunkten iu
großzügigem Aufbau und steter Steigemng bis zu einem UiUiepunkte zn führen, der bei Regina
Aagdorum in letztem Anstürme unter gleicuzeitigem Aufwand packender barmonisdiier und kontra-
nnnktischer Mittel bis zn hinreißender Wirkung sich entfoltet und in der glänzenden Schlnßinvo-
kation fki-ißna Sacmimsimi Rcsrnii gipfelt. Worauf sich die Stimmen in schönem Flusse tnr Bvhie
senken zu dem innig Üeheudeu Affnun, mit dem die Litanei würdig abschließt.

Das sehSne Werk liat bei dem begdstsrten Vortrag mächtigen Eindrodc geniadit und ich
habe es in meine eigenen Obren gehört, iils ein begeisterter Ziiliörer dem TOm Voittage entsilekteil
Kumponfsten ins Ohr flüsterte: «Sie halten den Vogel abgeschossen."

Aber noch harrte des uuerniüdlichen Chores eine letste BleattUMdSgabe, die Wledefsabe des
Filkeschen Te Dtmn mit vollem Orchester. Die Erwartna^psn wann aufs höchste gespannt und
FOkes sahlrelehe AnhSnger hofften auf einen Sieg modemer Instrumentalmusik. ' Aber wie ee oft
geht, daß ein vielbewuudertes Gemälde plötzlich an seinem Reize einbüßt, sobald es an der Seite
ebenbürtiger Kunstwerke iu einer Galerie bftngt, so erging fs hier in dieser Geueralausstellung
kirchenmnsikalischer Tongemitlde. liefen iit liekennt sich als tiegei-ierter .Anhänger moderner Chro-
matik und will derselben auch in der Kirchcumusik gar keine iScUrauken gesetzt wissen, als die
aUgemeitten, vom Sstbetisehen Standpunkte aus gebotenen.

Und dorh war er von Filkes Te Dnim enttäuscht. Auch die Vertreter der Hypermoderne
huldigen immer mich einem gewissen Tonalität.sprinzip. selbst wenn sie auf dem afleräußersten
Statulpnukte der Verwertung aller tonalen Vorzeichen stehen. Zuerst will man sicli dnch in einer

Tonart etwas heimisch fühlen, bevor mau sie wieder verläßt. Wenn ich einem Kreise von Zu-
SChauem irgend ein Künstleralbuui vorführen will, so sollte ich doch ein Bild solange den Blicken

exponieren, bis ich aof allen Mienen das Verständnis lese und den Wunsch: jetzt wenden Sie
um.** Wenn leb alwr fn eiUger Hast Blatt auf Blatt nmwende, ob das Pubnknm nun etwas sieht

oder nicht, so wird keiner befriedigt nach Hanse gehen. Und wenn ieli. um das Gleichnis ins Mnsi-
kalisclie zu übertragen, bevor ich eine Tonart noch so recht aufgefaßt habe, schon wieder mit
einer anderen fjeplagt bin, zu deren Erfassung mir ebensowenig Zeit gelassen wird, uud wenn
dieser sinnverwirrende Wechsel 200 Takte lang vom ersten bis zum letzten Takte fortgesetzt wie
ein Schwann Hornisse uns nmiUrrt, so sind vrir snletast anfgen^> aber nicht belHedigt

Filkes 7V Ihum ist zu unruhig. In schilh-rnden Farben ^i' lien kaleidoskri]i;n-tig rauschende
Akkorde an uns vorüber ohne Kahepunkt, und meist auch ohne Zosammenhang mosaikartig anein-

andeigescliachtelt. ohne einheitliche Verbindung und groQsflgigen Aufbau, ohne tieferes Erfassen
des iunzfischen Textes, der für das ergreifende Te ergo fmemmu» eine ganz andere Färbung
erfordert bXtte, als die auch hier instrumental behandelten Singstimmen mit der unmotivierten
Wiederholnng de.s einzigen Wortes redemisti es zuwege brachten. Da.'' Chroma darf nie Selbst-
zweck seiu — sonst haben wir es, wie in einem modernen (ilemiilde, mit einem ansgeschütteteu
F'arbenkasten zu tun, wofür dem normalen Menschen das Verständnis fehlt - es muß immer nur
Mittel zum Zweck bleiben. Das ist das Prinzip, das in der vorliegenden Komposition verleugnet
ist zum Schaden derselben. Im übrigen wissen wir des Komponisten vorzügliche Instrumentations*
kunst bestens zu würdigen und die Wiedergabe dieser und der letzten ProgiammBummer, eines
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äußerst ^pfUllipen, glänzpud iuNtrnmPiitierten Tantum ergo von V. Goller gest.-Utcte sich durcli edlen
Wettstroit zwigchöii Stimuicii uud Orchester zu einem Triuinj)h de« Douichores, der, h&tton wir
uns nicht in dt ii (^r-lieili^ti-u Kiiuuien eines Gotteuhuuses beiuudrn. r^ii licr im HioUkk MDf die
äesamtleiatuugeu dar drei Fettttage aUgenMiiwii, doaaerndea Applaa.s aosgeiöät bfttte.

Summa mmmanm: lelt habt ttodh rdi fltoe 6enentlT«r8aiiiinliin{^ niiteemacht, die «Im «o tU-
gremeine Befriediprnriif hfttte, wie die dfe«j?lhri(re in Passa«, und dazu luibfn nicher nicht nur di«
Äußeren Reize der l'raohtRtadt, die gute Anfnruime und Vt iiitlciruiifi: aW dt-r ans weiter Ferne lier-

beigeeilten Gäste, die wuhlgplungenc, unvergeßlich!', mit südliclu'ii Reizen ausgestattete m netianische

Nacht und das brillante i«euerwerk beigetnureo. tondern auch die imposanteo Leiatangen de« Dom-
ehores, die ein BiilimeBbUtt bedeuten in der llaalq^^ der BtecMMciheo Beeideawtedt Pemo.*

« *

Am letzten Tage der Gf^ueralversammlung wurde früh 7 Uhr durch den Hochwürd. Herrn
Generalpräses, Prälat Hab< rl-Regfn«burg, ein Remtern fiir die verstorbenen Mil^üider de» Ver-
eines im hohen Dome abgehalten, während um 1» Uhr 8e. Gnaden der Hochwüra. Herr Biachof
Dr. SiKismuud Felix Freiherr von 0 w - F e 1 1 dori" ein feierlichee Pontifikalamt zelebrierte. AjH'

echttefittid hieran folgte im großen Kgl. RedontcuHaale die zweite geiehtOBiene Mitgliederveiw
inmmlung, die sich eines auB^'-ezeichneten Besuches zu erfreuen hatte.

Hochwürd. Herr Generalprfises Haberl eröffnete gegen 11 Uhr die Vermumm Inn},' nnd machte
auftnerksam, daß der Hauptgegeu.stand der heutigen Tagesordnung die V^oriialmie der \N uhl des

Vereiutfpräüidiiims sei. Als Wablkommi^^sär wnrde hierauf einatimmig Hochwürd. Herr Profenor
Dr. Uulier- Paderborn gewählt, als Zeu^^eu der Wablpräfting die Hoehwird. Hema DiÜMien*
piises Gruber-Meran und Chorregent Knhn-Frauenfela (Schweiz).

Während der Zeit der VVahlprüfnng erstattete Hochwürd. Herr Domkapellmeister Dr. Wid-
m an n- Eichstätt einen mit größtem Interesse ent^regengenommeneu Vortrag über -Phrasieniug',
und zwar nicht über PhraaieniDg ia der ganzen Mnalk, sondern nnr für den Teil der ItlaMinchea
Polyphonie, IndeiD er die einielnen Gnumgeln der Fnraaienuiir Angehend erlftoterte.

Nach dem hierauf bekanntKeppbenen Wahlprotokoll wurden 23 Kaiididutenlisten der Diözesau-
nräfiidea abgegeben. Gewählt wurde als Generalpräsee nach einstimmigem \ or.><chlug aas diesen

KandidatenliHten (durch die gegenwärtigen nnd stimmberech^ften Vereinsmitglieder) i>er Stimm-
zettel mit 102 von 106 abgegebenen Stlmnien der eeitlmtiteo GteneralprieeB Hochwürd. Herr Prälat

Haberl-Regensburg. Ünnr tut enffloeem Bmvo ««Ulne der Oewtldte tiefgerührt, die Wieder-
walil „in Gottes Namen" annehmen zu wollen. Per Akklamation wurden sodann gewählt als

1- Vizepräijes Hochwürd. Herr I'rofessor Dr. Müller-Paderborn, als 2. Virepräses Hochwürd. Hen-
Propst Mitterer-Brizeu. Hude erklärten sich zur Annahme der Wahl bereit.

Die Versammlung beeebloß sodann einetimintg, anläßlich dee heutigen 6. Jalireetacea der
Wahl des Papstes Pins X. eine Depeeehe an den Hefligen Vater abzusenden, In der fhn mtdav-
emder Gehdi-sam und stete Liebe der Mitglieder des Allgemeinen Cäcilienvereins gelobt werden soll.

Jäin weiter in Anssicbt geeteUter Vortrag, der wegen vorgerttckter Zeit nicht melir gehalten
werden konnte, soll aplter im vereineergao veraiBntlknt werden.

dl III Hinweis anf die heute nachmittags nach der für 3 Uhr anberaumten kirchenmnai-
kalischen Schlulifeier stattfindende öffentliche Schluß versammlnng im Kgl. Redoutensaale und
mit der Bitte, zu dieser letzten Versammlung noch recht zahlreich zu erscheinen, weil auch der
Hochwürd. Herr Bischof Dr. Sigiamnnd felix Freiherr von Ow dieselbe noch mit seinem
gütigen Besnehe beehren wird, ewMrte der HoeiiwBtd. Eitn Generalpraaes die Venanmlong knm
naoh */>l mir für beendet ^ ^

Kieh der rma Hoehwttrd. Herrn BfaMdiof Dr. SIgfsmvnd Freiherr Ton Ow*FeIldorf heute
nachmittags 3 Uhr in der hohen Domkirche abgehultenen Schlnßandacht vor ausgesetztem Allei^
heiligsten, verbunden mit kirclienmnsikalischen Auftührungen. vereinigten sich die Mity;lieder des
Allgemeinen ('ä< ilieuvereins und die sonstigen Freunde desselben zur öffentlichen .Sclilulive^
Sammlung im Kgl. Rcdouteosaale. Aach dieser Versammlung wohnte Se. Bischofl. Gnaden bei

Mit tiefgerilhrt*r, zuweilen trSnenentiokter Stimme bemerkte der Hoehwttrd. Herr General-

Eräses Prälat Haberl in seiner die Versanimlnng eröffnenden An.sprache, daß für ihn jetzt das
chwerste gekommen sei, der Ab.schied. ."X) Jahre seien es nun, daß er nicht mehr nacli Passan
gekommen sei, und dieser Gedanke habe Ihn während der letzten Tage gar viel besi:hft('Ti<rt. Den
aufrichtigsten herzinnigsten Dank zollte Redner sodann vor allem dem Hoohwürd, Herrn Bischof,

der schon in Regensburg ein sehr bewährter Freund und Berater dei Herrn Generalpräses war,
hier habe sich der Hochwürd. Herr noch mehr des Vereinsvoraitzenden angenommen. Herzlichster

Dank dem Bischöfe für das Wohlwollen, das er dem Cäcilienverein entgegenbrachte, namentlich
während der letzten Tage. Ihm also den besten Dank, ein aufrii htiu'e^ „\ ergelt's Gott!" (Lebhafte

Zustimmung!) Nicht minderen Dank auch dem hiesigen Lokalkumitee, dem Hochwürd. Herrn Dom-
rropst Dr. Köhm und haaptsächlich dem Hochwürd. Herrn Domkapitular und Geisü. Rat Rosen-
ebner, der all seine Krftfte zum gnten Gelingen des Ganzen eingesetzt habe. Gleichen Dank
zoUte Biedner wiederholt dem Leiter der mnsikaTischen V'eranstaltungen der diesjährigen General-

versammlnng, Hochwürd. Herrn Geistl. Rat und Domkapellmeister Klemens Hachstefel, der seine

Sache wirklich ausgezeichnet gemacht habe, der onentwegt an die schwierigsten Sachen herao-
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Kietretea sei. Dank aocb »eiucii Sängui u. „Die besten Kräfte in der ^ranzen katlioliscben Welt für
«iueo Kirchent'hor t^ind in Passan!" Dag sei namentlich anch dem liorhsplif^en Herrn Bischof Heinrich
zn danken. Weitoreu Dank dem Hochwttrd. Domkapitel für die »o eitrige Anteilnahme bPsond«rs
an allen kirchlichen Veraustaltangen der letzten Tage. Mit besonderer Frende dankte der Herr
GeneralpräSM dann noch Uenra Bäigermeister Hofrat Mnggenthaler sowie der ganzen Ein-
wohnerschaft Passaua für den flo KebenswSrdigen EmpfiaDg, für die Bereitstellnng der Quartiere, für
die Beflaggnn? dn Häuser und nirlit zuletzt für den f!:f;radezu bezaulirrnd schönt u lieleuchtungs-
abend am vergaiierfnen Dienstag. Aufrichtigstcu Dank all denen, die gerade zur Veranstaltnug
dieses wund« rbai) n Effektes bdgiBtrageii und die bei der DardiffihniDg desBeliMii mitgewirkt htben,
die Privatpersonen osw.

AntdilieBeod hferta Knfierte Bidi der Hochwttrd. H«rr Frflat Hab«rl noch in Intrsm Worten
übcT das mnsikalischft Programm der letzten Taj^c, wobei er nochmahi dem HochwQrd. Herrn Dom-
kapellniL'ister Geintl. Rat Bachstefel. für dii' ruirdifnhrung dies 80 vielseitigen und umfangreichen
Programms dunkt»'. Dabei riclitetp lü ihn r an alle ('horregenten die Mahnung, stets eitrii^ und mit
lieiligem Krn^te ihre Pflicht zu tun. ihr Prinzip hinsichtlicn der kircbenmuaikalischen Aufführungen
•el: „Würdig, aufmerksam und andächtig." Das übe dann sicher anch aeüie Wlrkanp auf die Sänger
aat. Sehr begrüßenswert sei es auch gewesen, daß der Domclior das ganze PrognuDOi aQein fiber-

BommeB habe; dadnrek ael dn gewisser Konknrreozkampf. wie er vieHeicbt adwn da und dort
zutage getreten wd, anegeechaltet geblieben. Die DnrdäQhnuifc des Frograunu lel ideal sdiDn
gewesen.

Ob innerhalb 5 Jahren eiue Generalversammlnng werde sein kSaaeo, Ist noch sieht bestimmt
JedeafaUa werde Redner sich MQlie geben, die nächste OeneralTenammlnnff, wenn mSs^, schon
in 2 Jahren in Norddentscbland abzobalten.

Mit dem Wunsche, daß alle Mitglieder des Vereins treu seinen Bestrebnngen und treu der
beil. Cäcilia bleiben möchten, daß sie die guten Eindrücke dwser OenttralverBaaimlang bewalireu
nnd für sich im einzelnen Wirkungskreise durch Wort, Oeeang nnd Tat, sowie aach «nreh Gebet
und durch Samnieln der Leute iu den versdüedenpn Gcmdnaen zum (resangsnnterricbte weiter
verfolgen möchten, rief der Hochwiird. Herr Geueralpräses allen Versammlnngsteilnehmeni ein herz-

liehet .Behat äie Gott!" entgegen.

Hoehwttrd.Herr Profeeeor Dr.M ttiler-Faderbom als ersterYisenrüaee brachte nnter begeisterter

Zmrtfmnranir^ Versamuhing defli HochwQrd. Herrn GeneralprSses PrBlat Hab er 1 den herdiehsten
Dank entgegen für die nnisichtipe T.nitnng der Generalversammlung und für seine viele aufgewendete
Mähe. Der Verein sei hocherfreut. l'rJiiat Haberl wieder an seiner Spitze zu uehen. Ehe die dies-

jährifj^e (ienerulversammhiii;^ auseinandergehe, sei dem Wunsche Ausdruck gegeben, dal,^ man sich

smx uikchsteu Versammlung mit dem bisherigen Generalpräses in NorddentachuuBd treffe and «war
„In alter Liebe nnd Trene!*

Zum Schlüsse beehrte auch der Hochwürd. Herr Bischof die Versammlung mit einigen zu
Herzen gehenden Abscbiedsworten. Er empfinde die innigste Freude iilu r die letzten sciiöuen Tage
in Passau. und wenn so vielen gedankt worden ist. so wolle er noeli danken allen denen, die zu
dieser Versammlung hierhergekommen sind, der Vorstandscliaft des All^^meiueu Cäcüienvereins
dafür, daß sie Passau zum Orte der heurigen l^igung gewählt hat. Se. Bischöfl. Gnaden dankte
für ali das Gute nnd SchSne. für all die Anregung nnd Fürdening, dir aus der GeneralTemmmlnn^
fQr die Teilnehmer an derselben hervorgegangen ist. MSgen diese Tage insbesondere audi fttr die

Diözese Paf-san nicht firuchtlos vorühergefraniren Sfin
,
mög^e das Bistum Passan vor allem stets

voranschrei tiTi in der Pfleere der lieiliixen ^Insik und der heiligen Liturgie. Allen X'ersammlungs-
teiluehuiern wünsclit der Hochwürd. Herr „fridilirhe Heimkehr* mit dem weiteren Wunsche, daß
sie wieder einmal nach Passau kommen möchten; eä sei das uns Passanem immer eine i^rnlV? Frende.
Mflge anch Generalpräses Haberl noch recht lange an der Spitze des Allgemeinen Cleilieuveieins

stenen, so daß wir ilin noch oft an seiner bisherigen Steile begrüßen künnen. «üeralickes Lebe-
wohl und so 6h>tt will« auf Wiedersehen ein andermal!"

Mit Erteilung des Bischöfl. Segens an die Versammlungsteilnehmer und dem Gruße „(lelobl

sei Jesns CimstusT" wnrde sodann die 19. OeneralTerBanunlnng dea Allgemeinen CSciUenvereius
gesehleeaen.

^Ios:en all die Erwartungen, die auf sie gesetzt worden sind, erfüllt worden sein, möge all

das, was die Veräuiumlnng nach den varschiedeusteu Richtungen geboten hat. reiche Frficlite trag'e«

znr Ehre Gottes nnd der heil. Cäcilia! Mögen sich aber auch die Teilnehmer an der 19. (lenerul-

Tenammlnug stets gerne an die wenigen hier verlebten Tage zurückerinnern und mögen sie alle

wiederkommen, wenn wieder eimnal der Allgemeine CftetllenTerein in nnserer sehQiisn DiiiiUissestadt

tagen soUte.**

Raadglossen zu oratoiistiscben Äußerungen.

(Schluß ans Nr. 9/10, Steite 120.)

Ein ganz ähnliches Verfahren nehmeil wir auf Seite 164 iiud folgende seines linehes wahr.

Dort handelt ee sich um die Dentonc der aogenannteu Romanasbuchstaben, iu der lückenliaft auf

ms gekraraenen mittelalteitidiea Lehre maß nns iede genanere Erkliranff hSehst wiHkommen sein;

Doan Hoeqverean selbst emplndet Ja nnd betont (Nr. 60) das Unbestimmte der Andontongen in dem
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Notkerschen Briefe and dem Leipziger Kodex, üb er anfiihrt. Nichtsdestoweniger verschweigt er
in dieser Smche die Uassisciie Stelle des Aribo, ans «eicher hervorgeht, daß die drei Bnchataben
e, t, m «reeMedette rhvthnrfsdie Danerwerte tind zwar i'n der Proportioo von 1 : 2 resp. 9 : 4
beieicbiMll. (Man sehe die Stelle nebft Erklärunp in 3f(ww sücm IWiH. Nr. 9/10, Seite 114 nach.)

bt ee wifiseosobaftUch, gerade solche Stellea anberücksicbtigt zu lassen, die Aber die Halt*
baik^t der sMttiireii Systeme entaoheideD?

Es ist Überhaupt auffallend, in weldiem (Trade liebgewonnene Theorien gleiehsam blind
machen können. Hier ein Beispiel dafür.

In seinem bedeutenden Buche .,Rhjrthmi8cher Choral etc." behandelt Fr. Sncco aasftihrlich

das Zastandfkonmien des Rliytlnnus durch tlif T.ltigkeit der ordnenden Qnulitats - nud Quautit^ts-
akzeute (dyiuiniischer Akzeut und Daiu-runterscliird). Seite 23 schreibt er von der Tonmoditikaiiuii,
die er im Siniu- der ult<'u üriechen, Quantität sukz- iit (Dauerakzentj nennt: „Ändert der Akzent,
id. h. das, was den Tun tuoditiziert] die Zeitdauer der Schwingungen, verlängert er :ilso den
Ton, so nennen wir ihn den hingen und quantitierenden Akzent** Und Seite l'>2 U^en wir
als Einleitung znr ganzen Abhandlung über die Quantitütsrhythmen: .,Der erste Ton eines neuen
Ganzen [einer nenen rhythmnsbildenden Zeitteilengruppe) kann jedoch auch auf andere Weise [a,h

durch den dynamischen Akzent] hervorgehoben werden. Es kann .. . der Ton aucli verlftngt und
dadurcli vor dt u andern zu demselben Ganzen gelierenden [Tönen] hervorgeliobt-u werden. Wir
erhalt' n so Klivthmeu, welche nur auf dem Quantitätsakzeut beruhen, d. h. Quantitätsrhythmen.

"

Gestützt auf dfesen Qnantitätsakzent betrachtet Sncco dann in mehr als 2(JtJ Seiten nur quantitiereudo
d. h. auf dem Danerunterschied beruhende Vertiftiße nnd Takte. Wer könnte da, sollt« mau glauben,
im Zweifel sein über die Natur dieses Quantitätsakzentes, eine Natur, die übrigens schon durch den
Namenbestandteil „Quantität*^ (im Sinne der Silbenquantität, Silbeudancr) genügend ausgedrückt
ist? Und doch .schreibt i Ciretjorian. Rundschau 19CH», Nr. 2, Seite IHt P. Vivell in seinem K'cferat

über Sncco: „Hierauf geht er zum Quantitätsakzent üb«rr, der nicht in einer Verechärtung des
Anfangstones der metrischen Füße, sondern im i*ichtbaren Aufschlagen des Fußes oder
der Hand besteht." Allerdings läüt Sncco, gestützt auf iutereeeante Texte, die altklassischen
Griechen das arsische und thetische Takttretcu zur klaren AnÄßbarniachung ihrer nur auf der
Qnantitätsverschiedcnheit bcruhfudcn Rhythnirn zu Hilfe neiimeü; al)fi' beruht d'^iiii dcslialb der
Qnantität&akzeni nicht mehr auf der Quautitut i Dauer), besteht er deshalb im .sichtbaren Auiaciilagen
diss Fußes?

Es hat beinahe den Anschein, als ob nanmehr mr Rettnog des lieben Gleichmaßee der
Choralnoten ä tout prir selbst die ErwMhnnng der Namen nnd Betgriffe „Daner nnd Danerver-
BChiedenheit" vermieoen wi rdt'Q soll.

Ist das hier beleuchtete Oratoristische Verfahren »-in wiasenschaftlicho»? Wie drollig nimmt
aieb da die Äußerung der „Haswgna gregoriann" (19<*9, Seite 101) ans, welche die in „Mxmm saartf

onebeioenden Randglossen" im vornherein schon als wertlos erklärt, weil dieselben sich dem Ora-
tortamu entgegenstemmen, „der einzigen ChoralWiederherstellung, welche die Wissenschaft auf
ihrer Seite liat!"

Nach all diesen Konstatiemngen maß man leider die au die Spitze dieses zw^eiten Ariikelteiies
gestellte Frage ebenso zweifelnd wiederholoi: Ist unter so gearteten Umständen auf eine gegenMittge
VerstÄridi-fung zu hoffen?

iiegebeu wir uns auf ein rein praktiscb( s Ci bict; b- selien wir uns eiuige Vortraggregeln
der Oratoristen. — Unter den NVuertui^N ii aut ilifs.ni CT' biete fallen besonders drei auf: 1. Die
erste Note bietet deu rhythmischen Stützpunkt für die Gruppe; sie erhält (bei deu praktischeren
Oratoristen) den dynamischen Akzent. ^ 2. Die verlängerte Note ist als eine das Wort und
dieTongmppe abschließende nnd trennende aufzufassen. „Es darf desbaib z. B. die letzte Note
einer Notengruppo vor einer neuen Silbe im selben Worte niemals gedehnt werden. Es würden
dadurch die Silben auseinanderf^elialten . als ob sie zu verschied ent ii Wiirtern gehörten". — 3. Man
dehne ja nicht die Tonsilbe eines Wortes, d. h. die Note über dem Wortakzent.

INe unter 1. erwSfante Aneehannnjg verdankt ihr Entstehen dner Verwechslung, die mit der
von Dom Pothler bezüglich drs Bef^riffs vom Kliythmus gemachten einige Ahnliclikeit hat. Dort
handelte es sich eigenthch um Abfi;rfiizung von I'Lrasen nud Pliraseuteile, hi«^r i>i die .Xbf^reuzuug

von Wörtern req». Tongrupjien im Spiel.

Allerdings unterscheiden sich die Wörter nnd Tongmppen voneinander durch einen kleinen
Impuls, den erste Silbe und die erste Note schon dadurcn natürlicherweise erhalten, daß auf
die unbestimmbare Pause, die nach dem vorhergehenden Wort (Tontrnippe: eiuiri treten ist, ein neuer
Ansatz ^t^maclit wurdeu uiuü; aber dieser Impuls ist au nnd für sich niclil der für den Kliythmus
belangreiche dynamische Akzent. Beim Wort ist trotz des Anfangsimpulse» die davon betroffene

erste Silbe nicht notwendigerweise die sogenannte Tonsilbe nud ebensowenig ist in drr Tongruppe
die betreffende Note immer gerade der wichtitrste und mit dem dynamischen Akzent zu belegende
Ton. Die t.lfflichc ransikalisehe Erfahrung lehrt uns dies. Der Platz des dynamischen .Vkzents
wird in der Melodie durch ;;aiiz andere Umstände, besonders durch die Dauerverhältnisse der Noten
liedin;:t. Wie die erste .Silbe des Woite>. kann allerdings auch die erste Noii' der 'ron:;rnppe den
dynamischen Akzent tragt^-ii, aber wenn dies dtr Fall ist. so geschieht es nicht, weil sie die erste

Note der Gruppe ist. Regelmäßig die erste Note einer Tongrnppe als die dynamisch - rhythmisch
wichtigste anzoseben, ist daher eine ganz mechanische nnd wiUkttrliche AnffÜBung, die durch den
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ragoiommeneD Gleicbwert aller Noten eingegeben wurde, ein System, bei dem eben keine genügenden
inserlicben Anhaltspunkte fiir die Bcstfmninng des Platzes des dynamischen Akzents gegeben aind.

Was die unter 2. erwäiinte Anschauung über die Schluß- und lYennwirkuug der Dehnung
betrifft, so soll nicht geieuguet werden, daß die Notenverlängerung eine sulchf "Wirkuufr unt- r Um-
ständen anch haben könne, aber es muß geleugnet werden, daß sie dies Uberall tut, wo .sie vorkommt.
Die altklansiscben Griechen und Römer unterschieden in einem und demselben Worte genau die

Jangen Silben von den kurzen; ihrem Empfinden nach schnitt die in der Mitte eines Wortes stehende

Uttge (z. B. das lange n in nvi/irius) dieses Wort nicht entzwei; sie faßten die SO geartete Silben-

nuammensetzung mühelos als ein Wort auf. Sollte gegenwärtig unser synthetiechee Auffassungs-
vermSgen Vemll geraten aetn, dafi man uns nicht mehr soviel aatraat? Unsere ganse llnsik-
praxis, dfe Werke au maerer grofien Komponisten, bei deren Melodien wir anf Sebntt nnd TUtt
mn!2:ere Noten mitten unter kürzeren zn einer geeinten Qmppe nuammengefBgt flrbUdnit, neigen, wie
unberechtigt die oratoristische Auffassung ist

Ebenfalls im Gegensatze zur gesamten Gesangspflege werden wir in der 3. Vorechrift gewarnt,
im Choral Ja nicht die Tonsilbe eines Wortes zu dehnen.

Ein mit diesen drei Kegeln übereinstimmendes Vorfahren wird als ungregorianisch verpönt.

Was sagt nun der Choral selbst zu derartigen Kegeln? Lassen wir ihn sein praktisches
Urteil abgeben zunächst über das letztgenannte Verbot, das die Dehnung der Tonsilbe betrifft.

Ich entnehme die Neumenbeispiele den Dechevrenschen Werken und bezeichne mit II das
Hartkers(:lii' A ntiijlioiiar (

Ii .TiilirtiiiiKitTt i laitjreteilt in des Autors ..Lr.s rrnir.'< mHoditM grrtjmi- unr!^"

,

mit T die Neumentatei im selben Werke Seite Üd u. folg., mit M die ueumierteu Wecbselgesäuge zu
30 Messen im 3. Band der „EMm d» somee MMieolc*, mit E die Befsiiidle ans dem 9. JBand des-
selben Werkes.

Was die Choralkomponisteu vou dem Verbot der Dehnung der Tonsilbennote hielten, zeigeu
unzählige Stellen, die wie die folgenden awei Antiplionen zum Msgfiifiiat (in Hartkers Äiitiphonar)
geartet sind:

I ^ I T P

I.

SepelUe-rimtSteplianumvirl timora - — ti et

4—

—

fe- cernnt plaitctuni magniUB an- per eum.

II.

Die Note der Tonsilbe
in »epelierunt, fecerunt. aüper,

ff4tiUf M», jidmiM ist mit
dem Striehiefn, d. h. mit dem
LRngezeich' n versehen, also

lang. Zudem ist die Ton-
silbi' in timnra'i durch ein

/a a i9\ ^ielisma vou 4 Noten tatsäcb-

ii^jI, geddint, obwohl, sonder-
bar genug, oratortstisehen
Aassagen anfolge, eine mekr^

notige Gruppe die Silbe nicht
dehnen soll. Siehe femer: im-
pt-rium, rorrt/e_, jrtbüate, mMit In

fi^
J P *^

J

J^J J g rJ ^ '^ (U,S.12). 'den nächsten Beispielen.

fMi rf.f vpn iris^' 7 nnn«m Und wio TeHulteo atflii die
Uelru-clu veti-lri:, tu - i ponam

iiltesten Neomenkodinea bealteBdi
(Vergl. Kegel 2).

veti-lris t« - i

der abscbließeudeu und trennenden Wirkung der Länge?

/r

no - bis

IV.

^ JJ^j JJ^ (T. Nr. 51).

AI- le-luja

cttjoa tmp4 - - n - um

(H, S. 311).

'tj-j^ (M,S.273).

Do-mi - nus

VI. (H, S. 303 n. 9i5).

Ro - rä — — te
Jubi lä - - te

- - bis

(T, Nr. 120).

Die mit einem Kreuz bezeichneten Noten sind durch das Strichlein (JBmwmri) als Inn
gebeu, sie befinden sich aber am Ende einer Tungroppe Tor einer nenen 3ulie deasäben

'

(ianz gegen die angebliche gregorianische Eegell

aoge-
'ortes.
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Dfe Beispi^A V nnd VI sind zugleich Beweise gegen die erste oratoriütische Regel, daß iiiuu-

lich der AnfangHtou stets .lio wiihtigste, akzenttra;rt'tide Note der Tongruppe ist. Am kl;ust<'ii

ersieht man dies bei der Silb.i „r« in „Boraltf'i das Achtel, welche« hier die Gmppe anfflnjjT, wird
k^in MuHikfT als die rhythmische Haaptnote gegenüber der langen Bndnote behandeln. Dasselbe
gilt von dem Achtel, mit dem die Silbe im Beispiel V anhebt: die beiden Achtel aind aoilektic
uls zum folgenden Viertel führend anf^fasBen; dieses dvreh die Virga besefehBeto Viertel md die
Halbnot« am Ende der Silbe sind rhythmisch offenbar die wichtigeren. Peziiplirh drr Erfahrungs-
tatsache, daü gröliere Dauerykerto zwischen kleineren Werten naturgemäß den Akzent au sich ziehen,
sehe uiuii Maliiis Lussy ,,Le rhythme musimt (lö97) Seite 34 nach.

Zur Kliürang der rbythmiachen Bedeatmur der An&nnnote ein« Tongmppe fOfe iek noch
einige Beispieie ans den Nenmenkodisei beL mbm das voilMiiiinen im LängezeielMtti anf dar
zweiten Virga de« Matm

(J d. h. j ftUt hier int Gewieht

Hier ist die erste Note von Je'

^ und zum zweiten akzentuierten

vm. (T, Nr. 22).

aQe - — m-ja.

sicher auftaktig
Ton hinfahrend.

Aufli in deu fulirenden Formen des ciimacus,
Porrectus und Torculut ist der erste Ton nicht
die rhythmische Hauptnote, sondern en ist dies
der dnich dsa J^^iaema veiUbiserte:

IX. X.
Ar

(T, Nr. 116.)

XI. (T, Nr. IS3).

hüte
auf di

J9 — — aus

BezilgHch des Torculva liest man: ..Man
sich b*^i dieser Figur deu Hauptnachdruck

(UCipt

t

)

zweit*', statt auf die erste Note zu legen."

Dem gegenüber prüfe mau den natürlicherweise anf
der zweiten Note stehenden Akzent beim Torculwi

im Beispiel IIL Die zweit» Nota ist mit
LKogeedehein t wnehen:

Ganz den gleichen Fall sehen

wir im folgenden Beiqtiel:

XII.

Toradua
detiibu Juda

CT, Nr. 81).

-bis

nnd dieser so i1i3rthnifaierte Tonubit Itomnt in den Nenmenkodises sehr oft vor.

Die oratoristischcii \'orsclirift('n und \'erbote insofern sie AUgemeiugtlltigkeit beanspruchen,
finden also keineswegs ihre Bestätigung im gregorianischen Gesang selbst; und wir sehen wieder
einnal mehr, Ai6 der Choral aldt nicht vom gemeinsamen GeUet der Mnslk absondert: er tat Misilc.

KnnisinS'Kolleg, Bnffslo N.-7. Lndwii; Bonvin, & J.

Vom Büclier - und MusikaUenmarkie.

I. Bücher und Uroschflren: Haydn-Zontenarfeier in Wien. Der glänzende Verlauf der
Gedenkfeier zu Joseph Haydns 100. Tnd. staf^e, welch.' in Verbindung mit dem dritten musikiiist*»-

rischeu Kongresse in Wien. Ende Uai l'tüfj, ^bgeludUtu wurde, inl üitdi in allgemeiner Erinnerung.
Die inhaltsreiche Festrede, welche Univertiitltsprofe^sor Dr. Guido Adler als Einleitung zur Zen-
teuarfeier hielt, ist nunmehr als Sonderdruck ans der vorbereiteten großen Kongreßpublikation
erschienen. Das gnt ausgestattete Heft wird durch Artaria & Co. in Wien nnd Breitkopf & Härtel

in Leipzip: ansn-eg-ebeu und i.Nt auch durch alle Buch- nnd Musikalienhaudlnngen zu beziehten. Pr<»is90/5j.

Praktische Winke zur Einführung der neuen Choralbücher von Ott« Drinkwelder aus der
(tesellschaft Jesu. Innsbruck, Eu^en Sibler. Preis 1 30 ^. In 5 Abschnitten spricht der ideale

Verfasser von Seite 1—7 über die Verteilung der liturgischen ChoralgeslUige unter Priester ond
Kleriker, das Volk, den SUngerehor und den Vorsänger; von Seite H— 18 fliber die Teilnahme der
Siingeran den liturgischen Zeremonien (Kleidung, Körpcrlialtunf;. Vemeigungen usw.); von Seite 19—26
von der liturgischen Kirchensprache, deu Tfxtbiichii u, uud der Vollständigkeit des Textes; von
.^»'ite 27 -\') über Orgelspiel zum litnrtrischi n Ciioralgesang. Cber die Anschauuiig'eu des Autors
iu di«'scm Punkte gübe es viel zu sagen uud zu entgegnen, besouders über die Aufstdlangen nnd
Beispiele Scit«^ 36 fgd. Da steht wohl der .\ntor allein! Von Seite 4*j—54 werden Gedanken über
deu liturgischen Choralgesang in der üuigebang der übrigen Htargtscken KänateCBaakaost, Sknlptar.
Malerei, Kirchenmasik) ausgesprochen. Drinkwelder ist bekanntlich tndi Heransgeber der bei
Schwaun in iniss« idorf crseiüenenen Choralnoten-Wandtafel, die im Cie.-Ver.-Kat ooter Nr. 3410
.Aufnahme gctundcu hat.

Der Chorsänger. Eine leichtverständliche, kurze nnd vollständige Gesnagleihre mit Übangen.
Von 4. Gabi. Gras ond Wien« ,ätyria^ 1909. Pieia 90 üie 58 Seiten ssfoii sUes klar, w-
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BtÄndlich und leichttaliiicli, was zur Treffsidierliwt notweinJii^ ist. Seite 38—59 umfasiieu Interv^
Übungen.

Psnl Alberdingk Thijm 18S}7— 1904. Ein Lebensbild von Leo wm Heenistede. Mit

dem Bildnis Alberdingk Thijma. 9». VIII nnd 244 S. Frtibnfg. 1909. Herdstmihe Verlapshandlung.
2 M 7m i',; gebanden in Leinwand .'^ .iC 4'» ^f. Das v(ni L. van Hcemstede gezeirlinete Ijebonsbild

des am 11. Febniar verstorbenen Löwener Professurn Paul .\lberdingK Tliijni ist eine mit
Liebe und Sorgfalt besorgte AasarbeitQng des? von der t'in/ip:en Tochter de.s \ Lrevvigten pietätvoll

«usamniengetragenen Materials. Wir lernen daraas einen Mann keimen, der sein ganxes Leben den
höchsten idealen gewidmet hat Er war ein treuer Freund und Erzielter der akaoemiscben Jugend;
ein in den Wissenschaften oad Künsten vielbewanderter Mann ; ein alleHeraen Kewinoender liebens-

würdiger Mensch; ein katholischer Christ vom Scheitel bis znr Sohle. Das Volk für die Kunst,
die zur ewigen Wahrheit und Sclii'inlieit fiilirt, zu gewinnen und zn begeistern, war die Hauptauf-
gabe seines Lebens; als Voikilmpfer der tläuiischen Bewegunf;, die dem beli;ischen Volke seine

Sprache nnd Literatur .sichern und erlialteii will, stand er in erster Reihe. Auen mit den (-relelirteu

qnd Künstlern des katholischen Deutschland blieb er zeitlebens in reger Verbindung, nnd daher ist

uen von einem geistesverwandten Freund nnd Landsmann herausgegebene , an allgemein interM»
santen und ansprechenden Details reiche Lebensbeschreibung mit Freuden xu begrüßen. Referent
fügt bei, daß er den Verstorbenen persönlich gekannt habe, mit ihm über Kirchenmusik viel nnd
eines Sinnes verkehrte. Siehe besou<lers Seite 170 und flgd., wo seine Ansehanniifxen über die groOen
Meister, besonders über Tinel, Gevaert, auch Rieh. Strauß so kurz und kriit'tig wiedergegeben
sind, über die „Jüngeren* schreibt er Seite 185: -Der wahre (ieniiis tragt die eigene Sdmle in

sicii. Zoerst entatao&a die Künstler, dann die Sehnlen. B^ellosigkeit ist indes die test fUr jonge
Tonktfntler, madit sie anmaDmd und boclimtttig — sind doeh die meisten keine Oeniee."

Max Hesse» DeatHchcr Musiker-Kalender für das Jahr 1910, 2.'.. Jahrfran^r mit Portr.'it

und Biographie Professor Dr. Hugo Rieraanns. Preis in einen Band elegant gebunden 2 .H^ in

zwei Teilen (Notix* nnd Adreßbuch getrennt) 2 M. Max Heeses Verlag, Leipzig, (rleich seinen

Vorgliiigeni bringt andl der Torlieffeode Jnbiläumstjabrnnf ein reiebeB statistiflebes nnd chroniatisolieB

ttäteml fiber das gesamte Hnsilleben Europas mit m gewohnt pelnlieher Gemaigkeit geprüften
nnd in anerkennenswertester Welse ergänzten Daten, weiter einen sorgfUltigst zusammengestellten
Musiker-(teburts- und Sterbekalender, ein Notizbuch bzw. einen Stunden-Kalender für alle Tage des

lahres, sowie einen lUngeren hochinteressanten Artikel über l niversitütsprotessor Dr. Hugo Kiemann-
Leipzjg, aus der Feder des Masikschriftstellers Dr. Carl Men nicke. Das reichhaltige Adreßbuch
mit den genauen Anschriflen der ausübenden und schaffenden Tonkünstler, Mnsikschriftsteller und
-Referenten, Kouzertbnreans usw. in allen bedeutenden Städten in Deutschland, Österreich -Ungarn,
der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Rußland
und (h'v Türkei auf über tKl) Druckseiten erhöht den Wert dieses Musikulnianaehs, der sicli auch
noch bei vornehmer Ausstattung durch Wohlfeilheit besonders auszeichnet, um ein bedeutendes.

Itehr f'revtte. Von Dr. Panl Wilhelm -von Repnler, Biscliof von Bottenlmtir. Nenntes
bis zwölftes Tausend. H'\ VI und 2lJ() S. Freiburg. M»9. Herdersche VeriafShandlnng. 1 .« MO ^*),

gebunden in Leinwand 2 .H tt» i), in .Inchten h .H. Dieses wunderbare Buch des Hodiwürditjsten
Bischofes voti Hottenbnrg hat Ki tV ient bereits zum dritten Male gelesen. Zuerst tkst in einem Zug«
ans Interesse und Neugierde, das zweitemal laut aus Wohlgefallen über die Schönheit der deutschen
Sprache und die Tiefe der Gedanken, täglich eine halbe Stunde lang, zum drittenmal als geistige

Lektüre nnd Heditationsstoff. Die Verlaubaadlang bemerkt sehr richtig bei ErwJUmang der Tat«
Sache, daß das erste Ms achte Tausend »innen 14 Ta^en rvtpUtin «rar, nnd nnnadir das 9. bl^

12. Tausend vorliegt: „Wie sich der Verfasser nach seinem eigenen Zeugnis oft Crtflilich an .seinen

Betrachtnngeu geschrieben hat, so muß jeder sich fröhlich daran lesen — das Büchlein zwingt
elneti dazti.*^ Ihtr denHndker sehr lehrreich ist das Kapitel: «Frendennd Volkslied'' (Seite SU -54).

100 Übangen znr Einfühmug in den zweistimmigen Gesang unter Berücksichtigung der Ton-
bilduug nnd des Stimmumfanges für Schüler der (lymna.sien nnd ähnlicher Anstalten von Karl
Kngler, Gyronasialmnsiklehrer. 2 , verLe^serte nmi vrrni' hrte Autlage. Eiclisf;üt. Antou Amberger
(Gebr. Boejrl). Preis 50 Ä. Die Übuugen haben den Zweck, Schüler im 2. Juiire des Gesaugunter-

richts anf vrttndlage des Dreiklangs dnrch selbstAndige Stimmführung in den zweistimmigen Gesang
einznfübren, sie von der ob<>ren Stimme nuabbüngiger und zur Mitwirkung im gemischten Chor
dekerer m machen. Jeder Übung ist ein Text nntenegt, damit die Schüler schon recht frühzeitig

ädwmint werden. Noten und Textreili" zuirleieh zu übersehen und natürlicli aneh an eine gute,

etitUche Aussprache gewöhnt werden. Ein treffliches Mitte! die beiden Stimmen rhythmisch selb-

StftÜolg auszubilden, sind die vielen Kanons.

Die „Cresangbildunrslebre" nach Pestalozzischen Qrundsätzen von Michael Trangott Pfeiffer

und Hans Georg Nügeli irt ihrem Znsammenhange mit der Astketlk, der Geeehiebte der Pädagogik
nnd der Musik. Ein Beitrag znr Gescliichte der Musik -Pädagogik. Mit einem Bildnis Nägelis.

Inangnral-Dissertation zur Eriangnng der Doktorwürde der hohen jdiilosnphischt n Fakultitt, vorge-

legt von Hngo Löbmann. Leipzig. I90H. Druck der „(Jermania"'. Herlin. Eine sorgfältige

ästhetische und niusikgeschichtliche Darstellung über die Bedeutung der Musik für Erziehung und
Unterricht, speziell des (Gesanges. \'ou § 4 ab (die Dissertation umfaßt 21 Paragraphen anf 92 Seiten)

wird die besondere Aufgiüie der Gesangbildung — Sprechkunst nnd Denkknnst — entwickelt, ein

Arbeitsplan aufgestellt nnd zwar nach Pestalozzischen Grundsätzen, von Qeeangsunterricht lin Lehi*-

jilan der bühereä Sehnlen and der Volkssdinlen gehandelt, die Bntwickinng der Tonkunst Im all«
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las

[gemeinen, des Gfsanpes als reinen Knnstgesanges und der Einwirkang Pratalozzis aaf die Qenangs-
ehre überhaupt j?fschildf>rt. In S 12 ist von den Ideen Pestalozzis, wie sie in Leipzitr Einsruiij,'-

futtdeo, ilif Rt'Ue, dann die Tätiifkeit von Hans (ieorff Näifeli und Miflun-l Traue:<»tt PfeirtVr be-

sprochen uml der Inhalt ihrer Gf^sangbildungslehre nebst B»'urteilang (Vor/.iiir«> und Mängel) dai-f^e-

legt Wertvolle Beniprknngen über den henti^n Stand der Mnsikpflege aii Gymnasien, dtt« Ziffern-

singen, das Liedcr-D rillen nnd die zahllosen Singnietboden schließen die mit größter S r^ ia.lt. |i in-

Uchnr 6enaiiig:keit abgefaßte Dissertation, welche dartat, daß die Gesangbildongsiehre fiir Volks-

nnd hebere Sckalen, fir Chor* and Sologesang al« höchste Aufgabe zu erreichen habe: „das in
aehöner Tonform gesangene Wort."

Nicetu, Bischof von Renweian» ala ScbriftateUer und Theoloce. Inaniniral-Diuertation, zur
Erlangung der theologischen Doktorwürde der hoeh^rdigen theologfaehenF8kiutStderK.K Dentschen
Karl-Ferd:Ti-',Tid riMvery^itnt zu Pra^, vorgelegt im Juni 19*i7 von \\'ilhrlm AugUHt Patin, K. Uul
stiftsvikai am K. Hut- und Kollegiat^tift St. Csyelaii in MüQchen. München, J. Lindnersche Hucli-
haudlun^ (Schöpping). 1909. Der Name des Bischofs Niceta ist seit einigen Jahi> ii von Liturgen
und Theologen viel genannt worden, bpsonders in der Frage über die Autorschaft do^ äogeoannten
ambrosiauisch-augustinischen Hymnus 7V Deum Inudamm. Dom Paul Cagiu sprach in t inem großen
Werk (1906) die Antorschaft des Je Deum dem Nifieta.s ab (Solesmes 1906), Pater Getmaia Moria
verteidigt rie in der Bevne BfoMictine (1907) in überzeugender Weise. Av«i Patin tritt nft Btrrn«
für die Autorschaft Nicetas ein. Diese Krage jedoch ist es nicht allein, welche zu der Dissertation
geführt hat: Patin hat sich zur Ausübt« gesetzt, das Leben nnd die Schriften des bisher wenig
bekannten nnd gi nannten Bischofs von Remesiaiia anf.s gi naueste zu erforschen und auf 137 Seiten
in fünf Eapitelu und klar ausgeschiedeneu ünterabteiluugen iibpr diesen abendländischen Theologen
wohl belegte Aufschlüsse zu geben. Für die vorliegende Zeitschrift genügt dieser kurze Hinweis
auf die .'•"iir lesenswerte {siehe b'>-:,(;ifi.-r~ Seite 112), mit sorgrältig.^tein Fleiße dnrchgetuhrto Stttdie.

Rieniann - FciitMchrift. Cjesaninielte Studien. Hugo Riemaun zum 60. Geburtstage über-
leiclit von Fitundfjn und Schülern. I<eipzig. 190f). Max Hesse. Eine außerordentliche Ehrung ist

dem berühmten Profewor durch vorliegende, ^ Seiten umfassende, von Karl Meunicke nnd dem
Verleger veranstaltete Festschrift sau 60.. »ebnrtstag erwiesen worden. Referent freut sich über
die wertvollen Aufsätze nnd Studien znr .\sthetik, Tlieorie und besonders Ge.schichte der Musik.
Schon die Wiedergube de.s Inhaltsverzeichnisseä würde zwei Druckseiten füllen. Für den Kirchen-
musiker sind von hiicli.stera Intere.^.'^e die .\rbeiten über .spezielle Fächer der Kirchenmusikgeschichte,
wie: „Ober Textlijgung der Trieuter Kodizes" von G. Adler, der Artikel von D. A. Hocqnereau,
Hugo Gaißer, Friedrich Ludwig, der Musiktraktat in dem Werke Bartholomäus Anglicus von
Dr. Hermann Müller- Paderborn, von Michael Brenet (Nota mr rintrodtiaio» de» i$uin$ment$ dima
les iglisea de France), und von ähnlichen, meist In deittecber, aller aneb in latefnisdier, fran^Mseher,
italienischer nnd englischer Sprache.

Der Mann, dem zu Ehren so viele Mnsikgelehrte des In - uud Ausländers kioioere und j^ößere
Spezialstndien gewidmet haben, verdient aber auch diegt; außerordentliche Aufmerksamkeit nicht
nur mehrerer seiner vSchülerf sondern auch von Männern, die ihm geistig nahe stehen oder befreundet
sind. Hugo Riemann hat im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts auf allen Gebieten der Musik-
ästhetik, -Theorie nnd -Geschichte Hahn prebroc.hen, nnd der Unterzeiclineti- hitro ebenfalls Gele-

genheit, außerordentlich zu bedanern, dati er .'^ich an dieser Gabe nicht betciiigeu konnte, spricht
aber hiemit die Gefühle dankbarer Hochschiitzunt? und Verehrung geg-ea den berilhmten \Tii Ik ge-
lehrten und praktischen Musiker aus. Der Name Hugo Riemann ist international geworden, nnd
der tUMmfiducbe Fozacber Twdlent dtas Honvment des dankbaaren Veriegers.

Von der 7. Auflage des H. Rieniannschen Musiklexikons liegt nun der Schluß (15. bis

28. Lieferung) vor. Was Mmici sacm l;«iH (Seite 159") und im laufenden Jahrgang (Seite 34 und 78)
über die Hedeutnnpr und den Wert dieser Publikation ge.sat^t worden ist, kann hier nur wiederholt
werden. Die sechste Auflage schloß mit Seite Ibiki, diese siebente mit 1Ö9U. Eine Stichprobe
hat ergeben, daß jedes Heft entweder wichtige Korrekturen und Zusätze oder ganz neue Namen
entUUt Den Seite 78 aasgesprochenen Wunsch, bei einer Neuauflage zwei Bände ans dem eineo
m machen, also den 2. Band etwa mit L oder M beginnen zu lassen, wiederholt der ühteneicbnete
nach Vollendung des Werkes nochmals auf das dringendste. Der rührige Verleger Max HeMe In
Leipzig hat sicher ebenl'alis das größte Interesse an dieser Verteilung in 2 Bände.

Die Kotation des aftcnusisehen Khrdiengesanges von Dakar von RiesemaaB. htajt^e, Breit-

kopf & Härtel. 1909. Preis 5 .Ä. Die interessante, für nns Europäer neue Studie bildet das
8. Beiheft der 2. Folge zu den «Publikationen der Internationalen Musikgesellschaft " nnd macht
unter Angabe reicher IJteratnr auf Anre^nn^ Dr. Hugo Riemanns auf 108 Seiten Text innl l"j Tafeln
in ti Kapiteln bekannt: Uber den Ursprung des russischen Kirchenge.5ange.<4, den Koudakariengesang
nnd deren Notation, der sematischcn Notation und deren Entzifferung, das Alphabet des Mesenez,

ttber den Versuch einer systematischen DantaUnag der sematiachen Notation, über den deme-
stiselien Gesang and seine Notation, nnd scblle^ mit der Übeniciit ttber einige andere weniger
gebriinchliche Notationen de« alt>iii88iaeli6a ElreheogeMUgM. An Steif für Speiialstadien fenlt

es also »icher nicht

Enquete über die BesoldungsVerhältnisse der katholisclien Organisten, Chorregenten und Sänger
im Kanton St. Gallen. Veranstaltet im Anftrage des Bezirks- CacUienTerbandes Borschaeh, von
deflsan Ftlddenten Schefold, Hnsikdirelttor in Bofsebaeh. Boxsehadi, J. IL CaveUi-Hnbatka.
190a Ml 60 fiappeo. Die bawaglldM Lamantallon bilngt anf 98 Jddn S^-Seiten Nboracbdgte



Klagen der St Gallener Onratiisten nnd Cl>ordirigi»nt<>n, zählt ilirr» Lfistunpren und Gebalteverhältnigse
anf, gibt Antwort anf Ii- Trage: Wie kann und soll peholtVii werden? nud srhlieüt mit einer sta-

tbtiäcbeu Tabelle über üieuütieistttugeu der Oi^anisten und Kircbencböre im Kanton Sl Gallea."
Totti «ONMie dkeir wml

Richard Wagner in T?iyr ntb. Krinnemnq'f'n. Gesammelt nnd hcranspppeben von Dr. Hein-
rich Schmidt und Vlrich tiartniann. Mit 11 Abbiklungeu. Liipzig, Karl Klinner (Hugo Kitten-
Iter;;:. Preis ,1 ,H ,

üvhuwdm 4 U. {»ie \ yi i-ser luihi-n, aiiireregt dnrcb die Notiz eines großen
dt'Utscben Hlattijj«, seit Jahren die Eriuueruutfeu solcher Fensonen, welche mit Ricliiud Wagner
wübreud seiner Bayreutber Lebensperiode in Rerührung gekommen wan n, gesammelt, and in dem
finche liegt nun cdn T«il d«s sorgOlUg gesicbtetan wad mit dem gebot«u«D Takte bearbeiteten
Hateriab In interemanter Änordonnfir vor. Die Quelton, ans denen geBcbOvft wurde, waren, von
wenigen Ansnahnjen abgesehen, nicht Künstler nnd wissenschaftliche Zelenritäten, sondern meist
Leute aus dem Volke. Das Bnrh entliHlt keine gelehrten Abbandlangen über Wagner und seine

Knnst, t^ondern in eiut'aciier f)ui>te|inii[]: Vorkommnisse nnd Tatsachen ans dem Leben des ?>li i-ti i s,

welche geeignet 8iud, den großen Dichterkomponisten uns auch mensclilich nKher zu bringen.
Hans Paul Frhr. von Wolzogen in Bayreuth, welclur die Zeitperiode, mit welcher sieb daa
Buch befaßt, an der Seite Wagners dorcblebte and wolil als bemfeDSter Bearteiler der Arbeit ange-
s»roeh»n werden darf, sdireibt, „daß er das Bneh mit wirklichem Interesse geleeen nnd die
nberzenq:nnii: (rewonnen habf, daß viele an diesen „?!riti nernngen" eine Freude haben
werden, daü ihr Inhalt aach weitere Kreise sympathisch beröbreu and dazu bei-
tragen werde, daa Bild Wairners als Menschen an berichtigen and an yervollatin«
dii;en/

Kicliard Wagner. Von Dr. Eugen Schmitz, 15(J Seiten mit Porträt i Wissenschaft
und Bildung, Bd. 55.) Geheftet 1 J<. trebunden l .H •2!')

-t',. Verkig von Quelle & Mej'er in Leipzig. lV»(«i.

Neben den zahlreichen Schriften übei- ^^a;,'ner wird das vorliegende Buch seinen besonderen Piats
einnehmen. Als äußere Eiotmlang liej^en dem Buche die üauptperioden in Wagners Leben m
OraadCb Die ö Kapitel tragen die Überschrift; Jwnndaeit nnd Jogeadwerke. Entwicklang nr
Rfiitti. — Hofkapdlmelster* In Dreeden: SfensL HolUttder. Tannhtosn'. LtAeugrin. — Im Ball:
Wat?iier als Theoretiker. Der Riuf? der Nibelungen. Tristan. — Unter kVni^eheni Sehnti: Die
Meistersinger von Nürnberg. — Die Bayreutber restspiele; Parsival.

Jahrbndi der MorikbibHothek Peters für 1908: Heraasgegeben von Radolf Schwartz.
132 Seiten in Großoktav und 8 Seiten Mnsikbeihice. C. F. Peters. Prei.s 4 .H. Inhalt: 1. Jahres-
bericht. 2. Gnido Adler: Über Heterophonie. 3. Hermann Abert: .1. Ci. Nuverre und sein Ein-
fluß auf die dramatische Ballettkomposition. 4. Hermann Kretzschmar: Zwei Opern Nicolo Logros-

cinos. 5. Hermann Kretzschmar: Über Hajdns .rngendsinfooien. 6. Rudolf Scbwartz: Ver>
seldinis der in allen Kulturländern im Jahre 190H erschienenen BHcber and Schriften über Mosik.
Dem Ort^anisator der Musikbibliothek Peters nnter Emil Vogel, der am IH. Juni UKX nach langem,
schwerem Li'ideii in Nikolassee bei Berlin im 4(t. Lebensjahre gestorben ist. wurde ein ehrendes
Denkblatt nach dem .labresberichte geweiht Auch HelVrent denkt an den liebenswürdisjen Mitarbeiter,

dem die ureuüisciie Regierung nach absolvierter Hochschule ein Stipendium für die Durchforschung
italienischer Bibliotheken unter Leitung des Unterzeichneten für zwei Jahre gewährt hatte, mit
herbem Schmerze. Das Resultat seiner damaligen Arbeiten and Studien hat er In einem zweibän-
digen Quelleawerk für die Literatur der Hasik in Italien Im 16. and 17. Jahrhundert niederget^
und viele Artikel, speziell die Studie über Monteverdi. veröffentlicht. Leider ist der Mann vor der
Zeit der Musikgeschichte und Bibliof^raphie entrissen worden. - Von dem Inhalt dieses Jahrgangs
interessiert und belehrt der Artikel über Heterophonie von (t. Adler in hervorragendster Weise.
Sie stellt zuischen Hnmojdujuie und I'olyphonie, die den Griechen nicht bekannt waren, stammt
aber von letzteren und ist in ihren verscliiedenen Arten und Abarten der wichtigste Durchgangs-
pankt für die Mehrstimmigkeit im eigentlich künstlerischen Sinne. — Es sollte den Referenten nicht
wandern, wenn ein Theoretiker versaeht ist, die SehS^Dgen nnserer modernsten Musiker und
Komnonisten al- Windei belebnnprsvpr!<nche der lieterophonie zu klassitizieren ! Vom biblioprrapliischen

Stanopuukt aus ist «las Verzeichnis der in allen Kultui-Laudem im Jahre 19U6 erschieneneu Bücher
nnd Schriften Uber Musik sehr beachtenswert and interessant

Geschichte der Musik von Dr. Karl Storck, mit Btichschmnck von Franz Stassen nnd
einem Bilde Beethovens. 2., vermehrte und verbtssertc Autla^^e. 4.— 7. Tausend, .\u.sgabe in

12 Lieferungen Ii 1 .V Lieferung? 1 7. Stuttgart, Mntsche Verlatisbandlung:. ÜHW. Aus dem
reichen Inhjut wollen wir nur kurz herausgreifen (Mittelalter. 5. Buch): Die Periode der kon-
trapan krischen Polyphonie: Frühgotik der Mu.sik, Musik als Kuusthandwerk (Niederländer),

HOBik als Aasdrack dee mittelalterlichen Seelenlebens. Übergang der musikalischen Vorherrschaft
an Italien (Palestrina), Frudcreich, Dentschland (Orlandns Lassos) — (Neuzeit 6. Bach): Die
Erneuerung der Mnsik im weltlichen Geiste der Renaissance: 1. weltliche Mnsik: Oper
ia Italien, Deutschland. Frankreich und England — Kunstgesang und Gesangskonst i italienische

Kammerkantate, t'ranzi.sische Chanson, deutsches Lied) - Iiistramentalmusik nnd Instramente;
2. kirchliche und geistliche Musik. (7. Buch>: Umgestaltung und Erneuerung der Musik
aas deutschem Geiste: Händel. Job. Seb. Bach. — Was die Red. der Mtmca aacra im Jahr-
gang 1901 (Seite 4) nnd 1905 (Seite 147) über die erste Anflage dieser Mosikgeschichte zor Bmpfehlnng
gesohrieben hat» kann ttber die in 3.» T«n&«brter Atiflagn nis hente TorliegeiMlen 7 lietonngen nvr
beatfttigt werden.
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II. Periodische PnblikationeO öod KataloirP: Zur fipbnn» niul Pflpfr'^ des Sclialf^fMiiligrS

wird einf^ „Mi'iiatschrift für Sclmlpesariir" alsOreuii lif^ Von'ins der (TP?aiiß:Ie!irtT an dpii stitdtisclieii

liöht'ren Leliransialten za Berlin dnrch dtii Ke\. Masikdireittor F. WiPdermann in Berlin und den
Kgl. Semiuaroberlebrer Ernst Paal in Dresden herouscegeben. Tretlliche Winke and Artikel über
diese Materie bringt diese llooatucliiift; einstweiieo eei hier der Intuüt der Nr. II mid 12 dee ä. and
Ni'.6dA4. JshrganffesxnrKenntnfsiinsererLesencebracht: „Inhalt von Nr. 11/111 der HonttMebriftfllr
Scliulgpsane: CPrpis für 3 ReAe vierteljülirlid) ! JO. Verlas: von G. D. Baedeker in Essen. Andersen:
Die Atumiiir der Kinder beim Siirei lu n iiiul Sinken. Ludwig Rieiuanu: Das musikalische Innen-
h lien i], r K'iii.lri- bis znm secll^tl Il Lpbpiisjaliip. (SchluU.) -- Dr. Hneo Lolimanu: Zur Frajjfe
der Hot-li.sciiulbildung für Muf^iklelirtr. August Wellmer: Robert Franjc. — Adolf Cebrian:
Nachklänge zur Zelterft ier. — Aus Vereinen und VerBaramlungen.— Karze Mitteilujigen. — Anzeigen. —
Nr. P2/ilI: Aasast Welimer: B'riedrich Cbopüi. — Oshar Sehäfer: Tönende HUfismittel beim
(le.'^angalit^rrfent oder nicht? ~ Rnd. Schütz; Zani Stiminwechsel. — 6. fi. BOdger: Befelmifilge
Kirchenkonzerte! — .A dol f PrUiner.s: Die psyclu^loirisclie Bedpntnnfr des Hlttrdandn. — A. Pöliler:
Die (lehälter der Faelilpbrer an Gymna.sien, Rpuli;ymna.sien und Real^iclnilen im Königreich Sachsen.—
F. Kahr Xotenrät.sel im tiesangiiut. rrir hr dt r Volksscbuie. — {'b(-r Scballeinptindunpen. —
Kurze .Mitteilungen. — SchiUerauffUlirungeu. — Beurteilungen. — Anzeigeu." — Inhalt vou Nr. tJ lV:
Karl Erk f. — Aug. Böbme-KShler: Erfabmugen äber Fortbildongsknrse in der Stiiumener*
Ziehung, (äcblaß.) — Oskar Schäfer: Das S^ystem Biemann and seine Verwendang im Moaikali-
ten-lcht. (Portsetcnng.) — Hatismitsik. — Begleitwort sam „Essener tjclralllederbnen*. — Karze
Mitteilungen. Beurteilungen. Schüleraufnihrnnfren. — Anzfigen.

An Katalogen erwiihnBu wir außer den monatlichen Mitteilungen der Finna Jireitkopf
und Hiirtel in Leipzig, L. Schwann in Düsseldorf und Fr. Pustet in Regensburg, das Ver-
zeichnis der Kirchenkoiupüsitionen and auch slimtlichcr Werke von Joseph Rheiu berger, die
gröBttMitPils bei Uob. Forberg in Leij^zig erschienen sind, dm Verlap.-^katalog vori C. ICot lies Erb<in
in Leobsclifltz und die Musikalienvprzpichiiisse aus dt iii Lager v<»n ('. F. Schmidt in Heilbronn a. N.

(Fortsetzaug uud Schluß über III and IV „geistliche, kirchliche und weltliche Musikalien"
folgt io Nr. 12. P. X. H.)

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

1. n Fllr den 86. Hochsnionatllchen Kurs an der Kirehenninsik.-ichule in Regens-
Iinre: vom 15. Januar bis lü. Juli 1910 liönnen keino AnnicIdutiKeii mehr angcnoniiiien
werden, da sithon seit September dieses Jahren die pruKiauiniüßige Zahl der Schiller
emicht ist, Ja iiher.>«< hrltten werden mußte. V. X. H.

ti Die sehr Terehrlichen Mitarbeiter, Koirespondeoten nud nach die Herren Verleger muß
die Rftdaktlon ittn Nachsicht bitten, wenn ihre Znsendangen tifid Artlicel weder to der vorliegendeii,

noch in der..f"l;rpnden Nummer dieses Jahrgangs niplir aufgenfminien und verwendet werden knnrie'h,

sei e.s aus Überfülle des Stoffes, sei es wegen .Mangel an vprfügViareiu Raum, der ohnehin schon
ttberschrltteu worden ist.

8. Inhaltsflbersicht von Nr. 9/10 des CicUieiiTereinsortaaM: Nachklänge znr
in. Generrtlversammlung des Allgemeinen CicfHenverelns In Passan. Orifrinalbericht

von J. N. Salvcni. (Schluß.) — Vereins-fMironik: Vernrdiinng der Diözese St. Piiltrn; Kedcnip-
toristenkirclif zn Cham: Bezirk.'^ - ('lirilit iifi st des Dckanatt s Beckum; Generalversamnilung ih'^

Bezirks - Cilcilii-nvereins Enneberfr. — Rerlienschaftsbprielit des .\ II ;remoinen ('äcilien-
veteins. — Witt als Komponist. f.\ntüii Riegel.) — Nachträgliches zu der 19. (ieneral-
versammlnng in Passau: Kardinalprotektor bestätigt die Neuwahl der Vorstaudschaft , RedH
des i^ischofes Von Passaa bei der I. öffentlichen Versammlang. - Neuer DUIseSanpritses fiir Wtirz-.
bürg. — Anzeigenblatt Nr. 9/10 mit Inhaltsübersicht TW Nr. 9/10 der JMs aacra, sowie Cäcilien-

TerdnS- Katalog, 5. Bud, Seite 28&-938, t(t, 3736-3744.

Offene KorrespondenÄ.
C. B. in P. Dank für Zusendung des «teucgraphisi hon liurii htes über die Festversanimhmü:, Howic

die 1. odd 2. geschlossene Sitzung. 8ch. in D. Die Artikel über die Gcncralversanunlung in rii.s.<au

dankend empfangen; Verwendung derselben im nächsten Jahr nur teilweise niüglicb. — G. E. in Trier.

Freue mich nber die gewonnene neue Lehrkraft an Ihrer Kircbcnmusikschulc, den Herrn L. ßoslet.
Derselbe studierte 1881—85 anf den KgL Konservatorien zu Stuttgart und MOncben und war Schüler
von Faißt und Rheinberger. Seine Kompositionen bilden einen wcHcntlichcn Bestandteil der gesamten
OrL'i-lliff ratnr. Fr vcrfiffcntlirhte PriÜiidif n, TriDS. Fugen, Phantasiin, Sonaten etc von denen das
große Fcstnriiludium in (', die Sonate in E moW u. a. wohl alltrenioiu bekannt sind. Herr iJoslct bat
seine Tiltigkeit an der Kirchcnmusikschulc zu Trier am L "ktobcr angetreten. — G. K. in R. Die zwei
Artikel rom 26. August and 10. September d. J. Uber Puritanismus in der Kircheomusik im Korrespoadena-

hlMt fbf den katholisehen KlemS Österreichs Icann man ohne Schaden nnbeacbtet lassen. Die Onindsltze
des CäcilienvereiBs sind seit Dezennien so bekannt iinil vcrlirrifct . für die Leute Itonar rnUtntnfis

weder Unklarheit, noch Zweifel obwalten können. Far diu Liliuilen und äehwerbürigen ist bisher noch
kein wifknnes Heiluiittel entdeckt wordek.

Dnidc und Vertag von Friedrich Fastet in Begensbnrg, Gesandtenstraße.

Nebflt Aiseigenblatt md Beilage der Redaktion.
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Beilage der Redaktion

ZU Jllusica Sacra" 1909, Nr. 11.

In Nr. 7 der Muska sacra, Seite 87, hatte die Bedaktiom zum Artikel von

P. Tjiilwic Hnnvin eine Nachschrift verfaßt, in welcher sie dfn nrnnd für die Atif-

nuhiue seiner durch aus objektiv imd wissenschaftlich gehaltenen Dariegungeii über den

Choralrhythiuus, auch nach der Publikation des Oruduale Vaticanum, angibt.

Der genannte Artikel Bonvins und die ^'achschri^t der Redaktion veranlaßten

Hochwflrd. Herrn P. Dominikas W&denschviler nachfolgende Erwidernng einsnseiiden,

eiche natfirlich zuerst nmgebend an F. Ludwig BonTin snr Bfiekänßemng^ gesendet

nrde. Da die Oktobernnrnmer mit der vom September vereinigt war, so können die

beiden Artikel erst in vorliegender Nr. 11, die auch den Schluß des III. Aufsatzes von

P. Tuulwin^ BuDvin enthält, in die Öffentlichkeit treten; der IV. Artikel Bonvins erscheint

in der Dezembernammer.

Nicht nur P. Wädenschwiler, sondern auch italienische und französisclie kirclica-

musikalische Zeitschritten wundern sich, weuu auch in verborgenen, aber spitzigen An-

merkungen, daß der unterzeichnete Bedaktenr „ohne ein Wort der Miflbilligung'* die

Bonvin-Artikd aofgenommen habe, and P. W. konstruiert sogar du Komidott awischai

„Mensoralisten" und „Medisäem". Letzteres braucht er nicht zu fürchten, da die

Grundsätze der Medizäa mit denen der »Mensaralisten" und der Vatikana unvereinbar

sind. Es wäre eine Einseitigkeit, in wissenschaftlichen Fragen den Gegner totzuschweigen

oder 7A\ ienoriereu, zumal wenn die Erfahrung zeigt, daß über die Vortragsweise der

Vatikauiächen Gesänge eine so große Verschiedenheit herrscht, als es Cborallehrer gibt.

Aach vom Domchordirektor Latschonnlgg fm Klagenfort liegt ein eingehender Artikd

Yor, ttber den „wahren Bbythmos des gregorianischen Chonds", den die Redaktion noch

nicht abgelehnt bat, obwohl er mit doi Darlegungen von P. Bonvin durchaus nicht

übereinstimmt. Der Epitonie von Dr. Franz Xaver Matliias hat ebenfalls das Miß-

fallen der ,,'Revue de Chant Orpf/ortPti" hervorgerufen usw. Pius X. hat bisher nur

lir Vorlagen in musikalischen Noten gegeben, ohne einen Zwang des Vortrages zu

promulgieren. Die Rliythmusfrage ist also, auch wenn sie nicht mit der Frage der

Deklamation dea Textes in Znsammeabang gebracht wird, immer noch frei, and ans

dem sahlreicben Leserkreis ist der Redaktion noch keine Zeile der MißbiDigong

über die Aufnahme der Bonvinschen Artikel zugegangen. Übrigens wird im nächsten,

43. Jahrgang der Musica sacra auch die Einleitung zum Graduale VcUicanum in deutscher

Übersetzung mit erklärenden Noten erFch^inen, damit es nicht den Anschein habe, als wolle

der wiedergewählte Generalpräses de-s Allgemeinen Deutschen CäciUenvereius parteiisch

vorgehen und eine „Auiiaugiichkeit gegen den Päpstlichen Stuhl licuchelu, die ihm in

der WirkUehkeit sehr ferne liege.'* Je mehr solche Geacbtttze gegen ihn aufgeführt

werden, desto sicherer scheint ihm der Standpunkt, den er bidier in der Frage eingenommen

hat, nämlich zuwarten, bis mehr Einheit und Klarheit im Vortrage erreicht ist, ohne

die Freiheit zu schmftlem, sich irgend einer Vortragsschule anzuschließen. F. X. H.
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Elne Antwort auf üle Antwort.

In Nr. 7 der Mmim sacra erschien eine Antwort aus der Feder iiicirip*? LaudsnKinnes P. Bonvin
auf einen Artikel, den ich in der amerikunischeu ZnVMkoAti „Church Mu,w vciiiilVtitlichtei, and in

dem ich sein jttnestea Opiu einer eingehenden Kritik unterwarf. Ich versnchte darin aafrichtig,

dem Werke nnd «er Person des Jestiitenpaters gerecht zn werden. Während ich sein Werk, „die

mit musikiilisrlH'ia Kliythmus versehene Aus^rabi^ tlfs vatikanlsclieii litquirm", nach meiner inuersteii

Überzengiiug verurteilte, zollte icli Jer uui.sikrilisrlieii Tiichligkeit des P. nonvin, wie sie sich in

der Orgelbegleituni? zum /ü'/u/Voi bekaudete, und seiner reformatorischen Tätitfkeit auf dem Gebiete
der po&ptaonen Kirchenmusik volle Anerkennung. In meinem ablehnenden Urteile stand ich nicht
allein. Fast alle Kritiker der Alten und Neuen Welt verwarfen die Ausgabe. Selbst die ofßzidleii
Rezensenten in den Fliegenden Blättern Nr. 5, (Cäc~-Ver.-Kat. Nr. die Herren Jos. Auer und
Aug. Wiltl)ere;t'r, hatten keine Worte des Lobes daflir. Ich hatte eine Antwort Bonvins erwartet,
aber nicht eine so persönlich Kelialtcne, zumal nicht in einer deutschen Zeitschrift, deren Lesern
mein en^liselier Artikel unKugäuglich ii>t, und die aus Bunvins verkrüppelten und unxusammen-
liängenden Zitaten kein unparteiisches Urteil fällen können. Ich werde mich bemühen, nicht diu

gleichen \\ aft> n zu irobranchen und die leidenschaftlichen Ausfälle Bonvins leidenschaftslos zu erwidern.

Obvvolil iliui die Bezeichnung „Mensurali^t" uicht behaart, werde ich sie dennoch aian terner-

liin ^ebranchen müssen. Erstens kenne ich keiuen anderen eiils[iri'elienden Ausdruck; zweit» ns braucht

ihn ja P. Bonvin selber durchwegs in seiner Replik. Wohl aber protestiere ich gegen die Bezeich-

nrng i^Äqualisten" für die Anhänger der Solesmer Schule. Wir Mhailpten nicht, wie P. Bonvin,
und aach Dr. Haberl in seinem Nachwort za. P. Bonvins Artikel, uns vorwerfen, daß alle Noten im
Choral (gleich lang seien. Nirgendwo In P. Mo«inereau8 neuestem Werke „r.e Nombre Mtmeal
Grcfiorien" timlet man die Lehre von der Gleichwertigkeit albr Nutt-n. Im Gegenteil ist ja ein

großer Teil des Buches der Dehnung gewisser Nuttsu gewidmet. Mau durciibliittere dofh nur eine
rhythmische Ausgabe von Solesmcs und überzeuge sich selber, wie viele Noten als 1 an tr oder gedehnt
angezeichnet sind. Das Wogen und Wiegen und Schwingen auf laugen 2«kOten ist ja gerade das
(Charakteristisch' des Solesmer Gesanges. Der Ausdruck „Aqualisten" ist also nur «n« tdb- vnd
leblose Vogelscheuclie, aufgemacht, um Gimpel vom Lager der Solesmenser wog^tihaltr^n.

Dos Notenbeis]d< !, das ich genau mit jedem Häckcheu und TUpfchen aus Bonvius Requiem
kopiert, und das niclii i« h, sondern er selber eine Vogelscheuche nennt, gibt er in doppelt verlängerten

Nom wieder nnd ruft dann ans: ,Wo ist jetzt P. W's. Vogelscheucuej"' Ich will ja gerne angeben,
daß das Sehreckbild in dieser Gewandung zahmer aussieht, aber tSut es deshalb anders als zuvor?
Man kiinnte ja nuch ein Sclinaderhüpfel mit doppelten Notenwerten schreiben, so daß es frumin und
züchtigli« h wie ein Madngül von Orlando di Lasso ausschauen würde, aber ein ScliDuderhiiijtel blieb's

halt doch.

Was P. Bouviu besonders empört, ist, daU ich in Verbindung mit der Tätigkeit der Mensuralisten
von Protestanten , Luthers Grundsatz und Ketzerei gesprochen haben soll Um Klarheit, in

unsere Keiiitrovers«' zn bringen, will ich die angezogen^ Stelle aus meinem .Artikel in getreuer Über-
setzung zitieren: „Was ist die theoretische, archäologische Basis für alle die.«o Schwankungen in

Bonvins ßhj'thmus (sc. daß er einer einfachen Note in der Vatikaua acht versclüed. iie Werte liei-

Icgt, sie an verschiedenen Stellen als 1/2, 1/4, 'OH, 1/8, 1/16, 1/12 und 1/32 übersetzti? Dom Mocuuereau
folgt in seineu rhythmischen Ausgaben den romanischen und anderen rhythmischen Zeichen, die sich

in den Mannskripteu finden. Welcher rh3'thmischen Autorität folgte Bonvin? Wahrscheinlich wird
er antworten, er folge seiuem eigenen musikalischen Instinkte. Aber habe nicht auch ich, nnd
Herr Hans, und Herr Fritz, haben uicht wir alle d;is gleiche Keclit wi'' Bonvin. nnsern eii^tnen

musikalischen Instinkten /.n folgen? Und wo soll das enden? Sicherlich in der Zerstörnn^r des

r'liorals. Wie Luthers Prinzip von der freien Erforschung der Bibel dieses Buch als (Quelle der

Offenbarung zerstört hat, so wird diese Willkür in der Interpretation des Chorals diesen selber

schließlich vernichten." Jedem logisch denkenden Menschen ist es klar, daß das tertiwn compitrationi»

in meinem Vergleiche nicht der Vorwurf der Ketzerei, sonderu die Willkür der Interpretation iat,

die in beiden Fällen angewendet worden ist. Nicht der Freiheit in der rhyhthmischen Auffassung,
sondern der Willkür will ich wehn-n. Man mul) doch in der Interpretation eines Kunstwerkes der
Jntentiou loigen, wie sie sich im Original des Komponisten oder in den ältesten vorhaiideucu Hand-
schriften kundgibt. Das Beispiel, das Bonvin zur Erhärtung seiner rhythmischen Ungebundenheit
gewählt bat, ist unglücklich gewählt. Beethovens Symphonien werden allerdings von verschiedenen
Dirigenten verschieden anfgeffihrt, aber diese Venehiedenhdt der Auffassung erstreckt sich nur

auf Unwesentliches, Akzidentalcs, auf kleinere dynamische oder rhythmische Schattierungen. In
solchen Nebeusachtu luuü deu Dirigenten Freiheit gelassen werden. Was würde man aber von
einem Dirigenten sagen, der sich unterstehen würd-', .--tatt eines Adagio in Beethov-n das Tempo
Aüegro zn nehmen, oder .Xchtelnoten wie halbe Noten und halbe Noten wie Achtelnoten wieder-

zugeben? Freiheit ist löblich, Willkür verwerflich. Was mich aber in Bonvius Antwort geradezu

erstaunt hat, ist sein freimütiges Bekenntnis, „daß seine ^gutem-Ansgabe keine historisch-kritische

sein wolle, daß es vor allem IcQnstlerische Kücksiehten seien, die ihn geleitet bfttten." Das heißt
1

' b mit andern Worten, daß er in der Bestimminifr der Xotfnwf^rte .seinem rTsönlicbeu musi-
kalischen Euiptinden folgte. Was anders ist das als wa> irli ihm im obigen Zilat^i vorgeworfen
habe? .Mso dies soll das gerühmte, wi>senscliai'tlielie. am di-' Mn<ik der Griechen und ()rieutaleu

gestützte rhythmische System des Mensurolismus sein! l'aituriunt monks! Deu Notentext entlehnt

man der Vaukaolachen Aosgära; basBglieh das Bhythmiu folgt man seinem musikalischeii Empflnden.
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-P. Wädenschwilcr bezweifelt und bftlt es fiir Ironie, wenn im Prosppktns meines Requiem
von Gehorsam dem Heiligen Vater fiesenttber die B«de ist: er kann niclit nmliin, anzooehnient daß
wir Mensnralisten nur henchetn . . . Oleich hysteriselien EnfflSndem erbliekt er allen Enstes das
(rpsp>^ust einer Verschwörang zwisclieii ATfii'^nralisten und Medizäern zum Stnr/f d«^K T.icbHngs-

Wörkts des Heiligren Vaters". Um iiiclit. im Dankl in zn fecliten und den statm qHiiestiünis riclititr zu
bekommen, will ich wieder meint' t-i^t^non Worte zitieren; „Was wirklich ürgiTÜch ist, das ist. der
Ton des Zirkulars, in welcliem das Erscheiueu des Betpneni von B. augeküudigt wurde und iu welchem
nichts als der Gehorsam gegen den Papst nud das Bestreben, die VatikaiisclieiUUgabe zu popularisieren,

für B's. Werk verantwurUich gemacnt werden. Dies tönt vne Ironie, wenn nan die wolilbekannten
Ansiebten des Heiligen Vaten bezüj^Hcb des Chorals in Erwägung zieht Schon beim Kongresse
iu Arezzo im Jahre 1882 war er ein eifrip:*^r Anhänger sowohl des Solesmer Chorals als der Solesnier

Vortragsweise. Seither haben seine (»Ifizii llrn Aktenstücke ntetn neue Beweise von seiner Ht cfoixti'!-

ning l'iir die von Sidesnirs iiUH(;eLMiii-"ene Kflorin f^i'liriii-lit. Ich kann mich nieht zu dem (ilaubeu

briugeu, daU die Männer, die sich jetzt gegen deu ithythmns der alten wie neuen Sciiule von .Solesmes

sriMMBi von Liebe zur Vatikanischen Ausgabe beseelt sind. Wi6 kbnnen sie dns lieben, waa sie

Tenterreii? Siebst ist, daß sie Feinde der Solesmer Ausgabe waren. Ntin ist aber die Solesmer
Ansgabe die GmndlaR« filr die Vatikanische, ja die beiden sind fiist grieleb , wie ein oherflloMieher
\'eru!f ich beider zeigt. Seit der Notentext der Vatikauiscben Ansr^abe nicht mehr zur Zielscheibe
für iit^Vnc Angriffe gemacht werden kann, wenden die Gegner vou Solt sines ihre» Kriegsmf gegeti
den iüiythnuis sowolil der alten wie der neuen Seluilo von Solesmes. ' IHe DirtVrenzen zwisehen den
beiden Schulen siud mehr theoretischer als praktischer Natnr. Auf den \'ortrag halten sin wruig
KinflußV Es sieht ans, wie wenn die früheren Fdnde der Solesmer Bücher eiiion lJund uiii den
Meosnralisten geschlossen hätten. Wie kfinnte man sonst erklären, daß aui einmal (seit ungefähr
einem Jabre) soviele frShere VerfSachter der MedicSa fVr die Sache der Mensnralisten eintreten?
Und wie könnte man sonst erklären, daß dfis alte SteckenpfeTd der medizaischen Schule ~ die
Hervorhebung de» Wnrtakzentes durch eine hnga — in B's. Werk wieder zum Vorschein kommt?
Diese unhaltbare (iewohiiheit schien von den Anhängern der Keirensbnrj^a'r Ausg:abe auffregeben
worden zu sein. Auf einmal taneht sie in B's. Werke wieder auf, dieses Mal mutmaßlich im Namen
der me&suralistiscben TlHuri- ^ I)i> se Bemerkungen hidte Ich aufrecht und fuge hinzu, daß seit

Anfang dieses Jaliree F. Bouvin fast Jeden Monat einen mensnriUistischeu Aufsatz in der Musim
mcra bringt, ohne daß von der Redaktion je ein Zeichen des Widerspruches gegeben wurde; daß
ferner TJonvinn erste raeusuralistische Ausgabe (Mistta Girflcn-innn J) als Vereins^abe des Deutschen
CäciJieuveri in-f - rschion; daßP. Bonvins mensnraHstische Artikel auch in der Oicdiw, OrgüU des Ameri-
kanischen Cacilit'uvereius. veröffentlicht wurden, wiederum ohne ein Wort der Mißbilligung: daß zwei
frühere Vorkätupfer der Aledizäa (Dr. Ilaberl in Mus%m mcra und Kev. H. Tappert in der ameri-
kanischen Caecilia) meines Wissens di(> einzigen waren, die Bonvins Requiem btlohien: daß das
Verlagsbaas Pustet, dem gewiß niemand Fühlung mit den Häuptern der Medizäer absprechen will,

im obengenannten Zlrknlare für die grundliegnnden Prinzipien in der Ronvinschen i24r^utem-.\usgabe

warm eintritt; und endlich, daß ein Rev. A. Cipin :er füiirt sich ein als „ein alter Priester, der
40 Jahre lanj^ sich für die Reform der Kirchenmusik abtjemiilit hat") in der letzten Nummer von
Oiun h MtisU: einen Protest * rhrbt gegen „die schamlosen und tiiricbton Anj^ritVe" auf lionvins Riijuirm,

und daun hinzufügt: „Die luudamentalen Grundsätze, für welche dieser geltdirte Mann (Bonvin) ein-

steht, sind die ausgesprocheneu ürundsütze beider Cäcilienvereine (des Deutscheu und des Ameri-
kanischen)". Eh fJlllt mir nicht ein, die Behanptung dieses offenbar leicht animierten Herrn (Jipin

buchstäblich zu nehmen und alle oder auch nur viele Mitglieder der beiden Cioilienvereine zu
Mensnralisten zu sterniieJn. AhiT ist nach allem diesem die Mutmaßung ungerechtfertigt, daß die

früheren Hauptkänipen der Medizäa auf (.iraud vou gemeinsrimen Sympathien und Apathien eine
Allianz mit den Mensurulisteu geschlossen haben, d. h. mit den letzteren gemeinsame Saclie machen?
Feme sei es von mir, irgend jemandem einen Vorwurf daraus zn machen, daß er das mensuralisriscbe
System für das richtige httlt. Das ist jedennauus eigene Sache. Was ich nicht begreifen kanu, ist,

daß so gesinnte Leute ein Hehl aus ihrer ttberzeugung machen wollen and ea uns Obel nehnuMi,
wenn wir sie offen für das ausgeben, was sie in Wirklichkeit siud.

Mit besonderem Pathos erhebt sich P. Bonviu gegen meinen Vorwurf, daß er durch den Titel

soines Werkes — .fitqidm und IMtra mit musikalischem BhTthmus venehea'' — den rhjrtiunischen
Ausgaben von Solesmes mnsilcalischen Wert abspreche. Wenn -musikalisch* das difforausierende
Merkmal des Bonvinschen Rhythmus ist, so kann doch, nach den Gesetzen der Logik, der entgegen-
gesetzte Rhythmus vou Solesmer nicht auch musikalisch sein. Übrigens stellt der Jesuitenpater fast

im gleichen" Atemzuge die viillitr unbewiesene, beleidigende Behan|>tunfj: aut", daß der Kindruck des

Gesanges der Solesmer Mouche auf ihre Frömmip^keit, klösterliche Gewaudong und die mit dem
Gesänge verbundeneu kirchlichen Zeremonien zurückzufuhren sei. Damit spricht er dodi Uar dem
Gesango der Benediktiner vou Solesmes mnsikalischen Wert ab.

Ferner ist es nicht richtig, daß der -oratyriijiibche nhythmus" (genannt ist der Rhythmus
der Solesmer SchulcJ ans dem Texte hergeleitet werde. Dom Mocquereau leitet seinen Rhythmus
ans der Natur des Rhythmus her; auch nennt er ihn nicht oratoristiso.hen, sondern breien Rhythmus
(Rhuihme librc). Nach ihm <^i\n • s zwd Arien von Rhythmus, den mensurierten, der sich regel-

mttuie im gleichen Metrum oder Takt, entweder zweiteilig oder dreiteilig, bewegt; und den freien

Rbvtnmns, der sich unregelmäßig, bald im zweiteiligen, bald im dreiteiligen Rhythmus bewegt.
Befde Arti ii von Rhythmus tiudeu sich in der Natnr. Kin Heispiel des mensurierfen zweiteiligen

Kb^tbmos ist der Giüg des Menschen, des meusurierteu dreiteiiigen Rhjtbmns der Puhsscblag. Den
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freieu Khythmos finden wir überall am nns her. Wer wollte Icagnen, daß Rhythmus im Wellen-
schlag des Meeres, im Branaeii des Windes, in Raaschen desBächleios ist? Aber ea ist ein freier,
noregelmäßiger Rhythmus. Oer mensarlerte Rhythmas k«tn entweder oratortsdi sein (oratio vhuta^
z. B. die Oden dea Horaz, der Tt xt der litnr{ris( hfn Jlymnfn) oder musikalisch (antike Tanzmusik
uud_ moderne Instrumentalmusik) od-T f^piuischl, oratorisch und ninsikalisch (das moderne Liedi.
(Jleicherweise kann der freie Khythnm-i entweder oratoriscli sein (oratio sohitn. 1!. - i:i ['eriude
Ciceros oder das Exvltet am Cliarsaiiiytaf?) »der musikalisch (z. B. die Melismen, die modti iH- t 'adetua)
oder gemischt (z. B. der grefrorianische Gesang, das moderne Bezitativ). Demgemüß betitelt
Dom Alocqnereaa sein Werk nicht; Le 2lmbr« OraUnra, sondern: Le Nombre Musical Qr^trim.
Durch nichts w8rde die von Dr. Haberl so sehrsewUnsehte Losung der Rhytbmusfrage so bentrdert
und beschleunigt als dnreh eine gnte deutsche Übersetzung des Werkes tob Dom ißcQneieaa und
dnrch ein eingehcudei», unvoreingenommenes Studium desselben.

P. Bonvin rechtfertigt seine rhythmischen Schwankungen mit der Bemerkung: ,,In den ältesten
Nenmenlcodises erblicken wir eine ganze Anzahl Vortragszelchen in Form von Bachstaben. Auf
welcher Sdte licet die größere Wahrscheinlichkeit richtiger Vortragsanffindnug. auf selten des
improvisierenden S-Intrers, oder aufseilen eines mit inusikalisdiem Verständnis überlegenden Heraus-
gebers?" Das ist ja ein plänzeuder Beweis für die Notwendigkeit einer, nicht auf die individuelle
musikalisefie EiiipfiiiiiuMir. son<lern auf die Zeichen in den Neumenkodizes gegründeten riiythmischen
Aufgabe. J:^ ist ganz der nämliche Gedanke, wie ihn Dr. Mathias in einem der 8traüburger Caecüia
entnommenen Zitate am Ende des Bonvinschen Artikels so trefflich ausgeführt. Nur zieht P. Bonvin
dunns eine dem Straßbnrger Doktor femliegende Schlußfolgerang. Während Dr. Mathias die Not-
wendigkeit von rbythmiscnen Zeichen nach Art der Solesmer beweisen will, zitiert P. Bonvin zu-
gunsten seiner Ausgabe in moderner Xotensclirift. Die Buchstaben in den St. Galler Handschriften
sind dreitaclier Natur. Sieben BuchsUbun sind uieludisch, d. h. sie bestimmen die Tonhöhe der
Melodie; vier sind rhythmisch, d.h. sie bestimmen den Rhythmus des (iesan^es; drei beziehen sich
auf difi Dynamik. Die melodischen Zeichen sind dnrch die Einführung der guidonischen Notenschrift
überüiissif^ geworden; die dynamischen Zeichen sind äußerst selten und von geringem Belang, in den
Metzer Handschriften fehlen sie ganz. Die rlivtlnnischen Zeichen aber sind in aJleu Handschriften
überaus häufig und fanden in der guiduaischeu Noieaschrift keinen Platz. Daher die Wichtigkeit
einer rhythmischen Ausgab«! wie der von Snlssmen, die sich au die rhythmischen Zeichen in den
Manoskripten enge anschließt

Znm Sehlnsse mSebte fdi wiedeiliolen, 'was Ich In mefnem Artikel In „CKttnA Mim<f ge-'^agt

habe. Ich anerkenne mit Freuden daß P. Bonvin vieles für die Reform der Kirchpnmtjsik. besonders
in Amerika, (geleistet hat. Aber m ist aneh wahr, daß er durch seine (.'horaiansgaben der vom
Heiligen Vater .'^n beiß er.sclinten riiürairetorni einen bösen Streich versetzt und die von Dr. Haberl
so sehr bedauerte Verwirrung bezüglich der Rhythmnsfrage noch vermehrt hat, und zwar ohne
Anssieht auf t-inc endliche Klärung, da seine Rhythmik nicht anf das solide Fundament einer definitiv

nmgreBcten Theorie gebaut ist, sondern anf dea ewig veränderlichen Ti-eibsand individaellen musi-
kaüsehen Empfindens.

Mt. Angel, Oregon, V. S. A. Dom. Widenschwiler, 0. S. B.

RlckSnBiniDg: aucli eins Raidglosse zu oratorlstlselieii AmprttclieH.

Znnftehst danke ich dem verehrten Leiter dieser Zeitschrift fQr die mir gegebene Gelegenheit
zn •-•iner {rkicbzeiti?: mit den n^nen Anpriffen P. Wädenschwilers erscheinenden Röckänßerung;
dann mijclite ich mein Üedant'rn uus.^iireclien über die Notwendigkeit, in welche die Natur der Sache
mieli versetzt, dt^n Leser mit pt-rsiinliclieu Angelegenheiten in .\nspruch zu nehmen. Ich werde
jedoch traditen, das rein Persönliche auf das l>Iotwendige zu bescuräukeu aud nach Möglichkeit
AllgemeingQlUgeres, Ar die Ühoralkontioverse Bdangreicberes in grBBerem Hafle belsnmisehen.

Ich hatte angefangen, zn den einzelnen Punkten des Wädenschwilrr^rhen Schreibens die

j( \v(>ilic;tj Antwort zu skizzieren; ich merkte aber bald, daß dies zu wtit tührtf und sowohl über
die Wichtigkeit der Angelegeniieit als über das vorausKesctzt werden könnt-nde Interessf dfs fvcscrs

hiuansginge. des^^en Geduld schon durch die Breite der Wädemtchwiierscheu Zuschrift etuigennaßen
anf die Prob) g« stellt ist. Man wolle also aus dem notgedmngeaen übergehen mancher Punkte
nicht anf ein Einverstandeusein mit den betrefifeuden Behanptnneren nnd Beweisversucheu sclilieben.

Meine „verkrüppelten und anzusammenhängenden Zitate" aus seinem Aufsatz, bagt P. W..
erlauben kein unparteiisches Urteil. Vorerst: ich habe in meinem Verteidigungsartikel — wofern mich
ein sweimaligee Dnrchleeea nicht getäusdkt hat — kein einziges eigentliches Zitat aus 1\ W. gebracht,

nnr Inhaltsangaben. P. W. behauptet ohne ni beweiami; ich brauche also den Leser mit dieser

Sache nicht weiter zu behelligmi. Waa meine Lihaltsangaben betriiit, so hat sie P. W. dnrch
Selbstzitate nur bestätigt.

Es wird dann gegen die Bezeichnung ^qualisten" protestiert. Es sei falsch, daß, wie ich

und auch Dr. Haberl sagen, der Lehre Solesmes zufolge alle Noten im Choral gleichlane seien. —
Zunächst weise ich hier, unter anderem, auf die Artflcel Dr. P. Wagners Im Berfdite des Straß-

bure:er ('horalkon^^ressea hin, in denen mit schönem Fettdruck lurvorgehobeu wird, d-T fMioral

^ntus planus, Gesaug im Gleichmaß der Noten" (Seite 45j und dies sei »die historisch einzig
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möeliche Vortragsweise des traditionellen Ciiorals". (Seite 47.) Und Dr. Wagner ist öolosniißt ob-
woui nicht Mocquereaiitisi. Nocli ein paar Aussprürlm ans dem Solcsmer Lager: P. John er, (>. S. B.

in „Neue Schule des ChoralgesauRes" .Seite üi, schreibt: „Der Zeitwert all dieser (d. h, Choral-)
Noten ist au sich frleicli groß." Giulio Bas, der in enger Beziehang steht zu Dom Mocquereao,
schreibt seinerseits iu Jjbfsr die Ausführung des gresorianisohen GeRauKei% Seite 11:^rotx ihrer
äußeren Vencbledenheit . . . haben sie (die Choraliioten) in Wirklichkeit denselben wert" ünd
in dem uutcr Neusolcimer Eiuflnß iTitstauilenfn uud in den Xeasol'*sm<^r rii(»r;ilknrsfu hfnntr.tpn

„Lehrbuch des Choralgesauges vou ikti l^iiKidiktinerinuen von Staubroolv" Ifise ich Seile 3i: „Wir
nnben oben gesagt., daß theoretisch alle Nott.u im i'iioral gleich laug sind."')

Ich kann mich hier bezfiglicb dieses Funkies nicht iu eiue Besprechung des von P.W. erwähnten
Buches Dom Mocouereaos einlassen, anch weiß ich wohl, was P. W. mit seinem Solesmer „Wogen
und Wic^rii viud SchwiutrL'n auf langen Xototi" meint. Was die zu praktischen Zwecken bewerk-
stelligte aber «nhistorische und alitiinittolalti'riiche Ziisammeiizirhuniu: der Slruplun, notne rrpftrusstte PtC.

ZU einer einzigen längeren \ote betrilVt, !so kann man meine Bemerkungen in ^^u>iir,l sann IIKK,

Seite 114 and 115 nachlesen. Diese neugebackenen Läugeu sind zudem zu nnrogelmäliig und dünn
gesftt, Dm als Grandlage eines eigentlichen, geordneten Rhythmus dienen zu können. Die Verdoppe-
inngeii der mora t-ocü am Schlüsse der Sätzo sind mißverstandene ursprilngliche Ritardnndos. Mit
Scbraßlfingen kommt man übrigens bei Herstellaug eines ordentlichen Rhytltmns auch auf keinen
grünen Zweig. Was aber P. \V. liier besonders im Auge haben wird, sind die nnineßliaren,

unbestimmten, unfaßbaren Dehnungen der Neusolesmer Thesis usw. Hierüber sage ich eiüigeb in

dfM seliHii in den Hiindeii der Redaktion liegenden Randglossen IV, und ich werde darauf wohl
uoi h einmal eingebender /nriii kkommen. Hier nur die Bemerkung: solche Imponderabilien k&unen
keineu eigentlichen fihytlimns herstellen, und solche dem klaren Erfassen ausweichende Dehntingen
Andern enensoweinie an der Tatsache dos Solesmer Gleicbwertes der Noten, wie unser tempo rMalo
und der lebendig-agogisch schattierte Vortrag moderucr Musik deu Charakter des genao proportionell
abgemessenen Dauerwertes der Noten dieser Husik zerstört. Auch P. Johner kennt und will diese

Solesme^er J)ehnungeu, üichudtotuweuiger definiert er im obengenannten Werke. Seite 3, den Choral
als einen „in testen Zeitwerteu" sich bewegenden Qesaiig; wdcher Art aber dieser Wert sein soll,

haben wir oben von P. Johner vernommen.

Was dasXotenbeisjjitd i„Dum rcnem") ans meinem if(j(/Mjew» betrifFl.so liat I', W. dasselbe allerdiugü
niclit direkt eine Vogelseheuche genannt, aber es zum Zwecke gebracht, /n dem eine Vogelscheuche,
dient, als abschreckende „illastration meiner radikalen Methode", als ein Beispiel vou „Verzerrung
der Musik"

,
„dessen Rhythmus alle Musik aas dem Gesaug herausnimmt"

,
„für welches jeder ton-

anfebende Mnslker in den Mnsiksentren der Welt, in Benin, Wien, Puis. nnr ein LächeUi der
Veraehtnng haben wttrde". (Siehe „dhtnA Mwbf, IV., Seite a04 nnd a06.) Was meine Wiedergabe
des Notenbeispir!.:) _in doppelt verlängerten Noten" angeht, so möchte man meinen, P. W. habe den
aa Ort und Stell.- klar angegebenen Zweck meints N'ertaiirans nicht verstanden. Die folgenden
die.sbezijL'liclien lienierkungen scheinen mir t'iir die gerechte Beurteilung genauer gra)ihiseher Dar-
stellungen des Ciioralrhyihmus in modernen Noten, d. Ii. in einer die tatisiichlicheu Auslübruugsvor-
sAnge wirklich wiedcrspiegelnden Schreibweise, wichtig genug, um einiges Verweilen bei diesem
Gemnstand za rechtf«rtj|»n. Das bisherige graf^hische Verfahren, aneh in der lledizfta und in der
froher gebrinchllehen modernen Form, bat uns nidit daran gewohnt, den orientalirferenden, d. b. reich
melismatisrhen, in vielen Windungen nnd .Arabesken sich ergehenden Choral so schriftlich dargestellt

zu sehen, wie er wirklich klingt und rhythmisch ausgeführt wird; es hat deshalb far uuser An^e
(unser Ohr ist au die .Sache schon mehr gewohnt) etWiLs J^efremdendes, ihn einmal dergestalt graidiisrh

vorsieh zu haben. Um nun zu zeigen, daß es sich hier sozusagen um eine optische Täuschung handelt^

hatte ich das von P. W. beanstandete „Dum ventris" in der von der Wittscbeu Orgelbegleitung
her gewohnten eraphischea Darstellung wiedergegeben, sofort aber hluzagefögt, daß fürs Ohrlaktiach
gam dasselbe Ergebnis wie bef der Originalform in meinem Op. 90 heranskoromt. Bin yertaschnngs-
kniif war dies uicht.

P. W. sagt dann, ich hätte mich «besonders darüber^ empört gezeigt, daß er in Verbindung
mit der Tätigkeit der Meusaralisten von dProtestaDten, Lnthers vntn£ats und Ketzerei gesprochen
habe. Vorerst: der .iusdruck „besonders darüber" ist nicht richtig, wie man sich bei Durcnlesnng der
betreifendeu Stelle in Musica aacra, Seite >sl (in der Mitte) übei-zeu^en kann. Nicht besonders diese

Zusammenstellung mit Protestanten etc.. sonch'rn all die von mir im selben Atemzug aufgezählten
Verdächtigungen veraulaßtou mich zu dem Satze: „Und all dieses Zetergesclirci gelegentlich einer

reinen Kunstfrage, in Sachen einer ein&ehen rhythmischen Interpretation!** P. W. sitiert sich dann

') Eine Kemerkuug: Wer Neues behauptet, dem liegt logisch die l'iliclit ob, zu beweisen, andern-

falls braucht seine Behauptung nit ht hi rm ksiehtigt zu werden. Wo aber in aller Welt haben die Oratoristcn

den Oleicbwert der Noten des alten Chorals adis zu Recht bestehend bewiesen t* Es scluieb mir denn
auch nettUeh ein Husiker: „Bebanptnngcn, stets Bebauptangen, welche nus ihrem voranwesetsten Prinzip

flieficn: dem angeblirhen Gleichmaß der Noten. Möchten doch die .üiualistcn einnuu dicseH Prinzip

beweisen und sich nicht damit begnügen, dasselbe als Postulat hinzustellen, das sich der Beweisfüh-
rung entzieht, auf dem aber doch der ganze wisscnsi huftlicln üaii ruht. l)ie Mcnsuralisten begnügen
«ich nicht mit eiocm derartigen Grund: dieselben bowciscn niittclat Zeugnisse und Tatsachen eine
Waiirheii, aie eben eme ganz Ustoiisch« ist HSchten Ihre Oegner vcaTgstens Tersncben, dasselb«

zu tun."
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HS VI
selbst. Um vollständig zn sein, hatte er gut darau getan, auch folgende in der Sache nicht unwichtige
Stelle am Aufaug seines Artikels, die sogleich deu Tou zum Ganzen angibt, zu zitieren: „Die
Mensorallsten, diese Protestauteii aoter deu Chbralisten". Das tertium compamtimis ist aveli mir
uidit eolgangeu, noch hab»> ich angenommen, P. W. habr mich und die übri^pn ^r<'nsnraUsten wirk-
lieh {& religiös- dogmatischem Sinne Protestanten genannt; aber wenig pausnud und weuig taktvoll
fand und finde ich allerdings die ZusammeiutellnDg doch, nnial den vltfen Priestern ana Orden»*
IcntOD unter den Meusuralititeu gegenüber.

Im dieabey.Hglichen Selbstzitat sagt P. W., Don Moojnerenn folge in seines rhythmiseheu
Ausgaben den Komanusbuchstabpn niipl Z» iclicii. - Einige nette Beispiele dieser angeblichen
I)oknmententre«e habe icli in mtiiuMi h'andjrioiüeii III cliarakterisiert. Im Solesmer Lager selbst
ist man die.sbo/.iii^licli zniii (^-mlirii Teil nicht so leicht beiVifdii^t wie V. W. .M;ui lese nur die
Scharfe Vemrieiluug des Moeqaereau>cben Vi rfalirens seitens eines der Hauptsolesmisteu, A. Gastoue,
in ..La Tribüne de St. Gennin'. U»08, Nf. 11. ebeafalls die entschiedene, wenn anch mit vielem Zart-
ffefäkl geftnßerte ond wirklidb iatoessante Abweisung seitens Dom Lncien Davids, 0. S. ß., des
bekretftrs DomPotliiers in „Sevue de dkmt greq. v:m, Nr. 5 und 6 (Artikel: ,.Le» signea rythmiques}.
Man vergleiche zudem Dr. Was:r.fr in „OrtKor. KiiuJschau^ löOS, Nr. 12 und 1909, Nr. 1. Die
Herren im Solesmer Lager sind durchaus nicht uur in nebeusächlicheu und fär die Praxis
nelauglosen rhythmischen Dingen nneioig, wie P. W. meint.

Wie schlimm stHit es aber mit dem Verhalten dev Solesiniston. wnin man den Satz pfplfon

lassen will, den P. W. sogleich beifügt — und recht vt rstandtu nud mit d< u alUMifails nötig sein
kötinriiden Eiiisdiriuikangen muü man ihn peltm lassen : ..Man muß, schreibt 1'. W., in der
Interpretation eines Kunstwerkes der Intention folgen, wie sie sich im Original des Komponisten
oder in den ältesten vorhandenen Handschriften kundgibt". Was die in den alten ChoraJkodizes
sich kandgebende wesentlicbe Jntentioo der Komponisten ist, darüber haben uns die gregorianischea
Antoren des Mittelalters Itetoen vernünftigen Zweifel gelassen; sie sagen es klar: ihre Noten sind
Längen und Kürzon von genan ahgenifsst-niT und proportionfllpr Danr-r, so dal) man dabt i 'ai«^ boi
den Längen und ivüiiicn der altklassischrn Poesie taktiereu kaiiu. Die Zeichen für diese Dauer-
werte, Zeichen, welche die>e Autnren uns mitteilen und erklären, sind zu „hundorten und tansetiden"
iu den ältesten iiandschrifteu euthalten. Uud was tut Solesmesj* £s ignoriert «ie in ihrem Wesen
und Prinaip.

P. W. wirft mir nun bezüglich meiner rhythmisdun Bearbeitungen Willkür und einfaches
Hefolgen persönlichen musikalischen Empfindens vor. Hat er wirklich die rhythmische« Xenmen-
zeichen mit ini iii- r Hearbeitung verglicneu? Ich zweitle sehr. Wie kiiiinte "er es anch nur, da
ihm die Nennieuspraclio, weil er sich ihr gegenüber verschließt, nichts von ihren proportionelleu
Längen und Kürzen zu erzählen vermag? Er behauptet ftbrigenB anch nicht, es getan sa halmi.
Wie kann er aber dann mich von diesem Standpunkt ans sacngemäß beurteilen? Aber es erstaunt
ihn ja gerttd^zn mein freiraiiiigee Bekenntnis, daß ich kt^ine historisch-kritische Ausgabe beab-
.sichti!j;e und daß mir vor allem künstb-i iselie Riick^iihten als Richtschnur dienen. Nun. wer die
Eleury-Büuviiische .Schrift „Über Choralrhythnius" {1^7} und die Artikel in Musica saim von 19üS
an einigermaßen aufmerksam verfolgt hat, wird dieses Stanntn nicht niitenintinden. Da liier eine
praktische und nicht unwichtige Frage im Spiele ist, erlaube mau mir, auf die Sache etwas einzn-
geheil. Ich schrieb z. Ii. in Muaicasaaa IMCÖ, Seite 117, — und es war dies nicht das erste Mal: —
nDer musikalische Rhvthmus kann dem Choral in zweifacher Weise wiedergegeben werden: in

arehftologisch-bistorischen Ausgaben; ... in diesen müßte der ursprüngliche Rhythmns so genau
wie ni»i;lich wiedergegeben worden, oli er für die Praxis sich brauchbar erweist oder nicht; . . .

liann in Ausgaben, die für die l'raxis be.stimmt sind. In denselben braucht vcim erkennbar
u rs pr Ii n;;] i c heu Rhythmus nur das Praktische. Geschmackvolle, Ast he t isc h Wertvolle
beibehalten zu werden, nsw/ Die erstere Art uod Ähnliciies überlasse ich dem P. Dechevrena,
der schon manches derartige herausgegeben hat Ich hslra mich für die zweite Art entschieden.
Da doch einmal ganz neu anffrehant werden «oll, so richte man sich, dachte ich mir, gleich so
ein, daß es unserer im Verlant der Jaluhunderfe an Erfahrung und Geschmack erstarkten Einsicht
etitsprichf . wi niirsteiis insoweit das Wesentliche im Rhythmus der überkommenen Gesänge bleibt
tuid (Ii.- l'ittitt eü güötattet. ich bin nämlich, auf Grund der Ergebnisse der Neumenentziffemngeri,
d- r [ berzeugnng. daß, wie in der fehlerhaften Textbehandlung,') so auch im Rhythmus unsere
mittelalterlichen Zunftgenossen einem geläuterten Geschmack nicht, wie es au wünschen wäre,
Genäge geleistet haben, und daß hier desbiUb die verbessernde Hand mit Erfolg angelet werden
kann. Aber dann die Subjektivität! Nun ja, jede Kompo^tiou — auch bei unseren gregorianischen
Kollegen des Mittelalters war dies der Fall -' Huigt mit subjektivem Kniptinden nnd SchaflTen an
und vendijrktivii'rr si( h dann. Wi-nn diese Subjektivität die eines ^-uten. historisch-wis-en.scliaftlicli

gebildeten, kirchlich emptindenden Musikers ist, dann entsteht etwas Gutes und Kirchliches, das,
wie es ja bei modernen Schöpfungen ane.h geschieht, von vielen, ja selbst von allen angenommen
werden kann, oder doch durch die feilende Hand der Praxis und der Zeit nach uud nach eudgültig
vervollkommnet werden kBnntei Auch Dom Potfaier hat ja ein ganzes GesangstSck, nnd vielleicht

deren mehrere, für die vatikanische \it-gabe selbst komponiert. Ich meine die Communw „Hacrrdat

tnagntu^'. (Siehe den Artikel vou G. Das in „lUmetpia gregoriana" 191)9 S. 313, Fußnote). Das Sub-

') In Ikaudfflr.sseii IV wird man unter anderen ningfrn eine .-VoTiahl Dokumente finden, welche die
wenig crbaulivhc Anschauung über 'i'extbeliaudluug im .Mittelalter vor Augen stellen.
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jektive ist alao darcbaaa nicht immer etwas so Unaonehmbares und Uugeheuerliches, wie P. VV. zu
mdnen seheiiit.

Audi Herr J. Auer, di n, zugleich mit Herrn A. Wiltber^i r , P. \V. t^.>Ie^*•lltlich erwäbnt,
roucbt im Cäcili«?nvereinskatalüge leider die Bemerkung, es sei in meiiier /i'«:<^uiV>« l^liythmisiening

zuviel nach subjektiver Auffassung Gestaltetes. leb gestebe hier, daß die ziemlich kiilile Aiilualiuu'

meiner if«9iiti;m-HearbeitaDg seitens de^ einen und die beinfilif ;iblebneude Haltaii^r <les andern micli

sehr überroHcbt und enttSnsefat baben. Bin ich doch der L b>'i-7.eugnug, dad d> r Rliytlimns mefaes
Op. 90 im großen ganzen derjenige ist, den ich faktisch jahrelang in den Kirchen Europas und
Amerikas gehört hsibe; und in der Hefming, der von beiden Musikern walirsclieinlich gutgeheißene
Vortrag der Clioralclinre, welchen sie bislu r gelausdit und die sie vielleicht dirigiert haben, könne
mit dem vou mir erehörtHii kaum verschieden jjeweson sein, hatte ich, wenn vielleicht auch nicht

bezüglich aller Eiuzellit iten .') so doch im ^vinzeii ein freudiges Entgegenkommen erwartet Anl-

P. \V., uud ich hoffe noch immer auf ilire »Bekehrung", wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf;

wahrend ich sehr furchte, P. W. gehöre, mit so vielen anderen Aqaalisten, auf musikalischeni <iel<irt zu
den Honrbonen, von denen es heißt, sie nStten, trotz all der den Ereignissen innewohnenden I)ele!inu)x,

)iolitiseh „nichts gelernt und nidits verlernt". Man staunt in der Taf d;ts Staunen mm auf
iiieiiier Seite — wie un den Oratoristen al! die klaren Argumente und hisiorisrlieu Tatsacheu, die

P. Dechevrens vorgelebt hat, \virkmit;slos abprallen konnten.') Die Oratori^ten haben jahrelang

P. Dechevrens einfach iguoriert, und jetzt, wenn überhaupt etwas geschieht, wird nur so obenhin
betrachtet und mit Vorliebe neben der Sache, neben dem springenden Punkt argumentiert; während
auf selten der Mensnralisten die Gründe der Oratoristen seit langer Zeit (vou Dechevrens, Giet-

uiauu n. a.) f^enau uud eingehend jjTppröft und besprochen worden sind. Wollten unsere Gegner
diisselbe bezuglich unserer Arf,annenie tun, man würde nach und na< h sidi verständigen. Liiuft

man dabei auch Gefahr, liebgewonnene Ansichten drangebeu zu mli&scu, was schadet es? Nor die

Wahrhdt erUSet, und die Knnsfc kann dabei gewinnen.

Nun zur famosen Verschwörung, die da angezettelt sein soll von den Medizäern, dem r;i( ilii n-

vereln uud Honvin Co.! V. W. ist weit entfernt, .si(-li wehren di s .\utti.srhens der Fabi l zu ent-

schuldigen, er nimmt vielnielir die Cielejj^ciiliiit walir, iilinlich den l'riilieren Anfeindungen des
Dentschcn Cücilieuvereius uud Dr. Haberis in seinen Kciaeeindrücken („Church Mmic" III., heito W,
91, 149 u. folg.) nochmals seine gelegentlich meines Of. 90 vorgebrachten, dieselbe Person und den-
selben Verein zur Zielscheibe nennenden Verd&chtigangen gerade in einer der Vereinszeitachriften
oMi giato breitaratreten. Nicht nur wiederholt er, sieh selbst zitietend, die ganze rein ans der Lnft
gegriffene Anklage und erklärt, sie aufrecht halten zu wollen, sondern er surht, das eiirenartige

Ergebnis seiner Detektivenarheit durch neue von überallher zusammensretrairene Indizienbeweise (?)

etwaigen sensationslus* ;i I j :
> rn f^iaublicher erscheinen zu la.^sen. Er zieht nun audi noch den

amerikiiuiscben Cäcilieuvereiu mittels dessen literarischen Organs ins Komplott hinein usw. Ich
fühle mich vou den Insinuationen angewidert and mag duflher kein weiteres Wort verlieren. Will

sich P. W. noeh weiterbin an eingebildeten Versehwömngigeschichten etgötaen, lo sei es ihm nicht
benommen. Übrigens hfilt der Leiter dieser Zeitsehnn als Genereljaltecs des GHdlienvennns
P. W's. Verdächtigungen der Mlüie einer Abfertigung wert — an seiner Stelle gidten sie mir nicht
so viel — so wird er iiichi ermaugelu, die rechte Autwort zu geben.

P. W. leugnet dann die Richtigkeit meiner Bemerkung, daß der sogenannte oratorische
Rhythmus, seinen Erfindern zufolge, sich vom Texte herleitet. Nun, auf die Richtigkeit meiner
Aussage deutet doch schon die von den Oratoristen für ihr rhythmisches I*rodnkt bekanntlich
gewählte Bezeichnung: Khi/ihme oraloin . oratorischer Rhvthmns. ich gebe gern zu, daß Dom Moc-
qoereau, wenn auch mit sich «elhst in \Vidt repruoli*) una in seinen Zwei - und Dreiteiligkeiten nur
Karikierend, sich nach und nach ein« ui s» Ibständigen musikalischen Rhythmus genähert hat; er hat
sich aber dadurch die lüßbilliguug im eigenen Lager zugezogen. Man liann sich davon übensengeni

') Ich möchte hier die Bemerkung machen, daß manche Einzelheit anders rhythmisiert werden
kSn&te, weao es nur erlaubt wäre, kleine Änderungen vorzunehmen, besonders mancherorts die Tcxt-

sUben ein wenig an venchlebeo. Wie die Umstände jetxt stehen, ist man öfters gezwungen, nicht nur
andere Dauerwerte an verwenden, als es die rh^hmiscben Zeichen angeben, sondern auch anders als

man es vom rein musikatiscben Standpunkt ans wfloachte, nur damit der natArlichcn Testdcklamatiun
niebt au erolie Gewalt ant^efun wurde.

*) Linter den oratorisüijcheu Uelebrttu i.si wohl Dr. Wagner derjenige, der vom historisch liiuli-

tigen, und von den durch die Mensuralistcn hervorgehobenen Tatsachen am meisten annimmt.
') £s trifft flieh, daß gerade nach Fertigstellung des Manuskriptca des vorliegenden Artikels mir

der ans Tournai bestellte, von Dom Slocquercau 1894 beraufgegebeoe Iv. Baad d^ , PaKo(frnphie mimcale"
zukommt. Ich schlage das Buch auf, und siehe da, das erste, was mir unter die Aiic< u kommt, ist

folgende (hier Übersetzte) Stelle: „Erinnern wir vorerst an das Grundprinzip iltr gregorianischen
i'heorie: die N otcngruppen, wie die einzeln stehenden Töne, sind schlicßlicii nur eine
miisikHliächc Materie, fähig den Rhythmus zu erhalten. Diesen Rhythmus erhalten sie vom
Text^*. Ich kann gegenwartig nicht den Zusammenhang studieren; man wird aber gestehen, daß d:is

Ziut, falls die Sprache nicht da ist, um die Uedaaken an verbergen, nicht sugunsten der bezüglich
Dom Mocqucrenus von P. W. gemachten BehMptoag an lauten ecMint. leb hatte oben wobl recht» nie

ich von den WideisprQcbea Dom Moequereana sjorneb.
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wenn man z. h. die obeu vou mir angefährteu Artikel A. GaatOQ^, Dom L. Davids and
Dr. Wagjjers liest.

Wenn P. W. im eigenen Lager Beecbeid weiß, kennt er doch ancli die Lehrf u 1'. Birkles in

„KatecbiBmOB des ClioralgesanRes". Meine Randglossen IV teilen daraus Sftfz»- mit. wit' dio folgtiidfu
(ans der engüsclicii Ausgabe liifr riickübcnsetzten): „Der Text beherrsclit :ü\v<. die ir;u\7.<i Melodie",
„die Melodien besitzen aas sich »eibst die Form der zwei- oder dreitdligeo Gruppierungen
uiclit, sondern erhalten dieselbe vom Text". Und lebrt nicbt der bekannte französische
Oratorist Pierre Anbry, im Choral sei .das einzige rby thiuaserzengeude Prinzip des Vor-
traj^s der Wortakzent"? Und Dom Pothier seibat, den P. W. doch ge«dß als guten, echten Om-
toristen, ja als den eigentlichen Beeründer der Oratoristenschnle anerkwnncn wird, hat noch nenlicli

in der ,.tUvHe du ehant grrgorien" Nr. 6, Seite 186, folgende charakteristisclie Stelle g-efplirieben, di«
ich für die deutschen Leser aus dem Fraiizö.sisclien ültersetze und großenteils wiederjjel i

: J:i den
zw»;i Artta von Rezitationen, und ebenfalls iu den eigentlichen Gesängen, die für je eine ^Silbe eine
Note bieten, besteht das ganze Geheimnis des Khjthmns in der j^uten Akzentaatioa
und Phrasierang des Textes. Und was geschiebt, wena die stfirker entwickelte Melodie die
SHbeit mit nefaTercii Noten beladet nnd von Zeit zn Zelt nach Belieben auf einer einktgen Sübe
eine gröi^erp oder geringere Reihe von Nenmen sich ausbreiten I.'inf? . . . Auch hier ist die
Rhyf h III usart . . . diejenige der Rede. So entlehut also die Melodie iu den syllubischcJi
Steli>ii deui Texte, und zwar einzijf dem Texte ihre Akzentuation und Phra^iernng'. In den
nütcureicliereu öceUeu, wenn diuso Noten au( einer Silbe nur eine Gruppe bilden, oder böchatens
zwei, so fahren auch hier die Wörter fort, durch ihre eigene Grnppieraug nnd Akxen-
toatiou die rhytkmiacbe Bewegung, die Akzeutuiernng nnd Phrasierong aea Gesanges
zn bedingen. Was die nenmatlscnen Stellen angeht, so ahmt hier die Ornppiemng der Nennen
derjenigen der Wörter nach und er^ietzt sie. Von Anfautc lu's Fnde des Stih kes nleibt der Rhythmus
entweder gt-rade derjenige d«T liede, oder «ta Khythmus. der dem reduerischuu ähnlich ist". Untl
.Seite 184 liat Hitui l'othiei versichert: „Was mau b' im Choral nie aus den Angen verlieren soll,

worauf man l irht k besrehen kann, ist das intime Verhähuis, das zwischen dem Text
nnd der Melodie existiert, mag sieh letztere auch noch 80 sehr entfalten". Die Hervor-
hebung der Schlußworte iat vou Dom Pothier selbst äooderbarl — es sei dies nebenbei bemerkt —
ateo, beatinnoider textlicher Einflnß auch bei der so oft vorkommenden 10, 20 Ms £8 Noten jEttMenden
Belaston«: einer einzigen Wort.silbpl Und bei dieser angeblichen engen Abhängigkeit vom Texte
doch wieder die bekannte Miüliandluu!,' dieses selbig^en Textes und seiner Wortakzente in den soles-

niatischen, uumentlich französichen Choralrhythmisierangen!

P. W. schreibt am Schlosse, ich habe ndurch meine Choralaosgabeu der vom Heiligen Vater
80 beiß ersehnten Choralreform einen bOsen Streich versetzt**. Er erlaube mir demgegenSbnr zu
erklilren, daü ich mir niclu nur einer entgegengesetzten Absicht bewußt bin, sondern die Überzeugung
hübe, mein Sclierüein beigetragen zu haben nnd noch beitragen zu .sollen zur Klärung der Cboral-
frago nnd zur Wiexlercrhebung des liturgischen Gesanges auf dasjenige musikalische Nivean, von
dem der I^hythmnsverluiit im It>. .lahrlinndcrt ihn herabsteigen lieU.

Kanisius-Kolleg, Buifalo N. Y. Ludwig Bonvin, S. J.

Druck von Friedrich Pnstet in Regeoaba^.
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MUSIGA SACRäT
0«gTtad«t TOB Dr. FraBi X»T«r Witt (f 1888).

MonatSGbrift fili itebanj und Förderung der Utbol. KiictaasilL.

HenwMgvfoben tob D». Frftfts Xtvat Haberl, DinolktOT der KiiolMuiDiikMluiIe In Bagenbnrg.

Nene Folge XXL, als Fortsebuiig xxxxii. Jahrgang. Hit 12 MusikbeilageiL

Di* „if'ttifa Kura" wirH »m \, ii'iicn M innr» nij»f^'i"'l><'«
, j«<ie ilcr IS Nummern umlädt 12 tieilfiii Test. Die 11t Macik-

Mtagen wiirijfn i:i : ^ . i i h i I : i Ai emeotprei* äf!* .luhri^ni;! 1909 betrÜKt 9 Mark; Kirizplnunimern «liP0
M !i » j k I-

1
I .i(,-iTi kimti-ri 30 I»i>iiiu(5B. Ijie l$r>t«llDnir kann bei jeder PosUnibüt oder ßuriiliiunllunK erfolK«»-

IabiiiU(ibet»icht: urjanana - I. .Iiis iJrnUer (3); Mdv^rhntTer , P. I-sMor; Dir. Fr. Xav. MBtliSa.<i: A. Jos. Monar (.V;

E. U..iiuiHi; Willi. SvlilK-Miii;; W.'ü. II. I,. Hirkeoii«! • Hir fi i.l ; J .\. K:y-i>ll; K. Si-.rßei»; J. H.im; H K(.-:ii ; i'.i Wiek;
8. K.irg- Ellert. III. Nene iirpi\ tn Meltiui. iSi-hli:fl folgt.) — Hu n li 1 n « »«mi /. ti n r ,-i t [. r i h t i sc l>i« n .-V ii ß.> r n i- n. Von
P. L. Uonvin, 8. J. — Vom HOcIier- un.i M u > i k »1 i en m»r k t .•: III. K, Pi.m.i II;; Aiy- Wilfl,.i-.i, (,. M iM.uis;

W. KAItler-WaniUrb ; Fr. Sagler; Mai SUnj;»' ; Ythr Vfip«*lT ; Mich. HjUI-i i), Sii;tria K.ais KJets i,»). {tiohluB fulpt.) — Ver-
tu i « ch te Nach ri oh t«n u nd M i 1 1 n i 1 II II ; Cyrill iHVo:.in-<vi>Ts;ii!imliitit: iti I'iNrn, K >'rmo»d, M. J. II. Hpitjen* t ; Koilftktions-

otix und Akonnementaeinladuni;; KrratK zum Artikel KatolKlosaen III. — Anzeigenblatt Nr. Ii mit lakalbUlberuclit von Nr, 11

dM Ci(ili«nv«rein!M>rKans, oowie labaltHverzeicbni« des 48. Bande* Md BeeteUuttol fOr dM dS. Jilii|ftti|r MIO der JAutm »atrm.

Organaria.
I. Orgelkompositionen znm liturgisch kirchlichen Gobranclie: Die Orgel-

stücke von Jos. tiruber sind in ö Heften verteilt, von denen die eimen zwei bereit!« in

Muska tacra Seite 33, resp. 61 empfohlen wordoi sind. Den Schloß bilden Ueft 3
(Dp. 190). Sechs Tranerpräliulien. Heft 4 (Op. 193). Sechs Präludien über die gebräuch-
lichsten Ite missa est. Heft 5 (Op. 192). Sechs feierliche Orgelstücke für besondere
Gelegenheiten.*) Liturgische Bedenken hat Eeferent gegen die sechs Trauerpräludien,

für welche beim Requiem, weder vor BOch nach demselben, eine Verwendung nicht ist; die

liturgische Vorschrift lautet, daß nur zur Stütze des üesangschores die Oi trel als Be<?lei-

tangsinstniment gestattet ist In Heft ö sind besonders das BrautUed aus kich. Wagners
Loheogrin nnd der HoebBtitsmimeh atts Hendobsoliiis „Sommemaehtstraani** zn be-

anstanden, da sie direkt die Erinnerung an durchaus weltliche Eindrücke wachrufen.
Auch die Phantasie über die Österreichische Joseph Haydnsche Kaist;rhynine gehört

nicht znr Liturgie. Bei Orgelproben oder aaßerkirchlichen Konzerten sind jedoch diese

drei von Gruber für die Oi^el wirksam arrangierten Sätate gut za emptialilen.

Nayrhoffer, P. lüldor, Chorregent im Benediktinorstift Seitenstetten. ,.Kein .«stümper-

haftes Pedalspiel mehr!'' Idee einer folgerichtigen, leicht überschaubaren Pedalapplikatur
für OrgeL*) Wohl ist das Hd!tcben grüßtentei^ theoretischer Natur, aber die Kunst
des Pedalspieles, auf das schon bei Beginn des Orgelspieles Aufmerksamkeit und größter
Fleiß beim Abwechseln und Übersetzen der Füße, Gebrauch des Absatzes nnd .\hlr.son

der Füße and in den darauü'olgenden Übungen mit Ober- und Untertasten gelenkt werden
soll, ist so klar und flbersichtlicb entwickelt, daß eine Anwendung des Gelernten auf
klassische Tonwerke und schwierigere Orgelsätze nicht entmutigenden Einfluß habtm wird.

Zur Orgelbegleitung^), welche Dr. Franz lafer Malbias für sämtliche Meßteile

des Commune Sanctorum verfaßt hat, möchte der Unterzeichnete nur einige unmaßgeb-
licbe Bemerkungen machen. Stieb nnd Ausstattnng der 194 Seiten in Quart sind aus-

gezeichnet schön und deutlirh. IMc Erinnerang an Auffiitiningen, welche KefVient in

Beuron, Emaus, Graz, üom« Straßburg usw. nach der Lesart des Vatikanischen Graduale

\ .\ugaburg uDd Wien, Anton BiSbm & Sohn. 1909. Preis: jedes Heft 8 jff.

Ii Auffsburg and Wmd, Anton BObio & Sobo. 180». Piete 1 ^ SO ^
*) OrffOHim comitan» ad Obmunme Samtomm GraiMtii» Bomani quod jtatia E^Ümm VaHmnam

harmoniu omavü Dr. F. X. Mathias, Onnairtn BoelHiae Culiedialii Argentüieniia. B«ranb«rg
Fr. Pnitet. 19Q9. Preith d M '20 ^
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II Qrgalbegleitnng seit Jahren in sich aufgenommen hat, haben ihn mehr und mehr
zur UberzeugunE^ gebracht, daß die Beg-leitung der Orgel die Sänger nicht führen, sondern
nur verwirren kann, daß die reichen und rasch vorzutragenden Melodien wie mit Nebel
und Ranch eiiig«h1IUt eraeheinen und bei dem notwendig meßoiden Vortrag die Harmonie
unklar, unbestimmt und unrein erklingt, auch wenn Meister wie Dr. Mathias, Springer
und r. Molitor an der Orgel sitzen. Für den Vatikanischen Choral also kann auf die

Orgelbegleitung nur zum Vorteil dieses absolut einstimmig erfuinkucu und gedachten
Gesanges verzichtet werden. Was die in diesem Hefte gewAhlte Begleitungsart anlangt,

so föllt der absolute Mangel harmonischer Kadenzen auf, sowie die Auflösung der
Ohoralschrift nicht in gleichiange Noten, sondern abwechselnd in Achtel- und Viertel-

noten mit Dehnungen, die den absohiteii Äqnalistan recht bedenklich erscheinen werden,
aber nach dem Grundsatz beurteilt werden k(tauien: Mache ea ein jeder, wie cr'a fürs
beste und schönste hält.

A. Jos. Monnr» Op. 39. Variationen für Orgel über das Lied: „Freae dich, du
HimmelAöniginI'* Pcds l M 90 ^.')

Op. 40. jUkh^ Tonstück für Orgel fibor das Meiliche JJOOi^a,
Preis 1 ^ 50 4»)

Op. 41. Lauda Sion. Tokkata für Orgel. Piws 8 A*)
Op. 42. Phantasie für Orgel. Preis 2 MJ)

Die Kompositionen dieser 4 Hefte sind teils für mittelmäßige, größtenteils aber
Ar gewandte Orgdtechniker geschrieben. Die Notation ist aof drei Systeme verteilt.

Tempo-, Manual- und Registenveclisel helfen zu gutem Vortrage. Die Publikationen

sind besonders für längere Vorführungen der Orgel bei Prüfungen, Orgelkonzerten und
ihnliehen Yeiaolassnngen sehr erwttnscht

FUno Organo, 68 Festvor- und Nachspiele für die Orgel, gesammelt nnd
herausgegeben von A. Jos. Monar, ist in 3. Auflage erschienen'). Die erste Auflage wurde
in Musica sacra 1898, Seite 122 besprochen und mit Referaten von £. v. Werra und
Karl Walter unter Nr. 9196 im GidUenvereins-Katalog angenommen. Die Tonarten
sind beim Neuabdruck der Platten als Kolumnentitel angegeben. Die Namen der Mit-
arbeiter stehen im Inhaltsverzeichnis.

Fünf kurze nnd leichte Orgelstücke- oder Harmoniumsätzo schrieb fiUsabella

Romano.'') Dieselben sind ernst, ja träumerisch nnd besonden durch den Legatoetil

auch für Harmonium empfehlenswert

Fünf Stücke für Festgottcsdicnst und Konzert von Wilhelm SfhIichÜu;; Op. 25.*)

Die Sätze zeufren von schöner Erlin(lun<r.skraft und halten einheitlich die Motive fest,

ohne nach modulatorischer oder harmonischer Seite in Bizarrerien zu verfallen. Sie

verlangen mittlere Technik und sind größtenteils für Ueno, mit Einschaltungen zarter

Mittelsätze, berechnet

Neunzig Vor - und Zwischenspiele für die Orgel zu den Chorälen Asperges nie,

Vidi aquam, Veni Creator Spiritus und Fauge lingua (bei Erteilung des sakramentalen

Segens), herausgegeben von Augusl Weil,^ Pfarrer zu Hattenheim im Rhfiiigau, Op. 2.

Der Herausgeber der „800 Orgelkonijtusitionen", die in Musica sacra lf>()7, Seite 35,

besprochen und im Cäc-Ver.-Kat unter Nr. 3476 mit Keferaten von Karl Walter und
E. V. Werra anfjgenommen worden sind, hat auch vorliegende „90 kurse Vor- und Nach-
spiele" fiir die genannten Choräle teils selbst verfaßt, teils aus Kompositionen früherer Zeit,

jedoch mit Kürzangen und Veränderungen gesammelt') Die Sätze sind sehr leicht» für

) Bora, AatOB HddelmawB. *) Opi. iSu FaderlMfii, JusflmDaiui. Preis 6 A SO J9^.

') Cinqiie Preludii per Organo od annonio. Turin, Marcello Capra. Pnil 80
*) Münster i. W., Wilhelm .Schlichtioff. Preis 1 ^ 50 ^.

*) RcgcnsbUgi Fr> Puitet. 1910. Preis 1 M 50 ^%

^ Die benütsten Autoren sind: Job. Seb. Bach, .\nt. Cabesoa, Giac. Carisaimi, J. E. Eberliii,

J K. F. Fischer, F. Footana, Oir. Fresoobaldi, J. J. Frobcrper, M. HenneBdorfr, Fr. Koenen, Ort. di Loiio,

Simon Lobet. Iflm. Mitternr, G. P. da Piil- sf rina , M. Pratorius. .1. Qimdfli- L- . Fr H.>l'orday, Fr. SuzianO,

Je. Titeloue, T. L. da Vittoria; der Herausgeber selbst ist mit öb Hummern vcrtrcico.
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das Mal ist 2 und Fnßweöhsel angvgebeD; aacb adhwodie Organisten irardsD sidi

dieser SamDlang mit NatMn bedienen oder durch diesellie sor Weltcitttltniiig ijuegimg
finden.

IL Kompositionen für Kouzerto oder zur Übuug und UuLörhaUung. 1. Aus dem
Verl^ von W. Hansen, Kupenha^t u und Leipzig:

L« Birkeadal'Barfod. Orgelalbom. Preis 3 50 i^. Dasselbe enthalt: a) ein Zhutto von
F. Henddssohn-Bartholdy (Op. 38, Nr. 6); b) desssn TrsocnnwBeb (Op. 68, Nr. 3); c) ein Albnm>
blatt von Edm. Neupprt; d) Uianson-Trute von P. T^chaikowaky; e) ein Audanthio des Heran^^ebers;
0 Ave mnris stdia von Ed. Gri«>f; g) SchlammerUed von Rob. 'Schumanu; h i Odd(is Leichenfeier von
C. E. F. Hornenian; i) ein schwedisches Volkslied; k) die Nokturne aus Op. 37, v! n Fr. Chopin;
1) Miirnonnielodien ans Op. 2b von Christian Sinding. Sämtliche Nummern sind aut drei Systemen
varleilt and fBr die technische Aasbildang strebsamer OrgsnieUii sehr geeifnwt

Joh. Adiiiu Krvifoll, Op. 31. Legende filr Violine und Orgel. Preis 2 M. Der Violinpart

verlangt bedeutend gruüere Techuik als die OrgelsUmme. Der musikaliacb scliöae Satz schließt über
dem variierten Choral: ^Wer nur den lieben Gott liOt waltas^.

Emil Sittrcea, Op. 49. Prdude et F^w» pmr Oifm, Preis 2 JL Des schöne, konsert*
mäßige, iedoeta säiwierle« Werk ist dem beranrnten Fnmsoeea Ataat. Ovllmaat gewidmet and vir*
laagt wonl gute nnd sauWe Technik, k-doch nicht Virttiositat.

2. Aus dem Verlage von F. E. 0. Leackart in Leipzif?:

Haas Joseph, Op. 25. Suite (.4-dur) für Orgel (ImproviBation, Intermezzo, Capriccio,
Romanze. Paasacii^Iia). Preis 4 .f. Dle.ses großangelegte Werk ist für Ki nz- rtorganisten bestimmt
und verlaiieft eine ilreimaimalifi^e Orj^el und einen dnrchg^bildeten Teciiniker zur Bewältigung der
chromatisch durcligespickten. rhythmisch reichlich ausgestatteten, fiir die Registrierung von f/f
bis PA» von einem Acgaaktea onterstützteu Virtuosen. Sie ist dem Koazertorganisten Otto Borkert
1d Brinn gewidmet

Pnlludium, Chaconne und Doppelfu^e (D-moIl von Hermann Roth. Preis 3 M. Die Vor-
bemerkuußen zum Vortrat? werden dem sich als Konzertist ausbildenden Schfiler dankenswerte
Aufschlüsse für die Auffa.ssun^ und DurclitÜhrung des technisch meist» ! luut anpelepteii , .l^ r

schwierigen Werkes geben. Dasselbe ist Herrn Professor Karl Straube zugeeignet und nur lor
Eonsertaaflllhntiigeo braaeiiW.

Bruno Wiek, Op. L Drei Ton.stiicke flir ITannonium (Orgel). 1. Adoration; 2. Notturno;
3. Improvisation. Preis 1 .»Ä 50 -ij. Die äcliwierigkeiteu dieser 3 Satze sind weder für Haruiouium
noch für Or^el groß zu nennen. Der träumerische Charakter st^-igert sicli durch Chromatik,
Enharmouik m einer Weise, daß es dem Znhörer nnmöglich wird, zn ahnen, was der nächste Takt
bringeo werde. Wenn er hypnotisationsHihig ist, so wud cor lieh genötigt sehen, die Aogen ansn*
maeben, besonders im Alter von 15—20 Jabren.

3. Bei Karl Simon, Berlin:

Sigfrid Karg-Blert: Werke für Orgel. Op. 37, Ib. WtOnOa {D-Aur) aas der IMar-Partita.
Frais \ M ^ J^.

Op. 48b. Nr. L Sanctus (i^-dur) fOr Violine und OrgeL Preis 1 J« 30 ^.
Oj>. 65. Choral-Improvtsatfonen «am Konzert und gottoedlenstUcbeD Gebraache. Phan-

tasien. Präludien, Postludien, syraphonlsche Sfltzo. Trios und Tokkaten für Orgel. Heft 3. Neujahr,
Ostern, verschiedene Festtatre' Preis 'A .u. Op. tjö ist dem großen Orgelkomponisten Alexander
Gnilmant zugeeignet und für den Ufbrauch evangelischer ürt;aniblen be.stimint. Das Sdnclus dt s

Op. 48 (ohne Text) ist ein Ivonzertstnck fttr Violine nud Orgel, die Entrata des Op. 37 umfaßt nur
3 Seiten. Fiir die Eatwfeklnng der Taebnik stad die KomposiHoaen nm Karg-Erart ohne Zweifel
sehr fördernd. F. X. H.

III. Orgeldispositionen und Prüfungen: Metten. Eine neue größere Orgel. —
Eodlicb, endlich nach langem Harren ist sie gekommen, die hier so notwendige nene Orgel, gebaut
on Ignaa Weise, Orgelbananst^t in Piatüiag. Allseits herrschte nnd herrscht darüber gioAe Freude.
Und das mit Recht, denn ansere Stift- nnd Pfarrklrehe bat nnn ein Orgelwerk ersten Hanges,
das man inbezug auf Präzision, Qualitilt nnd Struktur ohne Übertreibung zu den
besten erstklassigen Orgelu rechnen kann. Daniber äußerte sich in fast gluichen Worten
der staatlich auff^estellte ( h g« irevisor Pet. Grie-haeliLr l^ i il»-r am 13. September a. c. vorgenommenen
eingehenden Prüfung. Herr Benetiziat Griesbacher schreibt in seinem äußerst anerkennenswerten
oflBziellen Hericht über das Hesultat seiner Revision, „dieses Quaiitätdwerk ersten Ranges, lasse sich

wohl an Oröße. von keiner anderen aber an Ottte Obercreffen nnd werde Meister W eise toben für
nndenklicbe Zelten."

Nur eine Stimme der Anerkennung nnd des Lobes konnte man von selten hervorragender
Musikkenner nnd Orgelvirtnosen hören, als am IL Oktober ans Anlaß der feierlichen Weihe des
Instrunuuies eine kircheniBBaikaliaclie Produktion stattfand, bei der die Orgel in all Ihrer
Pracht nnd Liebüclikeit aad Anmat and Kraft ganz nnd voll znr Geltung kam, zamal
soldie Meister der Orgel die zahlreteb ersdtfenenen Gäste nnd Uusikfreaode mit ihren herrlichen
Piecen erfreuten und erbauten. I^err Chorregeut Vinz. Geller, Deggendorf spielte a) Orgelsonate
in Z>, Op. 168 von J. Rheinberger; b) Zwei Charakterstücke für Drgel „Ernstes Streben" von
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V. Goller. „Jabel" von Oriesbacher. Hwrlf. Limmer, Metten brachte IC. Springer, Orgel JVwhrfiiiw,
Op. 21, Nr. 1 zum Vortrag. Herr OonMNrfinist J. Benner Jnn^ Reg<>n8bnrg spielte a) Canzme, b) Prae-
twdivm ans I, Oripelraite von J. S«nnnr Jon. Herr J. Ifoosaner, Landau a. J, a) Fuge zn zwei
Tlu'nu'ti iu K moW von J. S. Biicli, h) PiKJtoralP, Op. 25. Nr. 1 von M. Springer, c) Toccata di conrerio
von M. E. d) Sonate in /)-raoll, 1. Satz von J. Rheinhergpr. — Bcziiplich der Orgel nt-lbst

sei bt iiuM-kt: E> ist ein Trani-lationswerk mit reinpneumatischer Zw lIlirlp^^lud»' nacli W'eisf's iH'wiiliitt in,

iiiilM ist t iiitacliem, leicht zufi:»Ufrlicht>m S^.steni und umfaßt 24 klingende, 3 kombinierte Manual- und
• > iiurch Triinslation erewontieue Pedalregister, 7 Hilfsregister nebst automatischer Pedalamschaltong
und als weitere Spieltülffn 1 freie Kombination fUr beide Mannaie, zwei Dmckknöpfe zwiacheo den
beiden Mannalen rar freie Kombination und Cre»centh. 6 dynamiacbe Drackknöpfe unter dem Haupt-
nianuale niit P. M. F. FF. I'l nnd O. wobei letzterer .««.Imtliche DrnckknöptV des Werkes ansli&t,

endlich eine durchgehende Vrmendo-Waizt und eine dieselbe in der Mitte konzentrisch amkrei^endb
Schwelluerkwalze nebst OeMaido- nnd Windatnwdie^tBr. Die DtsponhiMI ilt Mgettde:

Manual I nnd II: 1. Trompete B'; 2. Prinzipal 8': 3. Bourdon 16'; 4. Hnlzgeige 8*; 5. Gambaö';
6. Gemshorn 8'; 7. Gedeckt 8': 8. Qnintatön 8'; 9. Tibia 8'; 10. Kohrtliite 8'; 11. Salicional ö»;

12. Äoline 8'; 13. Vox coelP'i«ti.s 8'; 14. Dolce 4': 15. Traven>flöte 4' : lö. Oktav 4'; 17. Quiutflöte 2«/,';

lä. Terzflöte 1
' ,'; 19. Waldflöte 2'; 2U. Mixtur 2'/,' 4 fach; 21. Kornett 8'; 22. Oboe 8'; 23. Klarinette 8*.

I'fdal: -24. Posanne 16'; 25. Violon 16': 26. 8ubbaß 16'; 27. üktavbaß 8'; 26. Bourdon 16':

29. Quinrbaf^ lu-' ,'; 30. Po^-muw 8'; M. VioloB 8*; 3». Gedncktbifi 8*; 33. OkUvImfi 4'. Ftde Kom-
bination. Automatische Pedalumschaltung.

Hecbantsehe Spielbilfen: Raflkoppel; Melodiekoppel; Pedalkoppel I; Suboktavkoppd II/I;
Superoktavkoppel Uli: Saiioroktavkoppel I: Piauo]ttMlaIabsteller: Tromnete 8'-Absteller ; PosannoÖ'-
AlMtelier; Posaune 16' Abstelleri CV-escendo-Holle; äcUwellwerlut)Uei 2 Zeiger; 8 Dmckknöpfe.

Spieltischeinteilang: SS 2flge fiir firaie Kombination, 98 Tuten (IL Ibnnni); mit den
Biissen 40 Züge für frei» Kombination, 44 Begtotertaiten (L Mannal); IL Kannal: S DraekknBpfe;
1. Manual: Ü Druckknöpfe.

^
Die beiden Hannale nmfimsenjeSßTaBten bii g. DaaTovsehriftamiBig gebantoleiditgfleehmlfte

Pedal erstreckt sich auf 27 Töne bis d, i.st eichenbelegt mit schwärzten Obertasten ; Röbrentraktnr.

Das Pfeifenwerk ist im MittelgebAose derart nntergebracht, d»& sämtliche ßegistar von den
Sohwelijalonsien gedeckt werden. Das iat nnsere nene Orgel I MOge aie lange, lange ihrem Zweck
gans und voll dienen. Ü. L 0. 6. D. P. Viktor Bder, 0. S. £.

(Schluß folgt.)

Randglossen zu oratoristlschen Außeningen.

IV. „Choralmelodie, die Dienerin de« Textea?" — «Der rhytbmiaelie Akxent iat
Dehnung?^ — „Ort tu re in prese» fr rdirionr rnfirana frn In carta straccia?" — ErggSSUngS*

faktuw betreffs der Tradition seit dem 12. Jahrhundert

„Choralmelodie, die Dienerin des Textes?* — Im ersten Jahrgang (1906, Nr. 4) der Zeit-
schrift „Church Music", im Artikt'l: .T'i/o Jirw hooks nn Crtgorian chnnf ftr.", srliiit')) iili gelegentlicil

der von .\. Lemaistre herg^t^stf lltt ii fniilix hen .Ausfjabp von Pater S. Birklt s ^Kutecliisnius des Choral*
gesanges" u. a. fol;rtiiiir !! im t knuircn : „Im Virlanf des Werkes vernehmen wir .Viissprüche wie
folgende: ,Die Melodie (die Verbindung der Motive) ist ganz vom Text beherrscht', ,der Text beherrscht
alles, die ganze Melodie', ,den Akzent, den organisdien Aufbau', die Melodien besitzen aus sich selbst

die Form der swei- oder dreiteiligen Grapnernngen nicht, sondern erhalten dieselbe vom TezL*
,W!r mÜHsen aof^ bestimmteste leugnen, daS sie die orgamsebe Form ans rieh sdbst besttKen*.*)
(Siclif Hirklo-Lomaistro. Seite II, 112, 113 usw.) Aber, muß man sich da unwillkürlich fragen, wie
kann nnit r i^olclien l instaudcn di r Autor diese Gesetze ,.musikalische Gesetze" nennen, wie kann da
di« Rede von „musikalischer Form" sfinV Und wird dann der Gesaugsrliytlnnus noch ein kunst-
gerechter sein, wenn der Prosatext seihst keinen wohlgeordneten Rlivtliniiis besitzt? Und letzteres

kann in der Liturgie um so leichter vnrkoinmen, als viele Texte ihres Gedankeninbaltes halber
ohne besondere liücksicht auf stilistische Vollkommenheiten gewählt und zum Teil nicht immer
t'{)raclilieh frlückliclie lateinische Übersetzungen sind. Sollte da nicht die Musik uadihelfeu, damit
ein mu-^ikalisclies Kunstwerk herauskomme.'' Wie kann sie das aber, wenn sie ans Sioh fiurmloe

und unbestimmt ist und ihren Rhythmus nnd ihre Form allein vom Texte erhält?

Selbst der RhythmnR der mit so zahlreichen Noten verzierten melismatischen Gesinge ist

nnsemi Antor znfol^re, ,voni Texte beherrscht', .allzeitig dem Texte und seinen Akzenten unter-
worteu'. Mau frä-rt sich staunend, wie das wohl möglich ist, da hier so oft die Wortsilben durch
ganz'- M' liniii phrasfii voneinamit r ir> frt iiiit sind. Da vernehmen wir vom .Autur, wie wir uns das
vorzustellen haben: er ninunt mechanisch je die erste Note der Neumengruppeu lieraus und erhält

so syllÄbiselie Mdodien , in welchen fiir Jede Note eine Textsilbe trifft. (Siehe .Seite 13(3, 137 sq.)

Hier en^ea wir den aofbanenden EinflaÜ des Textes! Und wie origineU ist es, die erste Nota

') loh zitiere und übersetze ans der englischen Ausgabe. Dies gilt aneb basAglidi dss gleich sa
erwähnenden Spriagerschen Werkes.
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einer jeden größeren odpr kleinerpii Gmppe einfach als die Hanptnote und QninteflseDZ derselben

anzuBehen nnd einen solchen Melodieruf dann ,deu Grundgedanken" zu nennen! Die dttrren Stoppeln

läßt nachträglich der Verfasser sich zerteilen und wiederaufblühend eine Unzahl Notenranken treiben:

alles auf einem Vokal, also ohne eigeoüictaeo Text; nnd doch soll da der Text beetimmeud ani

RhythmoB and Akzent wirken! Bei OMI «illkfllüeh hergestellten ,GniDdgedanken' ließe sich noch
ebugannaßeii von einer Wecbselwirkwiff zwischen Text und Noten apreenen; aber bei Komplexen
yon 40 nnd mehr Noten kann da etwa die Silbe, die unter der enten Note liegt, auf den rbyth-
niisrlien und musikalischen Anfban von irgend einem Einflüsse sein? Die Frage stellen, heißt sie

zugleich beantworten. Schlftgt man den tJolesmer Liber Gradunliii auf, so tiudet man Silben, nnd
zum Teil akzentloae Silben mit 10 . 25 , 37 , 53 und vielleicht mehr Noten belastet. Der organische

Einfluß des Textes auf die Melodie und nberhanpt der ganze sogenannte oratoriscbe Ebythmos,
aaf den onsw Avtor fintwUireDd binwetat, tat bei dieeem itaA meUntatiMhen QttMagm nb»
PlMatasie."

Ich hatte mir vorgestellt, daß die extremen Anschannngen P. Birkles im oratoristiachen Lager
seither aufgegeben worden seien: Max Springers Werk „Die Kunst der Choralbegleitung" (euj^lische

Anagabe [New Yorkl Seite 52 n. lolg., Seite 206 n. folg.) belehrte mich eines Bessern. Ihm (Seite 55)

habe leb tieb den dmen Artlkdtinl oraageatelltMi Annpraeb entnonuMn.

Bezeichnend für die Anschauung über Verhältnis zwischen Choralmusik nnd Text sind auch
die Worte des bekannten französischen Oratoristeu Pierre Anbry : „Kurzum," so behauptet er, „während
des ganzen Mittelalters, mochte man in der Kirche über Prosa oder über Verse singen, das einzige

rhjthmaaenengrade Prinsip des Vortrages war der Wortakzent." Der Leser wird sich ferner aus
„ntndgloaflen II'* erinnern, wie Dr. Peter Wagner den mittelalterlichen Choral sich za einem
^kontinuierlichen Rezitativ" entwickeln läßt. Ein anderer (B. Proch&zka). der allerdings über den
Zusammenhang von Oratorismus und Aqualismus nicht im klaren zu sein scheint, nnd eine Äußerung,
welche ursprifnglich auf die bekanntlich textentsprechend umgearbeiteten Melodien der Medicfta

gemünzt war, nonmehr auf den Choral ganz allgemein bezieht, schreibt: „Der Rhythmus des

Choralgesanges ftaßt auf der tadellosen DeKlamation des lateinischen Textes^. (Kothe-Prochäzka:
Abrifi der alMMneinenMoflikcMobicbtft, Seite 66). Solche Aussprüche bezüglich der ausschlaggebenden

lanwirknor des TVztes aöf die Mus» im Cboral Uefieo sieb leicht verhundertHilUgen. Für den
Anhänger des sogenannten oratorisclien Rhythmus ist die erwähnte Texteinwirknng eine am dem
angenommenen Prinzip sich ganz natürlich ergebende und a priori feststehende Tatsache.

Wir hatten nbeo in ^Randglossen* III Gelegenheit zn gewahren, wie die Wirklichkeit im
Choral anderen sogenannten gregorianischen Oranasfttsen dnremoa niont entsprickL Prttfen vir
heute wie es sich mit der Ricntigkeit des oben erwähnten AinspnidieB Tflrbllt, da6 nBmIicb „im
traditionellen Choral die Musik die Dienerin des Textes ist". Befragen wir hiernher nowohl die

ältesten Ghoralschriftsteller als die uns erhalteoen Melodien selbst. Das tatsächliche Ergebnis
nimrar UBteraodimif wird daa gerade Oegenteil von der oratoristischen Behauptung sein.

Ich führe, wo immer möglich, die betreffenden Stellen im Urtext nnd chronologisch an.

a) Der heiL Angnstinns, der älteste uns bekannte kirchenmnsikaliecbe Schriftsteller,

(4 JabA.) (Dt MMtka, S. 1. [MlgM 88. ooL 1080)) aohreibt:

,,At vero muBicae ratio, ad quam dimensio

ipia vocum r4itioHabili$ et numeroaitat per-

tinet, iMM «nmI «M «tf eorr^pfafir esl prtKlHaiifiir

wißUba, fKM iOawiVo h» mt teeundum rati-

onem men$urarum »uarum. Nam n eo loco,

ubi dttas longaa ^lUdxu poni daxt, hoc verbum

(fjBKMf*) fttmmri», tifrmam qua» hmri» sif, premm

Die Musik aber, welcher gerade die
gesetzmäßige Abmessung nnd die rhyth-
misclie Bewegung') der Ti'me eigen ist,

kümmert sich nur darum, daß je nach den
Anfordernngen ihrer eigenen Maße diese

oderjene SUbe kurz oder lang vorgetragen werde.
Wenn du also an Jener Stdle, wo cwei lange
Silben stehen sollen, dieses Wort (d. b. ^no".
von dem er soeben gesprochen hatte) setzest, uud

Hntione longam ftsetrie, nihil musica omnino du dessen erste Silbe, welche kurz ist, lang vor-

euceeneet: tempora enim vocum ea pervenere

ad a«r«s, f««« Uli nnm«ro ioHt« fuentni.

QrammatUiM »mi§mjuM tmtnduri, et iüud

le verbum pmere, cujus prima fn/üaba producenda

tü, teeundum majorum, ut dictum etl, auctoritatem.

trägst, so protestiert die Musik keineswegs
dagegen; denn das Ohr vernimmt dann
eben das Zeitmaß, welobes der (musikap
lische) Rhythmus dort erbeisebt Der
Grammatiker allerdings verlangt hier
eine Korrektur und das Setzen eines Wortes
mit langer erster Silbe, wie gesagt, der Aukto-
rit&t der Vorfahren entsprechend, deren SchriAeu
er verwahrt*

,,Diese Stelle des heil. Angnstinn Sj^cht für sich selbst: Die Mnsik, so heißt es, bftt ihrer
Natur gemäß einen eigenen, nicht erst von dem Text herzunehmenden Rhythmus.

b) In der Sammlung von liturgischen Vorschriften und Oberlieferungen der Benediktiner
(7. Jahrh.) JnstitiUa Fainm de modo faaUeHdi et arnftnuft" (Gerbert, I, Seite 6 und TkoDiafla. IV,
Seite 353), lesen nb-.

*) Numerorita», mmun»« Thythmus. Yeigl. unter anderen Mnokald. (Siebe £leniy>Boavin, .über
VSeite 46 und 47.)
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„Omnia t/mortim dfpomtio in finalibti8, medii$

vd ulHnUi, non est secundum aceentum verbi,

»ti ttenndnm mu§icnUm m9l»diam tmi Jbä-
enda, $ieut dkit Priscuinus: ,,3Jusicn non suh-

faeet r€guli$ Donati, neut tue divina teriptura.

vtfv CDRfViwfiiw tn wiHM flCvcmno 0» HMoma,

eammtmUer depontmtur; sin autem, juxta mdodiam
toni cnntus »ive pmlmi terminmtur. Nntn in dt-

fotitime fere omnium tonorum , mwtica in finalibus

tmtmm ptr mdoäiam tubprkml tyHUba» tt meeen-

tua sojihiHtieatt «f hoc maaeime m paalmodia.

JüeogiM n tonaUlw ßnia versttum dtponitur, oportet,

«f MipilH aeeeMfMt infringatmt «o VMäo, v. g. ut

mmi Map iiflabae „Saeeulorum. Amen", ita tex am-
formtntur natiM tarn m «IqMMfMiM pci^fcflmm et tyl-

leAarum."

yln aU«a lOttal- ud Sehfaißkadeoien der
(Psann>)Tftiie riehte nsDileh nicht nach dem
vVortakzent, sondern nach der Melodie
des (Psalm-) Tones, weil, wie Priaeiaii sagt, die
Musik uicht den Regeln des Donatas
(Grammaiikera) unterworfen ist, ebeusowe*
nig al» die Heilige Schrift. Stimmen aber die
Akzente des WorM and der MelmUe ttbereiJi, ao
mOgen de aUerdlngs zosnnaHni beobaditet wer-
den ; wenn nicht, so schließe man das Ges.ing-
stiick oder den i'salm der Melodie eiitHprcchend

ab. In bfinaho allen Psalmtöneu unterdrückt
nämlich der Melodie wegen bei den Kadenzen
der Verse die Musik inanche Silbe nod setzt
sich aber die (Tezt>)Akaente hinweg, und
dies gans besonders fan Psalmengesang. Es Ist

also in den Schlußkadenzeu recht oft notwendia:,

die Textakzuute zu vprnachlässij^en ; so z. B. ent-

hält das „Srt<CM/o>-uwi Amen" sechs Silben ; sie müssSia
geoaa sechs Noten der Melodie entsprechen/

«ndAneb diese Stelle läßt woU an Klarinlt Ar xmm Sadie »Mili st «Hunte
erklärt manches im Choral: MuBiea sophiaticat aeetnt*», die KwUt Mist sioh tRMT die
akzente hinweg etc.; non aubjaeet reguiit Donati.

Es sei nebenbei bemerkt, daß die mittelalterlichen Choralscbriftsteller sehr selten die Bede
auf den Wortakaent bringen; ') dies spricht schon nicht zngiinaten der oratoristiaehen Theene dw
riiythnnsbildraden Täti^eft dleaes Akientee; die wenigen SteUen aber, die den Tntaksent erwibnea,
Idd dieser Theorie positiv ungttnsti^.

c) Bei einem Autor des 9. Jahrhunderts, dem Mönche Aurelian von R6om6, ist zu lesen,

daA die Hynnentexte der lateinischen Akzentpoesie (damals die „rfaythmische" genannt im Qe^n-
lata nr altUassiaebeD ,metrischen'*) den» Rhythmus der MelodU ndehgebildat werden: «Die
midsteD Hymnen gehSren dieser Diebtnnirsart an, sagt er, so s. B. der Ilymnns „O Best atternt,
Dominr, rrrtm rrtfifor omrtium" . dfr nach dem Mn.stfr des jambischen Metrums gebaut ist, nicht
indem man die meli ischeii Fuß« beriicksichtigt, sondern iudem mau die Worte_ dem Rhyth-
mns der Melodie naclibildet". Also nicht umgekeh
in Dechevrens „Etüde» de täenu muaieeUei", II, Sfite 5i.)

IV
unytu-
»attiart

d) Im Kap. 15 dee Mlerologns ron Onldo Ton Areaso (1. Hfllfte des 11. Jahib.) stoBea
wir anf folgende mprkwürdip:e Stelle:

„Item Ht in unum terminentur parte» et di-

mummum atqne vfthorum; tue fcnor

longus in quibutdam brei-ibua ttßdki», aut Inrvri» m
hngia »it, quin ahaonitatem poHtf q*o4 <aM««
raro opu» erit curare."

.In den Satzteilen und Sätzen sollen Text nnd
Mnstk zugleich abschließen. Es soll ferner weder
eine lange Toodaaer auf gewisse knrae Silben,
ntdi eine knne anf lange Silben gesetat werden,
denn dies würde eine nnangenehme Wirkung
haben; übrigens braucht man sich bezüglich
dieaas Punktes nur selten Sorgen macnen."

Oaa MeclHvttrdige hier liegt nicht in der snnrst gemachten Empfehlnng betreffs der wAhUtr
ersündNeben uberelnstimmnag ron Text nnd Musik, ans welchen Bestandteilen ja der Gesang
sich 7,u einem neuen Knnstganzen zusammensetzt, sondern in der von Guido sofort beigefflgten
befremdenden t3emerkung, welche die gemachte Vorschrift gleichsam wieder aufbebt und eine Sorg*
losigkeit in der Textbehandlung bsgOnstigt, welcher die DÜttelalterliehea Chonlkomponistea afdi
leider nur zu oft überließen.

e) Zum Schluß ein nmswefdenlfger Ansgpmeh eines im 13. Jahrhundert lehend^n Schrift*
atellers über das VerhältniR /.wischen Text und Musik im Choral. K Salomonia sehräbt im
91* Kap. seiner „Scientia artia muaicae ' (Gerbert III, Seite 44) folgendes:

mIVibh ri cadtnt mtftr eorripienda ityllnba, quae-

OMifM emt Ulf, mumm: dMitm m$ä «egm etprty-

«egm enni; et ite faneimw in jrfHrAn* hei». Snlio
est qwire facimun: nam littrrn rst ibi loro

»ubjeeti et cnntui gervit, in eo quod cnntus,
et cantus prnedontinatur et decorat dicfio-

nem; et tdeo in cantu dictio eorripienda qmndoqtu
longwn htAet aecentHtn et e csiisiariB minndoque pro-

ducenda brem$ häbet aecuUim, maaame aekntia
ot^anizandi."

FtBt die Nenme mit einer knrz sein sollenden
Silbe zusammen, so muß die Neume beobachtet
werden, welcher Art die Silbe auch sei; und das
findet oft statt Der Grund hiervon ist, daß der
Text dem Gesang unterworfen ist und
ihm gehorcht, eben weil letzterer Gesang
ist; der Gesang beherrscht und ziert daa
Wort Deshalb haben im Oeeang die kunwn
Silben manchmal einen langen Akient nnd um-
gekehrt zuweilen die laugen Silben dnen kurzen
Akzent, ganz besonders in der Organalkunst."

.Der Text ist dem Gesang unterworfen und gehorcht ihm; der Gesang beherrscht das Wort!
Bn sehreiendcrar Widen^ffodi iwiaebeo dfeser mittelnlterUohen Aoaehamng und dem oratotiatfadien

') Biiher stieß ich, irre ich nicht, nur auf die in diesem Artikel au^esihlten
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Anasprncb: ^Die (äonlmelodie Ist die Dienm'n des Teiztes", „der Wottakzent ist das einzige
skytornnserzeageDde Prinzip", däifte nicht leicht m»(;licb sein.

Sehen wir niin so, ob die alten Choralmelodiea sdlMt im. nittalaltaiUehMi AnMfW Bbcr
ihre BescbaffHnbeft in der Tat entsprechen.

Die im Einlange meines Artikels ans einem früheren Aufsatz üb^r P. Birkips „Katechismns"
zitierten Beroerknn^en genügen an und für sich, um es jedem klarzumachen, daß bei den reich
melismatischen Oesftngen, die ja einen sehr großen Teil des Choralschatzes ansmachen, von speziellem
EinUnfi des WortakMotes nnd des Teztea oberhanpi aaf BhytluoiM «ad Bau der Melodie keine Rede
ein kamt. Man gestatte mir jedoch cor Ufiwtratfoii ein kianhdiea BetapM ktacnsetzen , anf das
auch P. Dechevrens schon aufmerksam tremacht hat. Ich gebe es mit der Silbenverteilnne. die der
Kodex 33^ von St. Gallen, der Kodex 121 von Einniedeln und auch die photograpiiische Wiedergabe
in der Fnli-o^rnphU musknie fnitlialten. Die vatikanische Ausgabe läüt zwei Noten ans nnd ver-
bessert die Teztnnterlage. indem sie die 58 Noten, die anf der akzentlosen kurzen Silbe jJm" standen,
CTÖßtenteils der Akzentsilbe „ci" zuteilt und der Silbe „no" nnr mehr 5 Töne UQt. Bailgliek der
SalitabtdiBiigy (Einacbnitte) folge idt der Vatikaaa. In JHUbßj^ dea Tierten AdventaBOUitags aang
man also in Mittelalter wie folgt:

fa-ci-DÖ- - - - - -

ra

Die Akzent.silbe „ci" bleibt im Beispiel, dem oratorischen Prinzip znm Trotz, so gut wie
nnbeaditet; Jat^egfon entfaltet die unbt^tonte, schwache Silbe, merkwUrdif^erweise eiue überspmdelnde
Tatkraft, sie trägt die schwere Bürde von nicht weniger als 58 Noten, die 5 Satzteile bilaen. Naii

wurde die vorletzte Silbe eines Proparozytonons, wie fadnöra, gl6ria, Dömiinu, anch Im Mittelalter
kurz nnd schwach gesprochen, die langgezogenen Notengruppen über „no" können also nicht
entstandeu .sein nuter dem Eiiifliisse dieser schwachen Silbe, aie ja kein Streben nach Breite besitzt.

Und soll diese Silbe etwa auf den musikalischen Satzbau eingewirkt haben, hat sie gar die Ver-
antwortlichkeit für die 5 Satzabschuitte? Vernünftigerweise kann auch eiu Oratorist bei den so
zahlreichen, auf betonten nnd unbetonten Silben gesungenen Melismen des vatikauisekea Oradial-
bnchs dem Text ein derartiges Einwirken auf Melndiebildnnp und -Bau nicht zuerkennen.

Eiu weiterer Blick in das Buch besfäfiet die TatJiache, wie wenig sich die alten Choral-
komponisten um die Silbenbeschaffenheit bekümmert haben. Schlagen wir gleich die ersten .Seiten

anf. Da finden wir z. B. die vorletzte schwache Silbe der folgenden Proparoxytona mit längeren

«der kürzeren Uelismen belastet: (Dom. Ad». I., Offert.): JJomnc, irridoMt; (Dom, Adv, II., Intr.):

(Offert.): kuU^tur, Don^; (Dom. Ai9. HL, Intr.): hmblhnm DoKMnm, (ABett^):

potenttam, faeuu, (Offert): Domtne, (CSomm.): DictU, ventef. Haben da die ChoralkomponiRten die

Aascbaunng betätigt, „der Bhythmos ftuae anf der tadellosen Deklamation des lateinischen Textes?"
Da nnn doch die Oratoristen den Text als rhyhtbmnserzengend fBr die Hnsik ansehen, so

wäre zu erwarten, daß sie wenigstens in ihren eigenen sogenannten Rhythmisieningen, die sie wohl
im Sinne der alten Choralkomponisten einzurichten meinen, eine volle Obereinstimmang zwischen
den Akzenten der Musik nnd deiMA desTaxtei bersteUco. Wie iliTfhnUtanii aber IX Pothler lad
G. Bas Z. B. das Ave maria „ _ ^ +

stäUff Die Zeitschrift

..aurc» kuri&' IL, Nr. 2,

S. 80 bringt folgende zwei
Stellen ans ihren Arbeiten: A - ve ma - ris atel - la Vir - go

Ähnlich bietet der Zweitgenanute, in derselben Z*'it»(-hrift III., Nr. 1, Seite 31, die CuuinuHiir)

Ihm, XXI. potf FmL in nadtatebenden Riiytlinns:

4 ^ Da kommt einem onwiUkficlich die köstliche SzMie
des Stindehena Bedtnmmn in Wagners „tfeister-

singer von Nürnberg" in Erinnerung. Was würde wohl
zn obigen Musterbeispielen Hans Sachs .sageu? Wie
litt wiirde er auch hier „mit dem Hammer auf den

> I kiiu -iäur ruft er tadelnd zu: .Ist euch an der Vt^eis'

ser - vover - Im tu

tiOisten Gericht halten?" Dem singenden

nichts gelegMi? Mich dünkt .sollt' passen 'i'oii und Wort", nnd an den mit

ftstten nant er daher, aaf den Leisten schlagend, nnerbittlicb die FehlerM an:

wie ge - lobt hat

-etc.

ist be-stimnit zum Eh -stand

) Hat auch die Musik einen BigeBrhjtbmH« W mU dosb, «ana sie sieh im Oesaag mit Weitea
verUadet, swisobea ihr und dem Texl and aeiaan Akaanten kein Widanfmeh obwalt«.
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Vom GIeIchiBa6'abKM«h«n sind sich wirklich die RhythmisieningfeD Beckmeesers and Solesmes
znm Verwechseln ähnlich. Allerdings werden dies nur diejenigen Äqualisten empfinden, für welche
„die akzentuierte (iktische) Choralnote dieselbe Bedeutung hat, wie eine auf die fi^te (betonte) Takt-
zeit falleiide Note in der modernen Musik". Bei den anderen OratorLsten mit ihrem intensitAtslosen
Iktus aod ibx«D gleichkarzen Noten treffen wir öbrigens keinen BhjrUunos an. (I^ehe folganden
ArtikelteiL)

Nebenbei eine Bemerkung bezüglich der Art nnd Weise wie Solesmes hier den Hymnus Ave
mnri« «/c/?fl rhythmisch darbietet. Der Hymnus gehört der Akzentpoesie an. Man erinnere sich nan
(vergl. oben c) wie Aurelian von Reonie, mitteilt, der Text dieser Hymnen Hei dem Rhythmns der Melodie
nachgebildet; man kann also ans dem klar vor Anf^n lief^enden Rhythrnns des Textes aof denienigeD
der Melodie zarückschlieUen; der Text des Ave mnri» Stella hat aber zweifellos troäwraen
Bkjthmna, nnd da der Text also rhythmisch eine Nachbildung des Ganges der Melodie ist, so muß
anen letzti»rer troehäische Bewegung za eigen sein. Wie gestalten aber Dom Pothier und ü. Baa
die Melodie? Jambisch, also im möglichsten Widerstreit mit dem Text. Und sie können nach
ihrem Solesmer System hier nnd in anderen derartigen Hymuea konsequenterweise nicht anders
luuideln; ihr System ist also falsch nnd ungregorianiscb.

Betrachten wir in einem Rückblick nochmals die so oft vorkommende Belastang anbetonter
nnd kurzer Silben und nicht weniger di« noch häufigere der Endsilben, temer die dagegen vielfach
stiefmütterliche Behandlung der Akzeiitsiltien und die durch lange Notenwindungen oewirktc Aus-
einanderrenkuiig der Silben de.nselben Wortes mit der natärlichen Folge, daß das Wort als solches
nicht mehr wahrgenommen und verstanden werden kann usw. usw., so können wir im altieo Choral
eine durchgängige Betätigong des oratoristischen Prinzips, welches Melodie und BbytliBllt ans den
Wovtakzent und ftberhanpt aus dem Text erzeogt werden laßt, keineswegs ei^ck«B; Tfelnelir
müssen wir ans bei diesem Anblick mit Dechevrens (Etude de sc. mu.f., Seite 82) sagen: «Der Text
spielt hier eine ziemlich untergeordnete Rolle: ... die Melodie liest einigermaßen aufs Oeratewobl
anf ihrem Wege die Worte des gesungenen Textes auf."

Übrigens, und es freut mich dies zu konstatieren, erheben sich selbst im solesmistiscben lücer
Stimmen gegen die Alischaunng, welche der Melodie im Choral einen Eigenrhytbmas absprldlt. So
anßert sich P. (tregorins Böckeier, 0. S. B. in seinem Artikel: .Betonte leichte Zeit" ((rregorins-

blatt 1909, Nr. 8.): „Sie (die Choralmelodie) emofftngt ihren Rhytlimus vom Texte, hat man ge^ja^rt.

Auch eines unserer alten, erbeingesessenen Schlagwörter, dmen jeder ernste Choralist ein seliges

Ende von Herzen wünscht." In der Tat nimmt man die Mocqiiereausclien zwei- und dreiteiligen
Notengliederungen an. die dem Textrhythmus vielfaush schnar»tracks zuwiderlaufen und nach eigenem
Besept hernateUt werden > so muß man konaeqaenterweise anfb&ren, Oratorist im hier daigeliegtea
Sinne m sän.

P. Böckeier im soeben genannten Artikel aehnlbt fUgOlldtll Stti, dfla Uh snm SWeitMl Gegen-
stand meiner Untersuchung gewählt habe:

«Der rhytbmlsnhe Akzent Ist Dehnnng" (?) — Unter „rhythmischem') Aksent^ Ter-
steht P. Böckeier das, was die gute oder schwere Zeit, das charakteristische der Thesis aasmacht,
das, was den Rhythmus markiert und ihn so aufbauen hilft. Es ist, was die Musiker gewöhnlich
in mehr oder minder geeigneter W^eise metrischen Ak/.ent nennen: nur ersetzt P. Böckeier in dem-
selben den Begriff der Intensität durch den der Dehnung. «Das Wesen dieser Zeit ist,

nadi P. Böckeier, nicht Betonung sondern Dehnung." Es sei dies nicht eine SStgeatHnliehkelt
der gregorianischen Musik, es habe vielmehr auch Geltung in anderer Musik.

P. Böckeier fühlt etwas Richtl|2:es heraus, er ist nur zu einseitig und nicht konsequent genug.
Wurde er nur sagen: „Die gute Zeit kunu auch durch Di hnniig (Llago) Mad iwar gau natni^
gem&ß hervorgehoben werden", so hätte er vollständig recht.

Die gnte Zeit, die Tfaeefs hat die Aufgabe, di^n jeweiligen Beginn der ZeftteneBOffdnvBgeii
anzugeben, deren wohlproportionierte Wechselbeziehungen den Rhythmus zuwege bringen. Dieses
Hervorheben des jeweiligen Beginns einer neuen rhythmischen Gruppe kann nur durch den soge-

') „Rhythmus" („rhythmisch") ist ein Auadruck, der leider in verschiedenen Bedeutungen
gebraudit wird; daher die vielfache Schwerverstiadlicbkeit und Konfusion. Ich notiere Ider einige dlOBer
Bedeutongen: L Bli/thmas besagt im aUgemeittm nad m abäraeto Ordnaag in der Bewegn^ gnuMr:
Ordnung aer Zetttelfe. Die BScnlenehe Avsdmeksweise' ist hieraft einigenimBea verwamlt; 9. Rhyth»
miseh wurde im Mittelalter die Akjsentpoesie genannt im (icgensatz zur altklassischen, metrischen
(quantitierenden) Dichtung. (Siehe die Stelle Aurelians von Reome); 3. }{i/(hme nennt der Fninzosc
(vergl. M. Lussy) vielfach was man auch Phrase, Kolon nennt. RhythniiscLer Akzent int in diesem Sinn
diejenige Betonung, welche die Phrase als solche kenntlich macht; 4. Rhythmus nannten die Lateiner
(z. B. der heilige Augustin) auch eine ZosammeDsetzung von altklassischen Versfüßen, die unbegrenxt
weiteigeflUirt werdm konnte, im Oegensata n den Metm, die eine bestimmte Lihige nnd Fvm uÄteu.
(Hexameter, Pentameter etc.); 5. Rhythmas MeS bei den Alten aaeh aar ünteiaebeldinig Ton der
schaldonisicrten Metrik die freiere lyrische Dichtung z. B. Pindara und der älteren griechiRchcn Poeten.
Letztere, zugleich KonijjoniHten und Dichter, wandten einen eigentlich niusikaliHchen Rhythmus an,

nach welchem sie ihre Verse einrichteten und so einen Rhythmus Bchufcn. den später, als die Gedichte
nicht mehr gesungen wurden, die sogenannten Grammatiker mit den Theorien und Schablonen, die sie

aus dem einbehenn TeOe der lltenn tjilsdMn Poesia atatiahfcrt hatten, aiAt mehr reatlee «lUlfei
koanta.'
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nannten Qnantitftts • oder L%ngeakzeDt bewirkt werden.') Ea ist dies hnkanntlich das nttel» <Us
die alten Grieclien in ihrpr Poosie gebraochten; sie konnten niclit zum Mittel des lutensItätflakzeDta
greifen, denn ihre Spracb» besaß let^eren nicht, ihr Akzent besagte ja nicht eine ^Bere Kraft-
flnßerung, er war oin niplodis.lifr Alszent, ein höherer Sprechton. Dasselbe gilt beim Latein der
Gpbildet*^n in der klus.siichfii Poriodt>. In allen allen Versmaßen mit Ausnahme des Pyrrhichius
und lit's PrüCt'lt'Usmalikus (die nur aus kurzen Silben bestandoii und eigentlich keine sclbstäudiu;

verwendeten T'iiße waren) setzte mau bei der ThesiB stets eine lange Silbe und hob auf diese
Weise den \'ersfuI5 hervwr. Auch jetat lo der Musik befolgt man dasselbe Verfahren, wean man
verschiedenwertipe Xoten verwendet und im schlichten, klaren Rhj'thmas komponiert.

Aber die gute Zeit lillU sich auch auch auf andere Weise lierstellen. Als die ^griechische

und die l:iteinisclie Pocjjie aufhört»' qnantitierend zu sein, ersetzte sie die Lftni^o durch die Stäike,
die gedeliiite Silbe durch die neueingefühite betonte. Es war uuumelir der Intpn.'^itiitsukzent,
der die Thesis hervorhob. Der rhythmnsbildende Akz«nt kann also sowohl ein intensiver als

ein gedehnter (langer) sein, ara besten' ist er lifid^-s zngleich. Und letzteres ist in der Tat die

Praxis in der Musik rings um uns. Wir können die Beweise dafür, daß es hierin mit dem Choral
anders bestellt sei, rnhi^' abwarten.

Wenn P. lU>ckeier iu Dom Mocqnereans Gefolgschaft seinen rbythrausbildenden Akzent nur
in der Fonn der l^ehnunjf zu erblicken vermag, wamm ist er dann nicht konseqnent und enf-
BClilleßt sich nicht frank und frei für die klare und meßbare Länge nach griechischem Muster?
Seine unbestimmbare Dehnung ist ein viel zu schwaches und undeutliches Mittel, um die Gruppen-
Ordnung der Zcilteile mühelos und bestimmt gpimt: autfaßbar /u machen, d. Ii. um einen klaren,
aiuh ^ewölmlichen Sterblichen zugänglichen Rhythmus herzustelleu. Das Gras wachsen vermag
niclit jedpr zu hi^.ren! Auf das tempo tvbatn baut man übrigens keinen Rhythmus auf. So
Mysteriöses und Ätherisches wie diese Uebnnne, „die man, P. Höckeler zufolge, natürlich nidit
m* ssen wollen dari"*, .die oft freilich nnmerklicn ist und mehr gefühlt als gehört wird", bei deren
Wirken erst „sich der Vorhang vor dem innersten Heiligtum des Rliythmtiti hebt", ..nfff-nbarnngen,

wie sie bisher nur in Solesmes znteil werden", solche überfeine Vorgänge „sind freilich nicht für
den profien Haufen", und doch stillt»' der ('iioial beim Gottesdienst auch für den geiti' in- n Mann
sein, ja von iiiin rhythmisch richtig gesungen werden können. Solche dem bewußten ErfaH.sen aus-
weichende Dehnakzente genfigen selbst nicht dem eigentlichen Musiker; denn der verlangt und übt
«rfahrungsmäßig einen in seiner fiestimmtheit ansdrncksTollen Bli^tbmns, welcher alier»

dings nicht grob nnd aufdringlich sein soll, aber ebensowenig in dnem so üachfäKen RvbatoTOTfang
bestehen darf.

Nene und Altliergebrachtes umstoßende Theorien bedürfen zn ihrer Annaiuue &ehr gewich-
ägw Beweise? Wo sind fiese?

„Geitare In prrsente ediztone vnttcana tra In rartn utracciaf" „Benützen die Kir-
chensänger die von den Nenmensuralisten*) dargebotenen Khythmisieruujren in modernen Noten, so
muß dies, safft die ..Rnssr/pta gregoriana "

, die Kol^e halien . daß die gegenwärtige Vatika-
nische Ausgabe zur Makulatur gewurteu wird, getUire la ptesenU ediziotte etc. („Rfuseonn
ftregorinnn" 1909, Nr. 1—2, Spalte G6). Was versteht die Baasefftui nuter Vatikanischer Ausgabe?
Die BQcher materiell genommen, oder ihren Gesangsinhaiti' Es sind Ja gerade die Vatikanischen
Melodien, weiche die Mensnralistea darbieten; die Vstilnnisehe Chorsllesart wird also darob sie

keinesweirs verdrängt. Allerdings werden so diese Melodien nicht direkt ans den in der Vatika-
nischen OHIzin hervorgegangenen Büchern vorgetrnjr»'n ; aber solches wurde ja seitens der römischen
Autoritäten vorgesehen. Dicsr hatten trl<'i< h von Anbt>p;^inn ülifr berechtigte Naclidrurkausfraben
Bestimmungen getroffen. Und hat man in Itom d^nn nicht erklärt, man beabsichtige keinen linan-
ziellen Gewinn nnd es genüge, da0 di>- Herstellangsko.sten gedeckt wflrden durch die den snm
Nachdruck bnreehtigteo Verieger» znr Pflicht gemachte Abnahme einer sewisseD Ansah! der Im
Vatikan gedmclrten Bfldier? Wenn nnn dnrch die Benntsnug der Nadidmeke nnd der soge-
n.innten rhythmisierten Ausgaben der Solesmer Schule kein Gettnre tra la cnrta stmc-i-: •-•fittfindet, -

und dieser Protest wurde denselben gegenüber nicht vernommen — warum soll dies u»r geschehen,
wenn ein Meosuralist im Spiele ist? Was dem einen recht ist, sollte doch dem andern biUig sein.

Ergänsnngsfaktnm betreffs der Tradition seit dem 13. Jahrhundert — Es wurde
yon oratortsttscher Seite behauptet, die ganze Tradition In der Kfrebe seit dem 12. Jabrhnndert sei

heznplieh des ChoralVortrags äqnaiistist h. Dieser augeblich allfreraeinen Tradition zuliebe wurde
dann auf Beibehaltung des Äqnalisuius iu der jetzigen Praxis aiip:etrap;en. Demgegenüber habe ich

in den ,.Randglo?<sieu" /Mmica antra 1909, Nr. 2) den Beweis trelit tVrt. daß die Allgemeinheit dieser

Tradition auf recht schwachen Füßen ^t^ht. indem all die Jahrhunderte lündareh dem Ä^oalifimus
eine entgegengesetzte Tradition zur Sein^ lie^f. Ich mSehte hier nnn ergftnsend etneo mir damals
eolgangenen Iting in die Kette der Tarsachen einsetzen.

In „Randglossen" I sahen wir ans dem Werke Walter Odingtons, wie in England zu Ende
des la nnd tu Anfiing des 14. Jafarbnnderts der Choral noch in Tereehfedener Notendaner vor-

') Des wetteren auseinandergesetzt in „Randglossen" II, Musicn sacra 1(M)9, Nr. 4, Seite 43 sq.

*i Neumensuralisten ! Das soll wohl andeuten , daß der bis dahin aagcblicb im Gleichmaß sich
bewegende Choral erstmalig durch unsere Vorgänger (?), die Komponisten der rbythmifch-mehrstimmigen
Fi^'unilmiisik im 12. Jahrhimdßrt ^inensuriert" worden sei, d. b. venichiedene proportionelle DaUWWefle
erhalten habe. Glaubt die Rcmegna Gregoriana wirldich noch diese Mär?
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SBtragen wurde. Ungefilhr 50 Jahre später teilt uns der Franziskant r Simon Tunstede in seiDem
ache „Quatuor princip(dia mu$iceff mit, wie derselbe Gesang in den Kirchen seines Ordens (um 1351)

gesangen wurde. Es tritt ans hier im Vergleich za Oding^ons Zeit ein starker Verfall des Cboral-
voitngs entgefMi, «b«r der Bbythmas ergiBf sich praktiieh nicht im Gleichmaß der
Noten. Man nrtelle selbst

Den Dechevrensschen „Voix de St. Gnir, I, Nr. 3, Seite 83 pu., fiitiiHlune ich ftdjiende Einzel-

heiten: „Im Choral sagt Tnnstede im 58. Kapitel, sind zwar alle Noten an und tdr sich gleichlaog;

aber um dem Gesang mehr Melodie und Farbe zu geben, entzieht nan gewissen TBnen
einen Teil ihrer Duner und gibt denselben anderen Noten, wie man sehen wird."

Im folgenden erklärt dann der Autor, wie man, um dem Gesang mehr Melodie und Farbe zu

Sehen, in denselben die ganze Mannigfaltigkeit der Danerwerte einführt , die in der ligurierten

Inuk gebräuchlich waren. Eine wunderliche Weise den Ckintw planus in gleichlangeii Noten za singen!

Die Grundlage eiuejs Vortragfssystems sind die Pausen, die man in der Slelddic niaclifn muß.
„Will man ein AUduja oder < in anderes Slü< k ilt s Oftiziums singen, so sind behufs gut> r Melodie-
bildung drei Arten von Pausen notwendig, nämlich nach je zwei Noten oder nach drei, oder höchstens
nach vier". „Wird die Pause nach zwd gemacht, so gilt jede der zwei Noten drei Zeiten, weil es

in der Nator dee Cantu$ flaniu liegt, lauter gleichwertige Noten zu haben. Aber um ihnen Farbe
tn geben, gibt man der ersten Note vier Zeitteile und der zweiten nur zwei. Die drei ersten Zeit>
teile der ersten Note werden einfach gehalten, vollständig und ohne Stinunbrechnng; der vierte
Zeltteil muß verblümt, d. h. in zwei Semibreven geteilt werden. Die ^
zweite Note wird ohne WrblümtuiK gcsangen , vielmehr sachte auf _« » n
ihre Stufe herabgelassen, indem man sie mittelst Glottisscblags aas- -+*— ™ H—

—

einanderfUtet, wie ea ans IMfendem Beispiel ersichtlleh ist: •

Und entsprechend bd der Pnse, wdche Bach swei oder nadi drei Noten fenadit wird.
Soweit P. Dechevrens.

Man stelle sich diese durch soviele Pausen zerstöckelte Melodie und diesen girrenden Vortrag
dar Noten vor! Nichts melir vom ursprünglichen kunstgerechten Rhythmus, aber auch kein Äqnallsmns.

Es sei hier mit P. Dechevrens beilftuflg noch aof die folgende Stelle anfmeritsam gemacht;
rfe bedebt sieh anf die morn Mltimae voei$, einen wichtigen Punkt in der Theorie des oratsvfsdien
Rhyihmna: „Man beachte, sagt Tnnsted»^, diid in jedem Oesauirsriick die vorletzte Note immer TM^
längert weraon soll, damit die letzte ruiiij; auf ihre Stufe nieder}^ela8aen werden könne. So tUt OB
der fliegende \'ugcl: will er uusruli>Mi, so Mjliwebt er lienib, streckt die FttOo aOS, bewegt SWebBal
die Flügel, um desto ruhiger und unbeschädigt sich niederzusetzen.'*

Knniains-Kollog, Bmffalo N.-T. Lndwig Bonvin, a J.

Vom Bücher - und Mnaikalieiunarkte.

IVirtsetavng ans JfiiiMa meta Seite 140.

III. Geistliche Musik, a) Neuerscheinungen für Weihnachten:

Verlag von Anton Böhm & Sobu in Augsburg und Wien:
Karl Pretafklk, Op. 9. Zehn Weihnachtslieder (Dichtungen von P. Gand. Koch und

Cord. Wöhler) (ttr eine Singstimme mit Harmonium - oder Planofortebegleitnng. 1. Meine Minne,
dn mein Leben. 2. Es tauet eine Lilie. 3. 0 Weihnacht, goldige Feiernacht. 4. 0 gnadeuvolle
Weihnachtszeit. & Nun laßt uns sinken, ü. Froh laßt uns tanzen. 7. O Knabe du. 8. 0 stille

Nacht. U. Einst sangen die Engel. 10. Kiudleiu in der Krippe. Preis komplett 2 M. Sinnige,
leichte und fttr die CbristbaimMir in den Fsailien passend«, mit gesebmackvoller Klavierbogleltiing
versebene Kompositionen.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf:

August WUtberger, Op. 131. Die heilige Weihnacht. Dichtung von Joseph Faßbinder.
Kantate für Solo und gemischten Chor mit Harmonium - und Klavierbegleitung fdr kleinere Chöre
komponiert. Partitur b M, 4 Chorstimmen 40 4 Solostimmen k 10 ^. Textbllebidn 90 ^. Es
gibt so viele Vereine, In.stitute und tTesellschaften, welche besonders in der heiligen Weihnachts-
zeit wieder etwas Neues bieten wollen für Au«*", Ohr. Gemüt und Herz, daß kein Verlef^er ver-

legen sein wird, eine gute, poetisch und musikalisch utir. (^ende Dichtung mit stimmungsvoller, auchm einfache Verbältnisse berechneter Komposition zu verlegen. Obige neue Weihnachtt-gabe von
A. Wiltberger beginnt mit einem gemischten vierstimmigen Chor. Daun kommt ein „mündlicher Vor-
trag" in gebundenem Stil, dem ein zweiter gemischter Cnor (der Engel) folgt, sowie ein lebendes Bild
(Verkündigung dorch den Engel). Die Deklamation erzählt die Keise nach Bethlehem. Es folgt

ein Ens;elchor (eremischt), Deklamation, Duett für Sopran und Baritdti (.loseph und Maria\ Vortrag,

feuiiscliter Chor und lebende« Bild (die Hirten ant dem Felde) mit Hirienchor (gemischt). Als
. Teil der Kantate kann die Anbetung der heiligen 3 Könige (Deklamation) und Terzett (für Baß,

Bariton und Tenor) bezeichnet werden, sowie der Schlaßcbor mit lebendem Hild. Wo sich also

einigermaßen geschulte gemischte Chöre und zwei Dilettanten als Klavier- und Harmoninmspieler
linden lassen , greife man n dieser einfaeh'tchBnen, abaoMiden und lieblichen Weihnschtskantata
von A. W^iitberger.
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Zwölf alte deutsche Volks-Weihnachtslieder für zwei Singstimmen und Klavier (ad lib.) bear-
beitet von G. Winter als Op. 57. 1909. .Partitur 1 .« W ^. Textbüclilein 20 ^. Die Texte sind
aus diu naiven Didilnngen, weiche in ^)sterreicli umi Hayt'tii (Inokreis, Salzburg-, Oberbayern,
Tirol asw.) vor Jahrhunderten üblich waren, genomnien (auch die Melodien?) nnd mit einer geecbmack*
vollen Klavlerbeg;Ie{tiiD8: yeraehen. Der Eiairteniisnig enthllt mir Je die 1. Slnoplie, «De ttNrlgeil

nflggen im Tpxtbüchlein gesucht werden.

Verlag von Chr. Vieweg in Berlin-Großlichterfelde:

Max Gnibin», Op. 53. Drei biblische Weihnachtsbilder fOr Violinchor, Orgel (Hannoniav)
und Klavier. 1. Festouverture. 2. Pastorale. 3. Faiitatio. Preis einer jeden Nummer: Partitnr,

zugleich Klavierstirnrae 1 ,H 50 ^( ,
Orgel- (Harmonium -) Stimme 1 Violinstimme 25 ^.

Dieee drei Instrumentalsätze .sind dem Herrn Seminarlehrer Amil in Habt^l.schwerdt zugeeignet und
für Seminarieti und Iiiätitnte. in denen die genannten Instrumente gepflegt werden, eine äußerst
dankenswerte. Biunvoiie, musikaliieh hodiiehltsiwre Wethnaehtsgabe, naMmidi obae Oeeang, aber
nadi bekannten Wcihnaciitämotiven.

Eine ahnliche Festsrabp bilden Op. 36 von Wilh. Köhler-Wümbach. Zur ChristtVicr. Zwei
Vortragsstticke für 3 \ iolimn, Violoncello, Orgel oder Hannonium nnd Pianoforte nach bekannten
Advents- und Weilinaclitsliedern komponiert. Nr. I. Advent. Nr. 2. Weihnachten. Preis einer jeden
Nummer: Partitur (.zugleich Klavierstimme) 2 .U . HarmoniumsÜlDilie 50 3 Instrumental-
stimmen & 30 ^. In Nr. 2 ist der Choral „Dies ist der Tag, den Gott genudit*, sowie Gloria, Gott
In der Höhe" für gemischten Chor wirknogsvoll eingeschaltet.

Aus dem gleichen Verlag erwähnen wir noch erapfelilend: Zwei lyrisclie Stücke für Streich-

orchester and Orgel von Fr. Naglert Op. 34. Nr. 1. Andacht. Nr. 3. Bitten. Jede Nammer:
Farttear l M,6 Sdmmeii 4 95 ^.

Max Stange. La8.set die Kindlein zu mir kommen. FIr eine nitUere SlBgetiiiiDie mit Be-
gleitung von Klavier oder Orgel. Partitur 1 20 ^.

Blegie nach Worten Holtvs. Kanon Ar S Singstimmen mit Begleitung der Ofgel oder des
Harmoniums oder Klaviers von i'ritz VÜRrely, Op. 4. Partitnr 1 20 ^.

Als Nachtrag au IfMatca $aera Nr. 2 sei beigefügt, daß von Hieb. Hallera Kompositionen
bei Fr. Fastet, Begeniintrg, Mgende Nenanflagea endueaen dnd:

Vade mecum für Gesangnnterricht. Eine vollstAndige Gesang- nnd EienMOtMinniik-
lehre (Cäc-Ver.-Kat Nr. 2310). Preis 1 M, m 12., verbesserter Auflage.

Op. 32. Marieiigarten. 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jnngfran Maria, ein-,

zwei- npd dreistimmig mit Begleitung de« Pianoforte, Harmoninms oder der Orgel (Cac^Ver.*Sat.
Nr. 1326). Partitnr 2 M iO ^.2 Sümmen ft 80 ^, in 14. Auflage.

t)»)«. Liederkriinz zu Ehr'-n de.s ^ijttlichen Herzens Jesu. 15 Lieder zu ein, zwei
nnd drei äopran - nnd Altstimmen mit Orgel - nnd Uarmoniambegleitnng (Cftc-Ver.-Kat. Nr. S&tö),
Partitnr 1 M,3 Stimmen 4 40 ^, in 4. Aaflagei

Im Verlag von Karl Simon, Herlin 8. W., Markgrafenstraße 101 sind mehrere Kompo-
sitionen von S^ürid Karg-Elert vorgelegt worden, unter denen sich auch besonders zwei Nnmmem
fBr die Feier der Welhoachtsseit in christUehen Familien eignen, nimUeh:

Op. (;G Nr. 2. Sphärenmusik. ( Weihnachtsgediclit von Frida Schanz.) Fttr sine Sinprstimme
mit Violine und Harmonium (OrKel oder Klavier). Partitur 1 .Ii 30 4^. 2 Doppelstiram tu (Violine

und Gesang) 1 20 -S). — Op. 66. Nr. 3. „Ich steh an deiner Kripp»^ hier.^ Für 1 Singstimme
mit Harmonium l Ortrel), auch Violine oder zweite Stimme, eventneil Chor ad lib. Partitur 1 .H'A)^,
Violine nnd Ch(>i\>tiiüine (vereint) 4 80 i^. ZttwirknngsvoUer AnsflUinuig der beiden Nummern sind
sehon bessere Kräfte erforderlich. ^ vi > «.i-^v F. 2L H.

(ocunB folgt.)

Vermischte Naohriohten und Mitteilungen.

1. Q CyriUoa-VereinsTersammlnng in Pilsen. Am 9. nnd lOi September 1900 fand
daieibst oe Oeneralversammlung des obengenannten Vereines statt Der Cyrfllmverein ist bei den
Itehechoslawen das. was uns Deutschen der Allgemeine St. Cltcilicnvi-rein bedeutet. Dort gelten

die gleidien Vorschriften über kirchliche Knnst wie hier, und werden auch im „Cyrillus" streng
beiil»aclitt't. Neugierig auf den Sladtpfarr- Kitch-iiclior in Pilsen, sowie durch d^ti .Artikel im
Cäcilienvereinsorgan V.XM, Seite HB. von I'. Griesbaclier schon Iftngcre Zeit lebhaft interessiert, über-

wand ich um so leii.-ht) r und lieber die nationalen gesellschaftlichen Bedenken, die leider in unserem
schönen Böbmerlande sciiou lange kein frohgestimmtes Duo mehr erliUngen IsWMii nnd fbhr am
9. September in aller Frähe über Dux nach Pilsen. Was ich dort schon wibrend des ersten Hoeli-

amtos um '/,10 Uhr in der Erzdekanalkirche zu hören bekam, wilre imstande gewesen, auch ein

festgefalJtf'8 V'onirteil im .\upenblick zu be.seitigcn, und bannte mich sofort in hflie Begeisterung.
Der Choral wurde in tlie(\« nder Bewegung mit Schwung nnd woiiltuend zurückhaltender Ton^ebung
vorgetragen, so daß ich gleich nach dem Introitus mein Urteil auf das Günstigste temperiert hatte.

Die nun folgende effektreiche Jfiaäa sohMn«» von Jos. Förster, weiland Domkapellmeister in Pni^
brachte der Chor zn einer impoeanten Darstellung. Die Orgel spielte hiebei der Stadtpfarrorganiet

C. II. Sychra, ein Sohn des bekannten böhmischen Kircheukömponisten Jos. Sychra, nnd zeigte ^
*^
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hier, wie auch jedesmal nach dem üotteidieiute dnrch den Vortrag verschiedener OrgelkompoittioneB
als ein Organist yon TorsSgUehen Efgensehafken. Am Naehniittae:e 6'/i Uhr war hi. Segen. Vor
demselben sang der Clior: (hlignt fnint von Mitterer, Tenebrnr fnrtuf mut von Hallor, Jm^nlem mtr^e
von Ingegneri, Sinlxit »mler von (irif-ljaclier, Adnrnnnifi te von Kbner und nacli dem Iii. Sct^fti ein

aus einem dem 15. .lahrlniudtrt iiii^i lniriu^i'ii Pi;i}?<'r Ivodex, von dem Redakteur der Zeir.^cliritt

arill", Professor Dob. (Jiei, entlehnten BitiKe^aug an den hl. Wenze&laus — ein im stiung
rphonen Satze komponiertes wirkungsvolles Stuck. — In dem um Abend im tschechläcihen Vereins-
w atattgeAmdenen Konzerte, wo die Tondicbter Smetana, Dwoi-ak, Snk, Sev6ik a. a. n Worte

kamen, seigt«n die Herren Direktor KnUt (Violine), Organist Sycbra (Klavier), Celliit Ttüich nnd
der Solotenorist vom Kirchenchor Wiiim in exzellent in A'crt rügen ihre brillante Technik auf den
verschiedenen Iubti unieuten beziehungsweise im Kiuistj^t sauge. Wenn ein Chor solch tüchtige,
künstlerische Krätte in sich vereinigt, dann kann ircilK Ii von vornherein daa schönste Cielingen

prognostiziert werden. — Der zweite Tag (lü. .Sept.) vereinigte die in großer Anzahl erschieneuen
Priester nnd Chorregenten um H Uhr friin wieder in der Stadtkirche. Naeb dem Programm hätte
das erste Hochamt fieate in der Fraaziakanerkirche stattfinden sollen, wu ancb ein anderer Clior
za. hiBren gewesen wSre. Es wurde nicht bekannt, wamm vom nrspriitiglich festgelegten abgewichen
wnrda. So fanden denn in der Erzdekanalkirche z\v' i H .chiuntei nacheinander statt. Heim ersten
brachte der Chor P. Griesbacherd MUtna StelUi mntxtuui und das übrige choraliter zum Vortrag —
alles wieder genau und mit ienem Ausdruck truniuier Emptindnng, der zum Beten zwingt und den
Zubbrer loslöst vom P^rdenaasein. I^eim zweiten Hochamt um i) Uhr, wohl dem Höhepunkt der
musikalischen Feier, wnrde die Jnbiläumsmesse für (.'hör, Orgel, 9 Trompeten und 2 Posaunen von
Norbert Knb&t anageftthrL GrofizUgii^ gedacht und in schönem, reichem Wechsel awiscbea Chor
nnd Orgel, besw. den Btlsem komponiert, imponierte mir der Komponist faisbesondere wegen seines
gediegenen kontrapunktischen Gestaltens. Das Werk stellt allerdings ziemliche Anforderiniir' ii an
einen Chor. Die Pilsener Sänper. tiesonders die Soprane und Tenore in ihrer schwindelnden Ilidie,

hielten sich gleich einer wohlilis/i]i!iiiii i ten Elitetruppe bis zum Schlus.se der mächtigen Kompo-
sition tadellos tapfer. Keine der Stiuuugattungeu wankte; nnd da alles so ungesnciii, natürlich

«Dd TOB Heneo frisebweg erklang, so wirkte die ganze Aufführung wie eine beglückende Offen-

barang. Dem Chore sowie aeinew verdienstvollen Leiter« Henrn Chordirektor N. Kubät. gebttbrt
daher unbedingtes Lob. Solehe Leistungen können selbstredend nnr durch jahrelanges, zielbewußtes
und gemeinsames Wirken zwischen Clior und Diri;:enten erreicht weiden. — Da ich um 10 l'hr

H7 Minuten vormittags wieder abreisen nuilite. koniite ich der nacliiniität^igen Schlußandacht nicht
inelir beiwohnen, nnd ich schied befriedigt, voll lloLliaclituiig von meinen andersspracliigeu Lande.s-

biüdem, die mich auch sonat durch ihre Liebenäwiürdigkeit die nationale spanische Wand als ein
recht fragliches Getpinnst ericeniien Uefieu, uid mir mit aeltemr Zumkornnmüieit allenthalben
freundlich begegneten.

Aussig, 14. September 1909. Ferdinand Dressler.

2. 4* In Roermond wnrde am 15. November Herr Matthias Roliort Hubert Beltjens
beerdigt. Er hatte ein Alter von 89 Jahren erreicht und ist wohl der älteste Kompouist, der im
Geiste des Cäcilienverereins gewirkt hat. Im ('iiciüenvereins- Katalog ist d>r Name des Ver-
storbenen zum ersten Male schon mit Op. 125 und zuletzt mit Op. löO im gauzen mit 11 Werken
vertreten. Auch schon bei der 1. Generalversammlung i& Begenaburg war der tlefreUgiBM Uld
glanbenseifitige Laie persönlich erschienen. &. L P.

3. • Über die Generalversamnilun;: in Pansan •nibalten fast .ilh- kii cljenniusikalischeu IHiitrer

mehr oder weniger ausführliche Berichte, welche die iiedaktion iu die.sem Jahre nicht mehr unter
der Rubrik „Stimmen der Presse" wegen Raummangels veröffentlichen kann. Aach andera Berichte
ttber kirchenmnsikalische Anffdhningen muß sie unberücksichtigt lassen.

Mögen die verehrlichen Mitaibeiier Nachsicht babeo, wenn ihre Berichte nicht sogleich zum
Abdruck kommen können, sondern mit ihren Zosebriflen und Mitteilungen in möglichst kurier
Fassung nicht ermüden.

Weira die erehrllclieii L^ner nieh die Hflh« gebra, das IifialtsTerieicliiiin m Tor>
liegendem 42. .lahr^^nng genauer zu prüfen, werden sie zugehen, dafi die Redaktion
aii'li der Hoffnung hingeben kann, welche der Dichter in die Worte fafit: „Wer vieles
bringt, wird nanelien etwas briagen.**

In dieser Hoffnung ladet sie die bisherigen Abonnenten ein, (Ion 43. Jahrgang am
lieaten bei der betreffenden Postanstalt weiterzubestellen und der „Mwrica aacra** auch
neue AboBneateB, Mittrlietter nnd Leser nnfibren. Znn Scblnsse entbietet die
Kedahtion ihrem Leserkreise gesegnete Weihnachten nnd glückliches« Neujahr!

4. (l ErrnU sun Artiltel «OUndglossen III". Seite 120, ZeUe 11 muß es heißen: «Ehythmu
mit Pbrasiening"; Seite ISl: franzSsiach „rythma", statt „rhythmu"; Sdte 1S9, 17. Zeile von unten
fehlt .zu" vor ^unterl- L'endeii"; Seite i.'ii, letzte Zeile. 2. Wort: „ansehen", Statt „ansaseheB";
JScitc 135, Zeile 16 tehlt ^uicht" vor „übereinstimmendes**.

Druck und Verlag von Friedrich Pustet in liegensbnrg, CTesandtenstralie.

Nebnt Anneigenblatt, »owie Inhalts •Verceichnis des 4S. Bandes und Bestellzettel für
d0B 48. JalwcnBff 1910 der MmiM mera.
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75 Falsibordoni octo tonorum
4 et 5 vocttin.

Auetore ORPHEO VECCHI.

I. QÜATÜOR VOCUM.

Firlagvon Friedrich Pu»t9f in Begensburg.
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