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Die vereinfachte Studier- und Dirigier-Partitur

Nach langem Zogern habe ich mich entschlossen, meine Orchester-

werke Ton jetzt an nicht mehr in der bislier ublichen Partiturform heraus-

zugeben. Diese besitzt den Vorzug, dafi in ihr jedes einzelne Instrument genau

so geschrieben ist, wie die Stimmen fur die Musilcer, wodurch der Kapell-

meister verhaltnismaBig miihelos die Richtigkeit der Abschrift der Stimmen

prUfen kann. Das kommt allerdings und insbeeondere bei geteilten Proben

sehr zustatten, erschwert aber die Lesbarkeit der Partitur. Denn die vielen

transponierenden Instrumente machen es dem beaten Partiturspieler fast

unmoglich, komplizierte Notenbilder zu lesen. Und der Umstand, daB Stimmen,

die ja nur einmal klingen, zwei-, drei- und noch vielmal iifter dastehen (ich

meine die Verdopplungen), bedingt, daB Gebilde, die auf zwei bis sechs Zeilen

Platz fanden, 15—80 und mehr Zeilen beaiispruchen.

Der Versuch, unsere Partituren zu vereinfachen, wurde bereits von mehreren

Seiten untemommen. In ungenilgender Weiee. Die Betreffenden beschrankten

sich darauf, die transponierenden Instrumente durchaus in C zu notieren, die

C-Schliissel ganz wegzulassen, und also nur Violin- und BaB-Schlussel zu

verwenden. Aber sie veringerten nicht die Zahl der Systeme. Diese Partitur

wurde bekanntlich von den meisten Musikern mit Unbehagen aufgenoramen.

Sehr mit Recht: sie sieht der Hauptsache naeh fast ganz so aus, wie die

alten Partituren; worin sie sich unterscheidet, fallt jedoch gar nicht auf. Sie

ist also uncharakteristisch. Die Musiker batten somit Recht, als sie

einwandten, sie konnten Homer und Klarinetten nicht in C lesen. Denn

tatsachlich standen die so dort, daB sie genau so aussahen wie sonst,

wo sie aber fiir F, E, A und B gelesen werden sollten. AuBerdem aber

uberlieB diese Partitur das schwierige Geschaft des Transponierens dem KopistenI

Es diirfte kein Vergniigen sein, die Korrekturprobe mit einem so hergestellten

Material zu leiten.

Mein Versuch lost die Schwierigkeit auf andere und voUkomraenere Art

Ich schreibe seit langem die erste Niederschrift meiner Orcheeterwerke

in zwei bis eechs oder acht Zeilen auf und vermerke gewohnlich gleich die

vollstandige Instrumentation. Durch etwas Nacharbeiten und Eintragung kleiner

Veranderungen dient diese erste Niederschrift im Verein mit der.Reinpartitur

(welche ich nach wie vor in der alten Weise anfertige; aber zu anderem Zweck:

bloB zum StimmenausschreibenF) als Grundlage ftlr die Herstellung der

vereinfachten Studier- und Dirigierpartitur, die ich von nun an herausgebe.

Die hiefiir maBgebenden Orundsatze sind:

I. Die Dirigier-Partitur darf an das Bild eines zwei- bis vier-, eventuell,

wenn man will, sechs- bis achthandigen Klavierauszuges erinnem und

in diesem Sinne dessen Notierungseigentiimlichkeiten verwenden.

II. Es sol) der Verlauf jeder Stimmc jederzeit verfolgt werden konen

III. Wo die besondere Koniplizit-rtheit es notig macht, sind die Gruppen:
Holzblaser, Blechblaser, Sclilagwerk und Streicher etc. auseinanderzuhalten,
urn die Abhaltung geteilter Proben nicht zu erschweren. (Wiirdeh sich

die Dirigenten einmal entschlieBen, meinen Vorschlag zu akzeptieren und bei

schwierigen Werken an Stelle geteilter Proben, solche fiir jede einzelne

Instrumentengattung zu halten, so kame das auch dieser Partitur zugute. Diese

Einfilhrung wilrde dazu fUhren, daB man ..Solokorrepetitoren fiirs Orchester"

anstellte. Als solche kiimen in Betraclit: entweder die Stimmfuhrer jeder

Gruppe, die verpflichtet werden konnten, mit ihren Genossen die Stimme einzuuben,

was den Stand heben wiirde; oder die unziihligen jungen Musiker, die als

Kapellmeister nicht unterkommen konnen, well sie keine Routine haben; fiir

die ware das Beschaftigung und Vorschule zum Dirigieren und zur Routine.)

IV. Jedes Ereignis soil auf die einfachste Art notiert werden; d. h.

1. Stimmen, die von mehreren Instrumenten gespielt werden, sind nur

einmal zu notieren. Ausgenommen die spater erwahnten Falle (7c).

2. Stimmen, die in gleichem Rhythmus gehen, sollen womoglich

gemeinsam „abgestrichen" werden.

3. Die Harmonien sind womiiglicb so zusammenzuziehen, wie dies im

Klavierauszug geschieht, so daB man so oft es geht, den ganzen Akkord

beieammen hat.

4. Es werden stets nur so viel Systeme verwendet, als zur Darstellung

unbedingt notig sind.

5. Auf ein System konnen stets zwei, eventuell drei selbstandige
Stimmen, oder eine selbstandige Stimme und eine mehrstimmige
Harmonic oder eine Begleitungsfigur gesetzt werden; oder auch zwei

Begleitungsfiguren; oder zwei mehrstimmige Harmonien gleicher oder

verschiedener rhythmischer Bewegung etc. etc.

6 Systeme die nicht mehr verwendet werden, konnen (unbeschadet

des entstehenden leeren Raumes) auch mitten in der Zeile weg-
gelassen werden.

7. Die Bezeichnung des mitwirkenden Instrumentes am Rande entfallt;

an deren Stelle geschieht Folgendes;
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a) In jedem System wird zu jeder Stinime unter Verwendung der

ublichen Abkiirzungen in grofier, hervortretender Schrift der

Name des oder der einsetzenden Instnimente notiert.

b) Diese Bezeichnung gilt solange, bis eine andere kommt; sie ist stets

zu Beginn der neuen Zeile und wenn Unklarheit entstehen konnte,

in kleiner Schrift zu wiederholen.

c) Wird eine Stimme von einem Punkte an von mehr oder weniger

Inatruraent«n gespielt als zu Anfang, dann sind an diesem Punkt,

ohne init dera Platz zu knausem, in der kleinen Schrift die noch

verbleibenden Instrumente zu nennen. Treten andere Instrumente

dazu, dann komraen die Namen in der grofien hervortretenden Schrift,

so dafi der Einsatz sich immer deutlich abhebt. Was austritt, bleibt

einfach weg. Ira AUgemeinen sind fUr ein aus- oder noch nicht

eingetretenes Instrument Pausen nur dann zu setzen, wenn die Takt-

einteilung nicht aus einer anderen Stimme zu entnehmen
ist,

oder

wenn sonst MiBverstandniJJe muglich wiiren. Hier konnte es manch-

mal vorkommen, daU sich das nicht ohne welters in einem System
darstellen laflt. Selbstversandlieh ist daw eine jener Ausnahmen,

in welcher man {entgegen Punkt IV. 1.) eine solche Stimme zwei

oder mehreremal notieren wird. In Fallen, wo zwei oder mehrere

Instrumente unisono spielen aber dynamisch oder in Strichart oder

sonstwie verschieden bezeichnet sind, wird man vielleicht eine einlinige

Zeile nchmen, in diese den Namen des Instruraentes und den alten

Ausdruck col . . . (z. B. 1. Ob col 1. Kl . . .,) und dazu die betreffende

Bezeichnung setzen.

d) Die Instrumente sind im allgemeinen nicht an eine besondere Zeile

gebunden. Gut wird es sein, wo es notwendig ist und geht, die

Gruppen auseinanderzuhalten (Str. Bl. etc.) und die hohen Stimmen

oben, die tiefen unten zu setzen. In letzterer Hinsicht wird man

jedoch 80 frei sein diirfen, wie im vierhlindigen Auszug, wo ja oft

die rechte Hand des ersten Spielers tiefer liegt, als die linke des

zweiten. Die Auseinanderhaltung der Gruppen wird wohl nur bei

grofiem Stimmenreichtum notig sein. Durch^chnittlich wird es

selten notig sein. mehr alp vier Zeilen zu tiberblicken und das

(iurfte wohl selbst bei geteilten Proben keine Muhe machen.

AuCerdem: Eeist ja nicht ungiinstig, wenn der betreffende Kapell-

meister die Partitur recht gut kennt.

8. Die genaue Bezeichnung des Vortrages durch p, f, cresc, stacc, pizz.,

arco, rait und ohne Dampfer,
—=c =— , teuuto, der Stricharten, etc.

mufl so durchgefiihrt werden, dafi all dies fiir jedes mitwirkende In-

strument stets entnommen werden kann.

Zum SchluB erwahne ich einige Einfiihrungen, die ich achon friiher ver-

wendet habe, die entschieden Verbesserungen sind.

1 . Die Haupt- und Nebcnstimmen bezeichne ich durch die Zeichen :

H
I

und N
I

und bestimme, dafi alles, was nicht als H~ oder N
bezeichnet i.st, absolut zuriickzutreten hat.

Ich finde diese Bezeichnungsart fiir besser als die dnrch weitgehen<le

Abstufung der dynamischen Zeichen. Bei dieser kann es vorkommen,

daB ein Instrument ff, ein anderes p, ein drittes pp bezeichnet ist.

Das bezweckt, die KUngstiirken auszugleichen. Nun ist es aber die

Tendenz sowohl der Instrumentalisten, als auch der Instrumentenbauer,

die Instrumente, und ihre Technik so weit auszubiklen, dafi (rait etwas

Ubertreibnng gesagtj schliefilich alle Instrumente gleich stark und auch

gleich schwach werden spielen kiinneu. Wenn also aus einer Partitur

die Gesamtklangstiirke der Stelle nicht zu entnehmen ist und die

geweaenen Verhaltnisse einmal vergessen sind, werden die Dirigenten

der Zukunft vor solchen Aufgaben stehen und sich nicht zu heifen

wisaen. Oeshalb finde ich es fiir besser, die Gesamtklangstarke zu

bezeichnen.

2. Ich seize alle 5 Takte eine Nummer, so dafi die 5 den fUnften, die

10 den zehnteu, die 15 den 15""" Takt bedeutet. Der Kapellmeister

kann also bei der Probe auch den 6., 8., 12., 16. etc. Takt verlangen.

3. Das Markato-Zeichen sieht fast immer so aus wie ein dim: =^ Ich

lasse es daher so machen: ^ ^; den oberen oder unteren Strich dicker,

4. Tempo- und Taktbezeichnungen, die fiir jeden Dirigenten sehr wichtig

sind, lasse ich in sehr hervortretender Schrift ausfiihren.

Rrnold Schonberg



op. 22 Nr. 1. SERflPHITfl (Ernest Dowson. deutsdi von Stefan George)

Besetzung des Orchesters: 24 Geigen, 12 Violoncelle, 9 Kontrabasse, 6 Klarinetten,

1 Trompete. 3 Posaunen, Bafl-Tuba, Pauken, Becken, Xylophon, Tamtam.

op. 22 Mr. 2. flLLE, WELCHE DICH SUCHEN.... (aus „Das Stunden-

buch" von Rainer Maria Rilke)

Besetzung des Orchesters: 1. 2. 3. 4. groBe Flote, 1 Englisch Horn, 1 D-Klarinette,

1. 2. Klarinette in ft. 1, 2. BaB-Klarinette in B, 1 Kontra-Fagott, 1 Harfe. 1. 2. 3. Soto-

Violonceil, 1 Solo-KontrabaB.

op. 22 Nr. 3. MflCH MICH ZUM WMCHTER DEINER WEITEN
(aus „Das Stundenbuch" von Rainer Maria Rilke)

Besetzung des Orchesters : 1.2. kleine Flote, 1 . 2. 3. grofte Flote
,

1 . 2. 3. Oboe,
1. 2. Englisch Horn, 1. 2. 3. Baft-Klarinette (B). 1 KontrabaB-Klarinette (B). 1. 2. 3. 4. Solo-

Geige, 1. 2. 3. 4. 5. Solo-Violoncell, 1 Solo-KontrabaB.

op. 22 Nr. 4. VORGEFGHL {aus ..Das Budi der Bilder" von Rainer

Maria Rilke)

Besetzung des Orchesters: 1 kleine Flote, 3 groBe Floten, 3 Oboen, 1 Englisch Horn,

3 Klarinetten. 1 BaB-Klarinette. 3 Fagotte, 1 Kontra-Fagott, 4 Homer, 1 Trompete,
1 BaB-Tuba. Streichquintett.



AuffiihrungBrecht
vorbeh«lti"n

SERAPmiA
(Ernest Dowson, deutsch von Stefan George)

fur G^sans und Orrhester

Leicht flicBende



poco rit

stacc



molto rit_.J:J





*) Flageoletta sind notiert, wic aie kUnpen sollen, wie sie auszufiibren siod,
flt«ht bloQ in den Stimmen

pdolce

\^~H
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Auffiihning-srechl
vorhehaiten. ALLE, WELCHE DICH SUCHEN

aus„Das Stnnden-Biich" von Rainer Maria Rilke

Besetzung des Orchesterst 1.334.gi- F16te(Fl), 1 Englisch-Horn(EH), 1 D-Klarinette(I>-i£i),l.S.Klarinette in A(K1>, 1.2. BaB-Klarinette in B (Bb-ki), 1 Kontra Fagott (Kfg),
rj- i-„i, pi-„Q„ J J „,,. . , 1 Harfe(Hrf), 12 3. Solo VioloncelKCcI), 1 Solo KontrabaB (M'Ss).Ziemuch nieBena; J = ca60 (eher etwas weniger)
Sehr zart im Ausdruck; ohne groBe Steigerungeu^f, immer sehr leise

Arnold Schonbei^ Op 22 No 2

Copyright 1917 by Univeraal-Edition.

Copyright renewed 1044 by Arnold Schoenbere

Universal- Edition Nre060
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Auffuhrungarecht
vorbehalten.

MACH MICH ZUM WACHTER DEINER WEITEN
aus „Das Standen- Bnch" von Rainer Maria Rilke

Besefzung des Orchesteps: 1.2. Kleine Plote (iMit), 1.2.3. grofle Flote (n), 1.2.3. Oboe (oi>),1.2. Englisch-Horn(EH),
1.2.3. BaB-Klarinette(BB-I£l), 1 KontrabaB- Klarinette (K -Bs-KI),
1 2.3.4. Solo-Geige(5oI>(Bg), 1.2.3.4.5. Solo-ViolonceU(Sol-DcI), 1 Solo - KontrabaB (SoI-K'Ss).

Sehr langsam (Ji=73-76) p

Arnold Schonberg Op 22 No 3

wv !

Copyright 1917 by Universal -Edition.

Copyriffht renevred 1944 by Arnold Schoenbere

Universal- Edition Nr 60(10
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Auffiihrungsrecht

vorbehalteii

Besetzung des Orchesters;

1 kleine Plotedfi fi,), 3 groBe Floten(F'i), 3 Oboen(Ob), 1 Engl.-Horn (EH),
3 Klarinettendfi), IBaB-Klarinette(Bs-Ki), 3 Fagotte (rg ), t Kontra-Pagott (Kfg)
4 Horner (ffr), 1 Trompete (Trp), 1 BaS-Tuba(^«-7'a;,
Streichquintett((. 2.<Ba, Sr, Pet, K-Ss)

amStcg

Langsame J (ca44) > „-—' ^ IT
- -

VORGEFUHL
aus „Das Buch der Bilder" von Rainer Maria Rilke

15

Arnold Schbnberg Op 22 No 4

*^t> ira Geaang CFlageolett) bedeutet; Kopfton
••) Die Flageoletts sind hier nur durchcfen Hang angegeben, wie sie gespielt werden steht m den Stimmen
•*•> 16 bedctttct a Olctaven hbher Universal-Edition Nr fl CopyriRhtienbyUniversal- Edition

Copyrlslit renewed 1944 by Arnold Schoenbers
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