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VORWORT

en Inhalt des zweiten Katalogbandes des Musikhistorischen

Museums von Wilhelm Heyer in Coin, der liiermit als Fruclit

einer anderthalbjahrigen Arbeit der Oeffentlichkeit iibergeben

wird, bildet die Beschreibung der im Museum vorhandenen

Zupf- und Streichinstrumente, d. h. der Saiteninstrumente ohne Klaviatur.

Die anfangliche Absicht, auch die iibrigen Bestande der reichhaltigen Instru-

mentensammlung in diesen Band aufzuneiimen, wurde zugunsten einer

eingehenderen Behandlung der einzelnen Abteilungen aufgegeben; die Be-

schreibung der noch riickstandigen Gruppen der Bias-, Schlag-, mechanischen

und exotischen Instrumente bleibt einem dritten Bande vorbehalten, dessen

Herausgabe fiir Ende nachsten Jahres geplant ist.

Das dem ersten Kataloge zugrunde gelegte Schema der Bearbeitung

ist auch im vorliegenden Bande beibehalten worden; nur wurde mit Riick-

sicht auf eine auch wissenschaftliche Benutzung des Katalogs bei den histo-

rischen Einleitungen zu den verschiedenen Instrumentenarten, namentlich

in dem den Streichinstrumenten gewidmeten Abschnitt, groBere Ausfiihrlich-

keit erstrebt. — Die Vorgeschichte vieler Zupf- und aller Streichinstrumente

und ihre Entwicklung bis zum Ausgange des Mittelalters weist noch zahl-

reiche ungeloste Fragen auf, so daB diese Epochen in den Einleitungen nur

kurz beriihrt werden konnten.') Erst mit dem Anbruch des 17. Jahrhunderts

und dem Erscheinen von Praetorius' „Syntagma musicum" (Wittenberg u.

') Sehr zu bedauern ist es, daB Edward Bullies treffliche Arbeit i'lber die

Blasinstrumente in den mittelalterlichen Miniaturen (Leipzig 1903) bisher keine Fort-

setzung—betreffs der Saiteninstrumente gefunden hat.
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VIII

Wolffenbiittel 1614—20) lichtet sich allmahlich das Dunkel, und erst von

dieser Zeit ab, dem Beginn selbstandig entwickelter Instrumentalmusik,

gewinnt auch die Instrumentenkunde, obwohl sie in der Folgezeit noch

immer nur stiefmiitterlich bedacht ist, festeren Boden. Bei der nicht geringen

Zahl von Ungenauigkeiten und Irrtiimern, die grade beziiglich der Geschichte

der Instrumente in Lexicis und einschlagigen Werken selbst anerkannter

Autoritaten zu finden und haufig von einem Buch ins andere kritiklos iiber-

gegangen sind, war fiir den Verfasser das Bestreben maBgebend, keine das

17., 18. und 19. Jahrhundert betreffende Notiz ungepriift zu iibernehmen,

sondern soweit es irgend moglich war auf die Quellen zuriickzugehen. Die

Ergebnisse dieser Quellenstudien sind in einigen Fallen zu selbstandigen fiir

die Fachkunde bestimmten Aufsatzen verarbeitet worden, die freilich den

Rahmen eines Kalalogs bereits iiberschreiten
;

es sei z. B. auf die Einleitung

zu den Cithrinchen (Seite 201), Trumscheits (Seite 315), Viole d'amore

(Seite 475), Barytons (Seite 497) etc., besonders aber auf das Kapitel iiber die

violenartigen Lyren (Seite 383 f.) hingewiesen, das die von Alexander

Haidecki aufgestellte Theorie von den unmittelbaren Vorlaufern der Violine

nach mannigfachen Richtungen hin stiitzt und erweitert.

Wesentliche Dienste bei diesen Studien leisteten Darstellungen der

bildenden Kunst — wie iiberhaupt bei dem Mangel an alterer Fachliteratur

Wert und Bedeutung der Ikonographie als Hiilfswissenschaft der Instrumenten-

kunde in jiingster Zeit immer mehr gewiirdigt wird. Das Museum besitzt

eine noch nicht umfangreiche, aber sorgsam ausgewahlte Sammlung auf

diesem Gebiete, aus der eine Anzahl Proben dem vorliegenden Bande als

Bilderschmuck und Anschauungsmaterial beigegeben ist.

Fiir die biographischen und statistischen Angaben iiber Instrumenten-

bauer konnte in vielen Fallen das geschatzte Werk „Die Geigen- und Lauten-

macher vom Mittelalter bis zur Gegenwart" (Frankfurt a. M. 1904) von

Willibald Leo v. Liitgendorff zu Rate gezogen werden. Immerhin bietet

auch diese Abteilung des Katalogs
— besonders bei wichtigeren Namen wie

Fabbricatore, Hoffmann, Tieffenbrucker, Tielke, Vinaccia etc. — mancherlei

nicht unwesentliche Erganzungen zu v. Liitgendorffs lexikalischem Werke.



IX

Nachtrage und Berichtigungen zu dem den Tasteninstrumenten gewid-

meten ersten Katalogbande enthalt Seite 655 f. Fur ahnliche Hinweise und

Verbesserungen durch die Benutzer der Kataloge wird der Unterzeichnete

jederzeit dankbar sein, „zumahl wenn es", wie J. G. Walther in der Vorrede

zu seinem Musikalischen Lexikon sagt, „in gebiihrenden Grentzen, und

einer unter rechtschaffenen Leuten gebrauchlichen Bescheidenheit geschiehet".

Zu Danke verpflichtet ist der Verfasser wiederum Herrn Professor

Dr. Albert Kopfermann, Direktor bei der Koniglichen Bibiiothek zu Berlin,

besonders fur die Eriaubnis zur Benutzung der beiden Manuskriptwerke von

Wilhelm Tapper! (s. Seite 2), ferner Frau Ida Scholler in Diiren, die

einige wertvolle Holzschnittbiicher aus ihrer schonen Bibiiothek zu Nach-

bildungszwecken zur Verfiigung stellte, Herrn Dr. med. H. Rensch in Miinchen

fur die leihweise Ueberlassung seltener Guitarrenliteratur, Freiherrn v. Liitgen-

dorff in Liibeck fiir die Zusendung eines Teils der Korrekturbogen der

zweiten Auflage seines Buches u. a. Ebenso ist es dem Verfasser eine ange-

nehme Pflicht, fiir das freundliche Entgegenkommen, das er im vergangenen

Jahre auf einer Studienreise zur Besichtigung der wichtigsten deutschen und

osterreichischen Instrumentensammlungen seitens der Museumsvorstande und

Besitzer fand, auch auf diesem Wege seinen verbindlichen Dank abzustatten,

namentlich Herrn Dr. Karl Frank, dem Kustos der Sammlungen Sr. K. K.

Hoheit des Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este, und

Herrn Baron Alphons von Rothschild in Wien sowie Herrn Professor

Dr. Justus Brinckmann, dem Direktor des Hamburgischen Museums fiir

Kunst und Gewerbe.

COLN, im Juli 1912. Georg Kinsky.
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BENUTZTE SPEZIAL-LITERATUR.

AUgemeines
(auBer verschiedenen Lehrbiichern und Artikeln in Lexicis):

Verschuere Reynvaan, J. Muzijkaal Kunst-Woordenboek. Amsterdam, MDCCXCV.

Tappert, Wilhelm. 900-1900. Tausend Jahre Entwicklungs-Geschichte der musika-

lischen Zeichenschrift. Berlin 1901 — 03. (Manuskript.)
—

S'lng "lid Klang aiis alter Zeit. Hundert Musikstiicke aus Tabulaturen des

XVI. bis XVllI.'jahrhunderts. Berlin [1906].

Gal pin, Francis W. Old English Instruments of Music. London [1910].

Harfe :

Cousineau Fils [Georges]. Methode de Harpe... Oeuvre IV. Paris [ca. 1790].

Backofen, Joh. G. H. Anleitung zum Harfenspiel mit Bemerkungen iiber den Bau
der Harfe. Leipzig [1801].

Zither:

Bennert, Julius Ed. lUustrierte Geschichte der Zither. Luxemburg [1881].
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Fleischer, Oskar. Denis Qaultier. In ,,Vierteljahrsschrift fiir Musikwissenschaft",

2. Jahrg, Leipzig 1886.

Branzoli, Giuseppe. Ricerclie sullo studio del liuto. Roma 1889.

Korte, Oswald. Laute und Lautenmusik bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1901.

Guitarre:

Molitor, Simon. GroBe Senate fiir die Guitarre allein. 7tes Werk. Wien 1806.

Otto, Jakob August. Ueber den Bau der Bogeninstrumente. Jena 1828.

Tappert, Wilhelm Zur Geschichte der Guitarre. In ,,Monatshefte fiir Musik-

Geschichte", XIV. Jahrg. Berlin 1882.

Morphy, G. Les Luthistes espagnols du XVIe Siecle. Leipzig 1902.

Koczirz, Adolph. Bemerkungen zur Gitarristik. In ,,Zeitschrift der Internat. Musik-

gesellschaft", 7. Jahrg. Leipzig 1905-06.

Cither:
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Holzschnitt von Jost Amman, Verse von Hans Sachs.

Vorlage aus der Bibliothek von Frau Ida SchoUer in Diiren.



upfinstrumente ist der Gattungsname fiir diejenigen Tonwerk-

zeuge, deren aus Darm, Seide oder Metalldraht hergestellte und

iiber einen Resonanzkorper gespannte Saiten durch Zupfen oder

ReiBen mit den Fingern des Spielers oder mit Zuhiilfenahme

eines Plektrum — d. h. eines Stabcheiis von Schildpatt, Elfenbein, Holz oder

Metall oder eines Federkiels oder Schildkrotrings
— in Schwingungen ver-

setzt und zum Ertonen gebracht werden. Es gehoren zu dieser groBen

Familie alle harfen- und lautenartigen Instrumente, deren charakteristische

Formen schon im grauen Altertum bekannt waren und sich ununterbrochen

bis zur Gegenwart erhalten haben.

Harfen sind groBe Zupfinstrumente dreieckiger Form ohne Griffbrett,

d. h. die Tonhohe ihrer meist diatonisch angeordneten Saiten kann nicht durch

Greifen — festes Aufsetzen der Finger behufs Verkiirzung der Saiten — ver-

andert werden. Ihnen verwandt sind die Zithern (Schlagzithern): kleine

Zupfinstrumente mit liegendem flachem Schallkorper, fiir deren Melodiesaiten

spater allerdings schon ein Griffbrett in Anwendung kommt; ihr Saiten-

bezug ist in Quinten und Quarten gestimmt. In einem nahen Verwandt-

schaftsverhaltnis zu Harfen und Zithern steht die Gruppe der Hackebretter

(Salter!!, Tympanons, Cymbals), deren Saiten aber in der Regel nicht angerissen

sondern mit holzernen Kloppeln geschlagen werden. Als mutmaBliche Urform

aller Klavierinstrumente beanspruchen die aus dem alien Psalter hervor-

gegangenen unscheinbaren Hackebretter groBe gescliichtliche Bedeutung.

Die am weitesten verbreiteten Lauteninstrumente kommen in mannig-

fachen Formen mit gewolbtem oder flachem Schallkorper vor; zu ersterer

Gruppe gehoren die eigentlichen Lauten und Mandolen, zu letzterer die

Guitarren, Cithern (Cistres) und ihre verschiedenen Abarten. Allen

lautenartigen Instrunienten gemeinsam ist ein Hals mit einem zur



Bezeichnung der Griffe in sog. „Bunde" eingeteilten Griffbrett zwecks Ver-

kiirzung der Saiten. Die Anzahl der Saiten ist in der Regel nur gering; ihre

Stimmung ist wie bei den alten Violen meist eine in der Mitte von einer

groBen Terz unterbrochene Folge von Quartintervallen.

Im eigentlichen Sinne des Wortes sind auch das Clavicymbel (Kiel-

fliigel, Cembalo, Clavecin) und seine kleineren Abarten Spinett und Virginal

Zupfinstrumente, bei denen ein mittels eines Tastenmechanismus an die

Saite geschneiltes Federkielchen oder Lederstiickchen ein mechanischesPlektrum

darstellt. (Vgl. die Abteilung „BekieIte Tasteninstrnmente" im ersten Bande

des Katalogs, Seite 51 ff.)

--cxojjio--



Harfenspielerin
mit Guitarre spielendem Kinde.



Nach dem Genialde

„Frau von Montespan, die Harfe spielend"

von Caspar Netscher (1639-1684)

in der Kgl. Gemaldegalerie zu Dresden.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlags Ad. Braun & Cie.

in Dornach reproduziert.



HARFEN.

n der Qruppe der Zupfinstrumente — d. li. derjenigen Ton-

werkzeuge, deren Saiten durch Zupfen oder ReiBen mit der Hand

Oder einem Plektrum zum Ertonen gebracht werden — nimmt

die Harfe heute die erste und wichtigste Stellung ein. Ueberdies

gehoren die harfenartigen Instriimente zu den geschichtlich altesten Tonwerk-

zeugen, und ihre cliarakteristische Form, die wahrscheinlich aus dem Bogen,

derbekannten Waffe des Altertums, entstanden ist, hat sich im Laufe vieler Jahr-

hunderte fast unverandert erhalten. Der Ursprung der Harfe ist in den friihesten

Kulturepochen der Menschheit zu suchen: in thebanischen Felsengrabern aufge-

fundene Malereien beweisen, daR bereits die alten Aegypter schon gebaute und

verschiedenartig geformte Harfen (Te buni) besal^en, die in der GroBe iiber

Manneshohe hinausgingen. Von Aegypten aus gelangte die Harfe als

Negina nach Palastina zu den Hebraern, und auch im alten Assyrien war

sie vielfach im Gebrauch; bei alien orientalischen Volkern spielte sie nicht

nur im religiosen Kult sondern auch bei welthchen Veranlassungen, festlichen

Aufziigen und Oastmahlern eine wichtige Rolle. Auch im alten Griechenland,

wo ahnliche harfenartige Instrumente unter dem Namen Magadis, Pektis,

Simikion und Epigonion bekannt waren, biirgerte sie sich schon friihzeitig

ein; allerdings fehlte alien diesen morgenlandischen Harfen die Vorderstange

Oder Saule, so daB ihr Klang nur sehr schwach gewesen sein kann. Ihre Ein-

fiihrung in das Abendland ist wahrscheinlich den Kelten zu danken, die

sie bei ihren Wanderungen im dritten vorchristlichen Jahrhundert auf der

Balkanhalbinsel kennen lernten und nach ihrer nordischen Heimat ver-

pflanzten. Von Schottland und Irland aus, wo sie besondere Pflege in

den Handen der Barden genoB, fand die Harfe dann bald im iibrigen Europa

Verbreitung. Bei den germanischen Volkern wurde sie das ganze Mittelalter

hindurch als vornehmstes Instrument betrachtet; nach den sachsischen Gesetzen

war sie allein von Schuldpfandungen ausgeschlossen, und nach frankischem

Recht galten die Harfenspieler als unantastbar. Als Hauptinstrument der

Minnesanger und Troubadours war die Erlernung ihres Spiels ein wichtiger



Harfen

Zweig der hofischen Bildung jener Zeit. — Um die Mitte des 15. Jahrhunderts

wurde sie jedoch aus ilirer bevorzugten Stellung durch die Laute und die

Streichinstrumente allmahlich verdrangt, um erst wieder drei Jahrhunderte

spater, im Zeitalter des Rokoko, zu neuer Bliite zu gelangen.

Die Harfe hat die anmutig symmetrische Form eines Dreiecks, dessen

Schenkel durch den Resonanzkasten, den geschweiften Hals und die Saule

Oder Vorderstange gebildet werden. Der Resonanzkorper der neueren Instru-

mente besteht aus einem etwa l'/4 m langen, friiher vierkantig geformten,

jetzt meist halbrund gewolbten Kasten aus Ahornholz, der sich nach unten

zu stark erweitert und in der Mitte der flachen fichtenen Decke eine schmale

Leiste tragi, in die die Locher zum Einhangen der Saiten gebohrt sind. Be-

zogen ist die Harfe im allgemeinen stets mit Darmsaiten, die meist in diato-

nischer Anordnung gestimmt sind und nur „leer" benutzt, d. h. — von

Flageolet- Effekten abgesehen
— nicht durch Greifen verkiirzt werden. An das

obere spitz zulaufende Ende des Korpus ist der S-formig geschweifte Hals

angesetzt, der als Stimmstock dient und die Stimmnagel oder Wirbel der

Saiten tragi; er stofit an seinem vorderen Ende an die Saule oder Vorder-

stange (auch „Baronstange" genannt), die den langslen Schenkel des Dreiecks

bildet und bis zum FuB oder Sockel des Instruments hinabreicht. Die Saule,

die ebenso wie der Hals oft mit Schnitzereien verziert wird, dient dazu, der

bedeutenden Zuglast der zwischen Hals und Korpus aufgespannten Saiten

den erforderlichen Widersland entgegenzusetzen.
— Der Spieler halt die Harfe

zwischen Knie und Arme, den Resonanzkasten gegen die Brust geneigl; die

rechte Hand beherrscht die hohere, die linke die tiefere Tonregion.

Von den im 17. Jahrhundert, dem Beginn selbstandig entwickelter

Instrumentalmusik, gebrauchlichen Harfenarten bietet Praetorius' „Syntagma

musicum" (XXXll. Kapitel der „Organographia" und Tafel XVllI und XIX

der „Sciagraphia")Beschreibungen und Abbildungen. Man kannte damals: l)die

,,CBcmctnc ctnfad>c »>u-ff; VOcld>c 24-, etltd>c mcbr [Darm-] Bv;ittcn babcn,

vom t*? bi6 ine c iinb a", 2) die „^rlcn^i)'d>c \iar)f" der eine „mi^ ^a• UTaOcn
licbltd>c Xcfonanc;" zugesprochen wird und die sich von der einfachen

Harfe durch einen nach unten zu sich stark verbreiternden Schallkasten und

die starker gebogene Saule unterschied; auBerdem war sie mit 43 im Diskant

chromatisch gestimmten Messingsaiten im Umfang von C-e' bezogen. Die

dritte Art war die ^Cj^rof; 5Doppcl=*>%r|f" (Harpa doppia, auch als „Davidsharfe"

bezeichnet), die mit einem die ganze innere Flache des Dreiecks ausfiillenden

und auf beiden Seiten mit Darmsaiten bezogenen Resonanzboden versehen

war; ihr Umfang umfaBte vier voile Oktaven in chromatischer Anordnung
von C— c\ Eine kleine Abart der doppelt bezogenen Harfe bildete die in

der Form einem spitzwinkligen Dreieck nicht unahnliche und mit zwei
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gegeniiberstehenden Resonanzboden versehene Spitzliarfe (audi „FlLigel"-

oder „Zwitscherharfe", „Harfenet", ital. „Arpanetta" genannt), die vermoge
ihres Drahtsaitenbezugs einen scharferen, citherahnlichen Ton besaB; beim

Spielen wiirde sie auf den Tisch oder einen anderen Untersatz gestellt.

Im 17. und 18. Jahrhnndert wurde die Harfe neben den BaBlauten

(Theorbe, Erzlaute, Chitarrone) auch im Orchester als GeneralbaBinstrument

benutzt. Doch war ihre Verwendung in der Kunstmusik durch ihren meist

nur diatonischen Tonumfang sehr beschrankt und die Spielart auf der allein

iiber eine chromatische Skala verfiigenden Doppelharfe durch die groBe

Zahl der dicht nebeneinander liegenden Saiten zu sehr erschwert; es muBten

daher andere Auswege zur Abhijjfe dieses Uebelstandes — d. h. zur Erzielung

der der Skala fehlenden Halbtone — gesucht werden.

Der erste bedeutsame Schritt auf diesem Wege war die gegen Ende

des 17. Jahrhunderts in Tirol erfolgte Erfindung der sog. Hakenharfe,
an deren Hals kleine Hakchen angebracht waren, die eine Verkiirzung der

Saiten uni einen Haibton ermoglichten. Diese Hakchen (frz. „crochels"), die

mit der Hand gedreht werden muBten, waren zuerst nur zur Erzielung

der am meisten gebrauchten Halbtone zwischen den Saiten c und d, f und g

und g und a vorgesehen. Spater erhielt jede einzelne Saite derartige Hakchen,

mittels derer das Instrument jedesmal vor dem Spiel rasch in die betreffende

Tonart umgestimmt werden konnte; die gewohnliche Stimmung der Saiten war

in F- Oder Es-dur. Die Hakenharfe, die einen Umfang von 4' - bis 5 Oktaven

(C bezw. Contra G— g') besitzt, ist vereinzelt noch heute bei StraBenmusikanten,

namentlich bei den bohmischen Harfenmadchen, anzutreffen.

Die mancherlei Unvollkommenheiten, die auch der Hakenharfe noch

anhafteten und besonders in der UmstandHchkeit der Handhabung des Hak-

chenmechanismus und der Unmoglichkeit eines raschen Modulierens wahrend

des Spiels bestanden, wurden um das Jahr 1720 durch die Einfiihrung der

Pedalharfe beseitigt. Ihr Erfinder ist der Harfenist Hochbrucker') zu

Donauworth in Bayern, der den gliicklichen Gedanken hatte, die Bedienung

der Hakchen, um beide Hande fiir das Spiel frei zu behalten, den FiiBen zu

iibertragen. Hochbruckers Pedalharfe war in Es-dur gestimmt und besaB einen

Umfang von 5'/ 4 Oktaven (Contra F— d'); sie war anfanglich mit fiinf, spater

mit sieben Pedalen versehen, von denen jedes beliebig einzeln oder mit

')
Hochbruckers Vorname ist nicht i'lbermittelt, und auch die Angaben

iiber seinen Lebenslauf sind recht sparlich. Sein Vater war vielleicht der Geigenbauer

Georg H., von dem Hill & Sons in London eine Pochette (Tanzmeistergeige) mit der

Datierung „Augsburg 1670" besaBen. Der Erfinder der Pedalharfe ist anscheinend

ca. 1670 in Augsburg geboren und spater nach Donauworth iibergesiedelt; doch be-

sagt Walthers Lexikon vom Jahre 1732, daB er sich damals wieder in Augsburg auf-

gehalten habe. Nach v. Liitgendorffs Feststellung ist sein Tod erst im Jahre 1763 zu
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mehreren oder alien iibrigen zusammen mittels der FuBe niedergetreten und

in dieser Lage festgehangt werden kann; die Pedale wirken auf Ziige, welche

durch die hohle Saule nach dem Halse hinlaufen und daselbst durch Winkel-

hebel und eine weitere Schienenvorrichtung die fahnenartigen Hakchen so

umdrehen, daB letztere die Saiten auf einen mit einem kleinen Einschnitt ver-

sehenen metallenen Sattel niederdriicken und hierdurch um so viel verkiirzen,

als zur Halbtonserhohung erforderlich ist. Jeder diatonische Ton der Oktave

hat ein Pedal; dieses Pedal erhoht aber den Ton nicht an einer einzigen

Stelle sondern durch den ganzen Umfang des Instruments; also durch das

Niederbewegen des dem Ton F angehorigen Pedals werden samtliche F

innerhalb des ganzen Ambitus in Fis verwandelt, die Harfe wird angenommen
aus C-dur nach G-dur umgestimmt. (Dommer.)

Die Pedalharfe wurde von einem deutschen Musiker namens Stecht

1740 in Paris eingefiihrt; doch fand Hochbruckers Pedalsystem erst durch seinen

Neffen Christian Hochbrucker, der 1770 als Harfen virtuos nach Paris

gekommen war, groBere Verbreitung in Frankreich. Die Vervollkommnung

der Pedalharfe ging von dem Pariser Instrumentenbauer Pierre Joseph
Cousineau und dessen Sohn Georges (gest. 1824) aus, die den Hakchen-

mechanismus durch die Einfiihrung des „Systeme a bequilles" (bequille =

KriJcke) verbesserten und den Pedalen zwei weitere Tritte zur Ermoglichung

einer dynamischen Abschattierung des Spiels hinzufiigten; diese sog. „Schwell-

vorrichtung" (vergl. Bemerkung zu No. 399) wurde i. J. 1787 von dem in Paris

lebenden bohmischen Harfenisten Johann Baptist Krumpholz (gest. 1790)

weiter ausgebildet. Auch die ersten Versuche zur Konstruktion von Doppel-
Pedalharfen wurden 1782 von Georges Cousineau unternommen; doch

scheint sein Geschaft in den Stiirmen der Revolutionszeit untergegangen zu

sein. Die Idee der „Harpe a double mouvement^' (mit doppelter Pedalriickung)

in endgiiltiger Weise zu losen, gelang erst dem beriihmten Instrumentenbauer

Sebastien Erard zu Paris, der sich gleichzeitig mit den Cousineaus eine

Vervollkommnung der Harfenmechanik angelegen sein lieB; jedoch muB aner-

kannt werden, daB die Prioritat dieser geistvollen Erfindung, wie aus der 1782

der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Paris uberreichten Denkschrift des

Abbe Pierre-Joseph Ro ussier hervorgeht („Mcmoire s2/r la nouvelle harpe de

Donauworth erfolgt, so daB er also das hohe Aher von fast hundert Jahren erreicht

habeii muB. Seine Gattin hieB Agathe; sein Sohn Simon H. (geb. ca. 1698 zu Donau-

worth) war der erste Virtuose auf der neuen Pedalharfe; er lieB sich 1729 auch vor

dem kaiserlichen Hofe in Wien horen. — Ueber zwei als Musiker bemerkenswerte

Neffen des Erfinders der Pedalharfe, den Organisten und Koniponisten Colestin H.

(geb. 1727 zu Tagmersheim in Bayern, gest. 1803) und dessen jiingeren Bruder, den

Harfenvirtuosen Christian H. (geb. 1733 zu Tagmersheim, gest. in London; s. ob.) vgl.

Fetis' „Biographie universelle", tome 4^, Paris 1883, p. 340.
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M. Cousiiieau, hithier de la reinc" ). zweifellos Cousineau gebuhrt.
— Bereits im

Jahre 1789 brachte Erard eiii neues verbessertes Prinzip des Umstimmens zur

Einfiihrung, das „Systeme a fourchette" (fourchette
=

Gabel), bei dem die Saite

nach dem Niederdriicken des Pedals durch eine mit zwei starken Stiften ver-

sehene Drehscheibe wie von einer Gabel erfaBt uiid auf diese Weise verkijrzt

wird, ohne aus ihrer vertikalen Lage gedrangt zu werden. Das Problem der

Doppel-Pedalharfe hatte Erard schon seit mehreren Jahren beschaftigt, ehe

ihm eine befriedigende Losung gelang. Am 16. Juni 1801 erhielt er in London

ein Patent auf seine Doppel-Pedalharfe, doch konnte er erst i. J. 1810 seiner

Erfindung durch Verbesserung der Pedalkonstruktion ihre endgiiltige Form

gebcn. Ebenso wie die verbesserte Harfe nach Hochbruckers System ist die

Doppel-Pedalharfe, die in Ces steht und einen Umfang von 6 Vj Oktaven (Contra

Ces— f*) besitzt, mit sieben Pedalen versehen, deren jedes nicht nur um eine

sondern auch um zwei Stufen niedergetreten werden kann, also nach dem

Belieben des Spielers eine einfache oder doppelte Verkiirzung der Saiten um
einen Halb- oder Ganzton ermoglicht. Bei Anwendung der ersten Riickung

werden auf diese Weise die 7-Tonarten Ges, Des, As, Es, B und F sowie

C-dur, bei Hinzunahme der zweiten Riickung die j|-Tonarten G, D, A, E, H,

Fis und Cis-dur hervorgebracht.
— Erst durch die Erfindung der doppelten

PedalriJckung, deren bis heute noch uniibertroffenes Prinzip besonders in

England und Frankreich schnell allgemeine Aufnahme und auch Nachahmung

fand, war die Harfe zu einer den iibrigen Instrumenten ebenbiirtigen Stellung

gelangt, wenn auch einer groBeren Verbreitung
— abgesehen von der

Schwierigkeit ihrer Behandlung — ihre groBe Kostspieligkeit im Wege stand.

Fines der ahesten iiberhaupt erhaltenen Instrumente aus dem Mittelalter ist

die beriihmte irische O'Brien-Harp („Clarsech") aus dem friihen 13. Jahr-

hundert, die jetzt das „Trinity College" zu Dublin bewahrt. Zwei andere

historisch wertvolle Harfen sind im „National Museum of Antiquities of

Scotland" zu Edinburgh erhalten: es ist die sog. „Lamont Harp", die

aus dem 15. Jahrhundert stammt, und „Queen Mary's Harp", die Harfe

der Konigin Maria Stuart aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; farbige

Abbildungen dieser beiden Instrumente finden sich in dem Prachtwerk

„MusicaI Instruments historic rare and unique" von J. A. Hipkins & W. Gibb

(Edinburgh 1888, Tafel 11 u. 111). Ein in kiinstlerischer Hinsicht kostbares

Instrument ist die mit prachtigen Malereien eines ferrarischen Kiinstlers des

Secento geschmiickte Harfe der Fiirstin Isabella d'Este, die im Albergo Arti

zu Modena ausgestellt ist. Die oft reich vergoldete Ausstattung, die viele dem

18. Jahrhundert und der Empirezeit angehorende Harfen aufweisen, laBt

die groBe Beliebtheit erkennen, die das Instrument namentlich in Frankreich

bei Hof und Adel genoB. Zu den besten franzosischen Harfenmachern
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jener Zeit gehoren auBer den bereits erwahnten Cousineau und Erard:

Jean Henri Naderman, Sebastien B. Renault, Francois Chatelain,
Godefroi Holtzman u. a., von denen sich in alien groBeren Samm-

lungen noch zahlreiche auch kunstgewerblich bemerkenswerte Pedalharfen

erhalten haben.

--<yra|po--

XIA
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Aus dem
,,Syntagma musicum" von Michael Praetorius (1620).

,,Sciagraphia", Tafel XIX. (Verkleinerte Wiedergabe.)

(Vgl. Seite 10.)



(Einfache) Harfen No. 375-377

Einfache Harfen

mit diatonisch orestimmtem Saitenbezue ohne Umstimmvorrichtung.*te

No. 375. (Einfache) Harfe,
alte deiitsche Arbeit wahrscheinlich noch aiis dem 16. oder 17. Jahr-
hundert. in der Decke des einfach gearbeiteten Instruments befinden

sich sechs paarweise angeordnete Schalloffnungen, von denen die beiden

oberen Sichel-, die vier unteren Herzform zeigen. Die Vorderstange,
welche Spuren ehemaliger Bemalung aufweist, wird von einem ge-
schnitzten Konig Davids-Kopf gekront. Am unteren Teile des ebenfalls

mit polychromierten Schnitzereien geschmiickten Halses findet sich eine

Wiederholung des Davidkopfes.
Der Bezug besteht aus 34 diatonisch gestimmten Darmsaiten im

Umfang von C—a" (vier Oktaven und Sexte).
— Bemerkenswert an dem

Instrument ist ein zur Schallverstarkung dienender zweiter Resonanz-

korper, der eigentlich eine Verlangerung des Halses bildet und in

paralleler Richtung mit den Saiten sich bis zur halben Hohe der Stange
erstreckt. Mittels eines hohen Steges werden die Schwingungen der

Saiten auf diesen zweiten Resonanzkorper, in dessen linken Boden eine

Pergamentrosette eingelassen ist, iibertragen.
Hohe 1,65 ^;i m, Breite 56 cm.')

Abbildung auf Seite 19.
fc>

No. 376. (Einfache) Harfe
mit foigender auf der Riickseite des Resonanzkorpers eingebrannten
und spater mit Tinte nachgezogenen Inschrift: „ARCIDOSSO L' Anno
1652 / PIETRO CORSINI FECE". Der hellblau gestrichene Resonanz-

korper ist aus fiinf breiten Spanen zusammengesetzt und in der Mitte

mit drei rosettenartigen Schalloffnungen versehen; auBerdem befinden

sich in der Decke sechs weitere paarweise angeordnete sternformige

Schalloffnungen. Das Kapital der kannelierten Saule ist mit Elfenbein-

plattchen verziert und wird von einem primitiv geschnitzten befliigelten

Engelskopf gekront. Am untern Teil des Halses befindet sich ein sorg-

faltigerer ausgefuhrter polychromierter Lowenkopf.
Der Bezug besteht aus 37 Saiten im Umfang von Contra-A— b-^

(fiinf Oktaven und Halbton).
Hohe 1,52 m, Breite 80 cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 237.

No. 377. (Einfache) Harfe,
deutsche Arbeit aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts (1776).
In der Decke befinden sich zehn paarweise angeordnete polychromierte
Rosetten ovaler Form, deren vier untere den Doppeladler mit dariiber-

schwebender vergoldeter Krone zeigen; die vier Rosetten in der Mitte

^) Bei den Angaben der MaBe ist stets groBte Hohe, groBte Breite usw.

beniicksichtigt.
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(Eiiifache) Harfen No 377—380, Chrom. Harfe No. 381

stellen Adler dar, wahrend die beiden oberen unter einer Krone das

Monogramm „l C S" und die Jahreszahl 1776 erkennen lassen. Die
Saule ist durch polychromierte und vergoldete Barock-Schnitzereien
reich verziert und wird von einer ebenfalls bemalten geschnitzten Frauen-
biiste gekront; auch der Spuren ehemaliger Bemalung aufweisende
Hals ist mit Schnitzereien geschmiickt.

Der Bezug besteht aus 36 Saiten im Umfang von Contra-A— a

(fiinf Oktaven).
Hohe 1,63 m, Breite 73 cm.

No. 378. (Einfache) Harfe
kleinerer Form; wahrscheinlich bohmische Arbeit aus dem Ende des
18. Jahrhunderts, Die Decke des primitiven Instruments weist farbige

Blumenbemalung und sechs paarweise angeordnete durchlocherte Schall-

offnungen auf. Die Stange wird von einer geschnitzten Sphinxbiiste gekront.
Der Bezug besteht aus 30 Saiten im Umfang von C-d' (vier

Oktaven und ein Ton); urspriinglich war noch eine hohere Saite (e'^)

vorhanden.
Hohe 1,42 m, Breite 47 cm.

No. 379. Kleine (einfache) Harfe (sog. „SchoBharf e"),

deutsche Arbeit aus der Wende des 18. Jahrhunderts. In der Decke
des einfachen Instruments befinden sich zwei primitive Schalloffnungen.

Der Bezug besteht aus nur 10 Saiten im Umfang von f— a'

(eine Oktave und Terz).
Hohe 50 cm, Breite 25 '/•-> cm.

No. 380. Kleine (einfache) Harfe (sog. „SchoI]harfe"),
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Zargen und
Boden des zierh'chen Instruments sind aus Jacarandaholz. Der vergoldete
Hals und die Saule zeigen stark geschweifte Form und sind mit Blatt-

gewinden in rotbrauner Farbe bemalt.

Der Bezug besteht aus 24 Saiten im Umfang von c— e' (drei
Oktaven und Terz).

Hohe 81 cm, Breite 49 V-j cm.

Chromatische Harfen.

No. 381. Chromatische Harfe,
anscheinend skandinavische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Die Zargen
des merkwiirdigen Instruments sind mit hiibsch geschnitzten Blattorna-

menten geschmiickt, die einen romanisierenden Stil erkennen lassen.

Die Decke zeigt primitive Blumenmalerei auf heligelbem Grunde und
acht paarweise angeordnete Rosetten, iiber denen sich noch zwei kleine

herzformige Schalloffnungen befmden. Der Hals ist mit polychromierten
Blattschnitzereien reich verziert. Die eckige Vorderstange wird von
einem geschnitzten Kinderkopf gekront, der eine wohl unfreiwillige
Karikatur bildet.



Chromatische Harfen No. 381 u. 382

Der eigenartig angeordnete Bezug besteht aus 53 chromatisch

gestimmten, in zwei Reihen miteinander parallel lanfenden Darm-
saiten im Umfang von Contra-G~e' (vier Oktaven und Sexte); doch

fehlen in der chromatischen Reihenfolge die in der damaligen „reinen"

(untemperierten) Stimmung nicht verwendbaren drei tiefsten und die beiden

hochsten Halbtone. Die diatonischen BaBsaiten (vom Contra-G—h

der kleinen Oktave) werden mit der linken Hand geschlagen, wahrend
fur die rechte die dazwischen liegenden Halbtone bestimmt sind. Im
Diskant tritt ein umgekehrtes Verhaltnis ein: die diatonischen Saiten

sind fiir die rechte, die chromatischen fur die linke Hand bestimmt.

Hohe 1,72 m, Breite 75 cm. Abbildung auf Seite ly.

No. 382. GroBe chromatische Harfe
mit folgendem geschriebenen Zettel im Innern des Resonanzkorpers:

„Giovanni Vettorazzo / Fecit Vicenza Anno / 1793". — Der sich nach

unten zu stark verbreiternde Resonanzkorper des auBergewohnlich grofien
und bemerkenswerten Instruments ist aus elf breiten Spanen zusammenge-
setzt und an den Randern vergoldet. In der Decke befinden sich acht

paarweise angeordnete sternformige Schalloffnungen. Das Kapital der

teils rund teils achtkantig geformten Saule ist ebenso wie der Hals mit

hiibschen vergoldeten Biattwerk-Schnitzereien im Louis XVI.-Stil verziert.

Der in eigenartiger Weise angeordnete Bezug der Harfe besteht aus

85 groBtenteils chromatisch gestimmten Darmsaiten im Umfang von

Contra-G—f^ (vier Oktaven und Septime), und zwar sind die dia-

tonischen Saiten (mit Ausnahme der nur einfachen Saiten fiir die

Contra-, groBe und dreigestrichene Oktave) doppelchorig, alle chroma-

tischen Saiten einfach. Die diatonischen Saiten sind in zwei mitein-

ander parallel laufenden Reihen gruppiert, wahrend die fiir die Halbtone

bestimmten einzelnen Saiten zwischen den Doppelsaiten und zwar etwas

hervorstehend angeordnet sind, so daB die Gruppierung der Besaitung
dem Bilde einer Klaviatur mit Unter- und Obertasten ahnelt. — Die

C-Saiten sind durch rote Farbung kenntlich gemacht.
Beim Spiel wurde der groBe Schallkasten gegen die linke Schulter

geneigt. In entgegengesetzter Weise wie bei der gewohnlichen Harfe

muBten die Diskantsaiten mit der linken, die BaBsaiten mit der rechten

Hand geschlagen werden. Die chromatischen Saiten wurden anscheinend

mit dem Daumen gezupft; durch ihre eigentiimliche Lage zwischen

den beiden Choren der diatonischen Saiten erforderte ihre Behandlung
einen sehr geschickten Spieler. Die Gruppierung der diatonischen

Doppelsaiten sollte wahrscheinlich durch rasches abwechselndes Schlagen
der beiden im Einklang gestimmten Saiten ahnlich wie bei der Mandola
den Effekt einer Tonverlangerung ermoglichen.

Gesamthohe 2,08 m, groBte Breite 73 cm; Lange des Resonanz-

korpers 1,52 m, Umfang desselben 1,95 m; groBte Breite der Decke 50 cm.

Abbildung auf Seite 20; Nachbildung des Zettels auf Seite 279.

Das „Miizijkaal Kunst-Woordenboek" von J. Verse hu ere Reynvaan
(Amsterdam 1795) enthalt als Plaat 15 den Knpferstich einer derartigen chromatischen

Harfe („Davids Harp"); jedoch ist die dort im Textband (S. 207 u. 208) gegebene

Erlanterung der Spielart dieser „Davids Harp" ziemlich luiklar. Interessant ist, daB

diese Harfen hinsichtlich Banart nnd Saitenbezug mit der in Schottland nnd Irland

noch heute gebrauchlichen galischen oder Barden-Harfe („Telyn") iiber-

einstimmen, die sich durch ihre umfangreichen Dimensionen und mehrchorige chroma-

tische Besaitung von der gewohnlichen Harfe unterscheidet. Siehe No. 611, Seite 176

des Katalogs. (Neue Erwerbung.)

11.2



18 ^ Chromatische Harfe n No. 382 u. 383. Doppelharfe No. 384 ^^
Eine ausfiihrliche Beschreibung einer ahnlichen 86saitigen chromatischen Harfe

gibt Mersenne in seinem Werke „Harmonie universelle" (Paris 1636, Livre 3e des

Instruments a chordes, p. 165—171). DaB diese Harfenart, wie aus Mersennes Bericht

hervorzugehen scheint, aligemein verbreitet gewesen sei, ist i<aum anzunehmen; jeden-
falls ist sie in Praetorius' „Syntagma Musicum" nicht erwahnt. — Als Erfinder

einer derartigen dreicliorigen Harfe ist ubrigens Liica Antonio Eustachio
bekannt, der zu Anfang des 17. Jahrhunderts Kammerer des Papstes Paul V. war.

No. 383. Kleine chromatische Harfe (sog. „Tischharfe"),
deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. In der rot-

braun lackierten Decke des zierlichen Instruments befinden sich zwei

einfache F-Locher; Hals und Saule sind vergoldet. Zwischen Hals und

Anhangeleiste ist eine geschweifte Leiste mit den Tonbezeichnungen
der einzelnen Saiten angebracht.

Der Bezug besteht aus 28 chromatisch gestimmten Stahldraht-

saiten im Umfang von es—a' (zwei Oktaven und verminderte Quarte);
fiir e, fis und gis- sind keine Saiten vorhanden.

Hohe 61 cm, Breite 71 cm.

Durch ihre natiirliche Bauart ist die Harfe auf die diatonische Skala angewiesen,
so daB die chromatischen Harfen wegen der groBen Schwierigkeit ihrer Behandhing
zu keiner Bedeutung in der Praxis gelangen konnten. Als bemerkenswerte Versuche

auf diesem Gebiete ist die i. J. 1804 erfundene chromatische Harfe des Arztes

Dr. Georg Carl Pf ranger in Schleusiiigen (vgl. „Allg. Musik.-Zeitung" 11. Jhg. (1809)

No. 21), die fiber einen Umfang von fiinf vollen Oktaven (Contra-A— a'') verfi'igte

und die Spielart durch verschiedene Farbung der diatonischen und chromatischen

Saiten erleichtern sollte, und in jiingster Zeit (1897) die chromatische Harfe von

Gustave Lyon in Paris mit kreuzsaitig angeordnetem Bezug im Umfang von sechs-

einhalb Oktaven (Contra-C—g*) zu erwahnen. (Vgl. Seite 253 im 1. Bande des vor-

liegenden Katalogs.)

Doppel- und Spitzharfen.

No. 384. Doppelharfe,
deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das eigenartige Instrument

bildet eigentlich eine Verbindung zwischen gewohnhcher und Spitzharfe;

sein Resonanzkorper ist aus sieben breiten Spanen zusammengesetzt.
In der Decke befinden sich in der Mitte drei sternforniige, an den Seiten

vier paarweise angeordnete blumen- und kreuzformige Schalloffnungen,
Den Raum zwischen dem Resonanzkorper, dem stark geschweiften Hals

und der Vorderstange fiillt ein hohl aufgesetzter zweiter Schallkorper

aus, dessen Boden mit hiibschen Blumenmalereien und in den Schall-

lochern mit ehemals vergoldeten Rosetten aus MetallguB geschmiickt

sind, die den deutschen Reichsadler mit den Initialen „W F" erkennen

lassen.

Der rechte Resonanzboden ist wie bei der gewohnlichen Spitz-

harfe mit 22 diatonisch gestimmten doppelten Metallsaiten im Um-
fang von c— d' (drei Oktaven und ein Ton) und 15 einzelnen

Metallsaiten fiir die dazwischen liegenden Halbtone bezogen, wahrend

auf dem linken Resonanzboden 20 diatonisch gestimmte einzelne Begleit-

Darmsaiten im Umfang von C— a' (zwei Oktaven und Sexte) liegen.
—
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No. 382. GroBe chromatisclie Harfe von Giovanni Vettorazzo, Vicenza 1793.

Text: Seite 17.



^^ Doppelharfen No 384 u. 385, Arpanetta (Spit/harfe) No 386 ^ 21

Die Saiten fiir die rechte Hand erhalteii ihre Mensur durch zwei aiif

dem Resonanzboden angebrachte Stege und sind an Anhangestiftchen
am unteren Ende des Resonanzbodens befestigt; die Darmsaiten fiir die

linke Hand dagegen laiifen iiber einen Steg und sind wie bei der

gewohnlichen Harfe niittels Pflockchen an den eigentlichen Resonanz-

korper angehangt.
Hohe 1,72 m, Breite 48 cm.

Abbildungen auf Seite 25.

Das seltene Instrument wurde in Schwedcn aufgefunden.

No. 385. Kleine Doppelharfe
von abweichender Form. Das eigenartige Instrument, das beziiglich
Bauart und Besaitung Aelinlichkeit mit der Spitzharfe aufweist, ist

in kunstgewerblicher Beziehung benierkenswert: die hubsche vergoldete
Schnitzerei der vorderen Zargen, die zwischen zwei kleinen Saulen einen

bartigen Bardenkopf zeigt, stammt anscheinend von einem alten Chor-
stuhl romanischen Stils. Vielleicht ist die Umarbeitung zu einer Harfe
in der zweiten Halfte des IS. Jahrhunderts vollzogen worden, als durch
die Veroffentlichung der Gedichte Ossians seitens des Schotten James
Macplierson (1760) in Literatur und Kunst groBe Vorliebe fiir das alte

Bardentum neu erwacht war. — In die sich gegeniiberliegenden Schall-

locher beider Resonanzboden sind ausgesagte gotische MaBwerkrosetten

eingesetzt.
Der Bezug besteht beiderseits aus je 25 doppelten Metalldraht-

saiten, die jedoch mogh'cherweise nur dekorativen Zwecken dienen sollten.

Hohe 1 m, Breite 47 cm.

Abbildung auf Seite 19.
'fe

No. 386. Arpanetta (Spitzharfe)
mit folgender geschriebenen hischrift auf der Unterseite des Bodens:

„Antonius de Migliais Florentinus Fecit anno 1703". Die Zargen des

einfach ausgestatteten Instruments sind mit Papier beklebt, dessen

vergoldete Pressung Renaissance-Ornamente zeigt. In die Schallocher

beider Resonanzboden sind hiibsch gearbeitete vergoldete Pergament-
rosetten eingelassen; auch die Schnecke weist Spuren ehemaliger Ver-

goldung auf.

Der Bezug der Spitzharfe besteht aus Metallsaiten, und zwar wird
fiir die BaBsaiten meist Messing-, fiir die Diskantsaiten Stahldraht be-

nutzt. Wahrend die Saiten des rechten Resonanzbodens iiber einen

ungefahr in der Mitte des Bodens Hegenden Steg gespannt sind, erhalten

die auf dem h"nken Resonanzboden aufgezogenen tiefer gestimmten
Begleitsaiten durch einen nur wenige Zenti meter von der oberen Zarge
entfernten Anhangesteg ihre Mensur. — Bei der vorliegenden Arpanetta

liegen auf dem rechten Resonanzboden 22 doppeUe und dazwischen
15 einzelne Drahtsaiten im Umfang von g— c^ (drei Oktaven und Quarte)
und zwar in chromatischer Anordnung mit Ausnahme der drei tiefsten

is
—

h) und fiinf hochsten Saiten (f
'—

c'); fiir alle diatonischen Tone sind

(mit Ausnahme der tiefsten g-Saite und der beiden hochsten Saiten)

doppelte, fiir alle Halbtone einfache Saiten vorhanden. Der linke Reso-

nanzboden ist mit 27 chromatisch gestimmten einzelnen Begleitsaiten
im Umfang von drei Oktaven und Terz (c

—
e") bezogen; nur fiir die

beiden tiefsten Saiten c und d sind keine Halbton-Saiten vorgesehen.





Spitzharfen No. 386-388

Zur Eiiaiiterung der Anordnung des Saitenbezugs der Spitzharfe No. 386 diene

folgendes Notenbild, wobei die doppelchorigen Saiten durch zwei niit einem Bogen
verbundene Noten bezeichiiet sind :

Bezug des rechten Resonanzbodens:

^=H=J=:i:
1'-

:iE3-.-*-i.-r~trft BFlt^-^

:F=t=fJ=F-P :p=«p:

l'E^e=% :p=p:
:F=r

Bezug des linken Resonanzbodens:

Hohe 83 cm, Breite 27' -2 cm.

Abbildung auf Seite 26; Nachbildung der Inschrift auf Seite 261.

Vgl. iiber die Spitzharfe und ihre Spielart die ausfiilirliche Beschreibung, die

Johann Philipp Eisel in seinem originellen Buche „Musicus ahodidaxTo^" (Erfurt 1738,
Seite 59-65) gibt. (Siehe die Abbildung auf Seite 22.)

No. 387. Spitzharfe
mit geschriebenem Zettel unterhalb des Schallochs: „Theodorus Viecker /

in Qverfurth , fecit et pinxit. , ao 1720". — Die beiden Resonanz-
boden sind mit (verblaBten) Blumenmalereien und in den Schallochern

mit primitiven Rosetten aus Pergament versehen.

Auf dem rechten Resonanzboden liegen 26 doppelte und dazwischen
12 einzeine Saiten im Umfang von e— h' (drei Oktaven und Quinte),
und zwar sind fiir alle Haupttone durchweg doppelte, fiir die Halb-

tone einzeine Saiten vorlianden. Fiir die Saiten der tiefsten (kleinen)

Oktave und die hochsten Saiten (von f' ab) sind keine Halbtone vor-

gesehen. Der linke Resonanzboden ist mit 31 chromatisch gestimmten
einzelnen Begleitsaiten im Umfang von g— e' (zwei Oktaven und Sexte)

bezogen; nur fiir die beiden tiefsten und hochsten Saiten sind keine

Halbtonsaiten vorhanden.
Hohe 90 cm, Breite 27'/-2 cm.

Abbildung auf Seite 26; Nachbildung des Zettels auf Seite 279.

No. 388. Spitzharfe,
ebenfalls aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts und in der Aus-

stattung- ahnlich dem vorhergehenden Instrument. Die beiden Resonanz-

boden sind mit kunstloser Blumenmalerei und in den Schallochern mit

Rosetten aus Pergament versehen.

Auf dem rechten Resonanzboden liegen 24 doppelte und 12 ein-

zeine Saiten im Umfang von drei Oktaven und Quinte (f— c*),

und zwar sind fiir die Haupttone mit Ausnahme der hochsten und
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tiefsten, wie iiblich, doppelte, fiir die dazwischen liegenden Halbtone
einzelne Saiten vorhanden. Fiir die drei tiefsten und die beiden hochsten

Saiten sind keine Halbtone vorgeseiien. Der Bezug des linken Resonanz-
bodens stimmt mit der vorhergehenden Spitzharfe No. 387 iiberein.

Hohe 90 cm, Breite 27 cm.

Abbildung auf Seite 26.

No. 389. Gro Be Spitzharfe,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Instrument ist schmucklos

ausgestattet, aber durcii seine ungewohnliche GroBe bemerkenswert. In

die Schallocher beider Resonanzboden sind hiibsciie vergoldete Rosetten

eingelassen. Die Sciinecke ist von eigenartig geschwungener Form.

Auf dem rechten Resonanzboden liegen 26 doppelte und 16 ein-

zelne Saiten im Umfang von G— e" (zwei Oktaven und Sexte), und
zwar sind fur alle Haupttone mit Ausnahme der hochsten doppelte
Saiten vorhanden. Fiir die beiden tiefsten und beiden hochsten Saiten

sind keine Halbtone vorgesehen. Der linke Resonanzboden ist mit

33 chromatisch gestimmten einzelnen Begleitsaiten im Umfang von

G— f'-' (zwei Oktaven undSeptime) bezogen; nur fiir die beiden tiefsten

Saiten sind keine Halbtone vorhanden.

Hohe 1,83'/. m, Breite 39 cm.

Abbildung auf Seite 26.

Hakenharfen.

No. 390. Hakenharfe,
deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. In der

etwas gewolbten Decke des primitiv gearbeiteten Instruments befinden

sich sechs paarvi'eise angeordnete rosettenartige Schalloffnungen, in

deren beiden unteren die Initialen „I G" erkennbar sind. — Die vier-

eckige Stange ist von etwas geschweifter Form.

Der Bezug besteht aus 33 Darmsaiten im Umfang von C—g*

(vier Oktaven und Quinte); zur Hoherstimmung der am meisten ge-

brauchten Melodiesaiten um einen Halbton dienen 8 Haken.

Hohe 1,21 m, Breite 51 cm.

No. 391. Hakenharfe,
laut gedrucktem Zettel im Innern des Korpus von „Lorenzo Carcaffi in

Borgo San Fridiano / TAnno 1749 Firenze" erbaut. In der Decke des

hubschen Instruments befinden sich sechs paarweise angeordnete stern-

und herzformige Schalloffnungen. Der hellblau gestrichene Hals ist

mit vergoldeten Schnitzereien im Rokokostil verziert und lauft in einen

hiibsch geschnitzten polychromierten Madchenkopf aus.

Der Bezug besteht aus 34 Saiten im Umfang von C—a' (vier

Oktaven und Sexte); die ursprunglich dazu gehorigen 16 Haken sind

nicht mehr vorhanden.
Hohe 1,5872 m, Breite 57 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 234.
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No. 386. Spitzharfe
von A ntonio Migliai,

Florenz 1703.

Text; Seite 21.

No. 387. Spitzharfe

von Theod. Viecker,

Querfurth 1720.

Text: Seite 23.
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Hakenharfen No. 392 396

No. 392. Hakenharfe,
deiitsche Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Korpus ist

muldenformig gewolbt und aus neun breiteii Spanen zusammengesetzt;
der Hals weist Schnitzereien im Barockstil auf. Die Saiile ist niit einer

offenbar spiiter aufgesetzten oeschnitzten Rokoko-Leiste bekleidet und
wird von einem (ebenfalls nicht dazu gehorigen) geschnitzteii Neger-
oder Beduinenkopf gekroiit. Im Resonanzboden befinden sich vier paar-

weise angeordnete Schallocher, die ehemals iiiit Rosetten versehen waren.

Der Bezug bestelit aus 36 Saiten im Umfang von Contra G— g'

(fiinf Oktaven); znr Hoherstimmung der Melodiesaiten urn einen Halb-

ton dienen 14 Haken.
Hohe 1,68 m, Breite 66V2 cm.

No. 393. Hakenharfe,
walirscheinlich bolimisclie Arbeit aus der zweiten Halfte des 18. Jahr-
hunderts. In der Decke des ziemlich einfach gearbeiteten Instruments

befinden sich mehrere stern- und herzformige Schalloffnungen. Hals

und Stange sind mit hiibschen Schnitzereien geschmiickt; gekront
wird die Stange von einem bartigen Manner- oder Teufelskopf.

Der Bezug besteht aus 32 Saiten im Umfang von C-f* (vier

Oktaven und Quarte); die zur Hoherstimmung dienenden Haken sind

(wie bei No. 391) nicht melir vorhanden.
Hohe 1,35'/.. m, Breite 58 cm.

No. 394. Hakenharfe,
laut geschriebener Inschrift auf dem Oberteil der Decke von „Joseph

Schweiger A Stadtamliof" erbaut; aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.— Das Korpus ist etwas nach innen geschweift. Das Kapital der

kanneUerten Saule und der obere Teil des Halses sind mit hiibschen

Schnitzereien im Louis XVl.-Stil verziert.

Der Bezug besteht wie bei No. 392 aus 36 Saiten im Umfang
von fiinf Oktaven (Contra G-g). Zur Hoherstimmung der Saiten

um einen Halbton dienen 26 Haken; fiir die zwei tiefsten und hochsten

Saiten sind keine Haken vorgesehen.
Hohe 1,61 m, Breite 67 cm.

Abbildung auf Seite 25; Nachbildung der Inschrift auf Seite 267.

No. 395. Hakenharfe,
deutsche oder bohmische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts.
In der mit Blumenranken kunstlos bemalten Decke des einfach gear-

beiteten Instruments befinden sich sechs paarweise angeordnete Rosetten,

von denen eine verloren gegangen ist. Das Oberteil der Stange ist

mit einer sternformigen Perlmuttereinlage verziert.

Der Bezug besteht aus 36 Saiten im Umfang von C-c' (fiinf

Oktaven). Zur Hoherstimmung der Saiten um einen Halbton dienen

32 Haken; fiir die drei tiefsten Saiten sind keine Haken vorgesehen.
Hohe 1,40 m, Breite 56 cm.

No. 396. Kleine Hakenharfe (sog. „SchoBharfe"),
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts.

— Der Bezug
des schmucklos ausgestatteten Instruments besteht aus 26 Saiten im Um-
fang von F— c^ (drei Oktaven und Quinte); zur Hoherstimmung der

F- und B-Saiten um einen Halbton dienen 7 Haken.
Hohe 8S\-> cm, Breite 49 cm.



Pedalharfen No. 397-399

Pedal harfen

mit einfacher Pedalriickung.

No. 397. Pedalharfe,
italienische Arbeit aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die
Decke des hubsch ausgestatteten Instruments ist mit vergoldeten Orna-
mentmalereien geschmiickt; am Sockel stellt die Bemalung die Sieges-

gottin Nike im Wagen mit dem Wappen der Familie Medici dar.

Sockel, Basis imd Kapital der kannelierten Saule und der vordere Teil

des Halses sind mit vergoldeten Schnitzereien verziert. Die linke Hals-

zarge ist — ebenso wie bei den folgenden Pedalharfen No. 398 u. 399 —
verglast, um die Funktion des Zugmechanismus erkennen zu konnen.

Der Bezug besteht aus 38 diatonisch in Es-dur gestimmten Darm-
saiten im Umfang von Contra G— b' (fiinf Oktaven und kl. Terz). Zur
chromatischen Erhohung der Saiten dienen 7 Pedale nach dem System
Hochbruckers; die beiden tiefsten und die drei hochsten Saiten haben
keine Mechanik.

Hohe 1,61 Vi' m, Breite 68 cm.

No. 398. Pedalharfe,
laut gedrucktem Zettel von „RENAULT & CHATELAIN, rue de Braque,
au / coin de la rue Ste Avoye. A Paris, 1790" erbaut; auf der linken

Seite des Halses findet sich auBerdem ein Brandstempel mit dem Namen
der Firma. — Das schone Instrument ist im Louis XVI.-Stil ausgestattet.
Die mit sechs Schallocliern versehene Decke ist mit hiibschen Malereien

geschmiickt, die Blumen, Embleme von Musikinstrumenten und am
Sockel eine Waldlandschaft darstellen. Der Sockel, die kannelierte

Saule und der Hals sind mit schonen vergoldeten Schnitzereien ver-

ziert; die linke Seite des Halses ist auBerdem — ebenso wie die Decke
der Renault'schen Harfe No. 399 — mit hiibscher chinesischer Lack-
malerei versehen.

Der Bezug besteht aus 39 Saiten im Umfang von Contra F— b^

(fiinf Oktaven und Quarte), die ebenso wie bei No. 397 mittels 7 Pedale
nach dem System Hochbruckers um einen Halbton hoher gestimmt
werden konnen

;
die tiefste und die drei hochsten Saiten haben keine

Mechanik. Die C- Saiten sind — wie bei den franzosischen Pedalharfen
iiblich ~ rot, die F-Saiten blau gefarbt.

Hohe 1,60 m, Breite 68 cm.

Abbildung auf Seite 31; Nachbildung des Zettels auf Seite 267.

No. 399. Pedalharfe,
laut geschriebenem Zettel auf der Innenseite des Halses von \Sebasiien B\
„Renault Luthier rue St. avoye / vis avis celie de Braque au marais /

a Paris 1802" erbaut; auf der linken Seite des Halses befindet sich

auBerdem der Brandstempel „S. B. RENAULT ; A PARIS". Das schone
Instrument ist ahnlich der unter vorhergehender Nummer beschriebenen
Pedalharfe ebenfalls im Stil Louis XVI. ausgestattet. Die Decke
ist im Geschmack der Rokokozeit mit hiibschen chinesischen Lack-
malereien geschmiickt. Der Sockel und die kanneherte Saule sind mit

vergoldeten Schnitzereien reich verziert. Das Kapital der Saule bildet

eine schon geschnitzte Sphinx, die als Karyatide fiir den ebenfalls reich

geschnitzten Hals dient.



Pedalharfen No. 399-402

Der Bezug besteht aus 38 Saiten im Umfang von Contra F- as^

(fiinf Oktaven und kl. Terz). Aufier den 7 Pedalen zur chromatischen

Erhohung der Saiten nach dem System Hochbruckers ist noch ein achtes

Pedal, ein sog. „Schweller", vorhanden, der dnrch Oeffnen von fiinf

im Resonanzboden befindlichen Klappen ein An- und Abschwellen des
Tones bewirkt. (Vgl. die Einleitung, Seite 12.)

— Die hochste und die

tiefste Saite haben keine Mechanik.
Holie 1,67 m, Breite 73 cm.

Nachbiidung des Zettels auf Seite 267.

No. 400. Pedalharfe,
ebenfalls franzosische Arbeit um die Wende des 18. Jahrhunderts. Das
Instrument ist ahnlich den beiden vorhergehenden Harfen, aber einfacher

ausgestattet. Die mit sechs paarweise angeordneten Schalloffnungen
versehene Decke ist wie bei No. 398 mit hiibschen Malereien, die musi-
zierende Figuren, Embleme von Musikinstrumenten und Blumengirlanden
darstellen, geschmiickt. Der Sockel, die kannelierte Saule und der Hals
sind mit vergoldeten Schnitzereien im Louis XVI.-Stii verziert.

Der Bezug besteht wie bei No. 399 aus 38 Saiten im Umfang
von Contra F— as\ Zur chromatischen Erhohung der Saiten dienen
ebenfalls 7 Pedale nach dem System Hochbruckers. Die beiden tiefsten

und die drei hochsten Saiten haben keine Mechanik.
Hohe 1,57V.' m, Breite 68 cm.

No. 401. Pedalharfe,
anscheinend deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. In

dem Boden des ziemlich einfach ausgestatteten Instruments befinden

sich drei iibereinanderliegende rechteckige Schalloffnungen. Die schwarz
lackierte eckige Stange und der Hals sind mit vergoldeten Blatt-

schnitzereien verziert.

Der Bezug besteht aus 42 Saiten im Umfang von Contra F— es*

(fiinf Oktaven und Septime). Zur chromatischen Erhohung der Saiten

dienen 7 mittels Federmechanik zum Einhangen eingerichtete Pedale,
die durch rotierende Bewegung eines Hebels ahnlich wie bei dem
Cousineau'schen „Systeme a bequille" (vgl. die Einleitung, Seite 12)
auf die Saiten wirken

;
die tiefste Saite hat keine Mechanik. — Wahrend

bei den iibrigen Pedalharfen der Zugmechanismus durch die Saule

lauft, ist er bei vorliegendem Instrument im Resonanzkasten unterge-
bracht, wodurch das verhaltnismaBig kleine Instrument ein etwas plumpes
Aussehen erhalt.

Hohe 1,45 m, Breite 66 cm.

No. 402. Pedalharfe,
laut gravierter Inschrift in der Messingplatte auf der linken Seite des
Halses von „Erard Freres a Paris Rue du Mailie N: 3: 1822" erbaut.
— Das schone, sehr sorgfaltig gearbeitete Instrument ist im Empirestil

ausgestattet. In dem Boden befinden sich fiinf iibereinander liegende

rechteckige Schalloffnungen. Der Sockel, die in ihrer oberen Halfte

kannelierte Saule und der Hals sind mit vergoldeten Schnitzereien ver-

ziert; besonders reich ist das prachtig geschnitzte Kapital der Saule

ausgestattet.



Pedalharfen No. 402 u 403, Dital Harp No 404

Der Bezug besteht aus 40 Saiten im Umfang von Contra Es — b^

(fiinf Oktaven und Quinte). Zur chromatischen Erhohung der Saiten

dienen 7 (einfache) Pedale, die mittels der Erardschen Drehscheiben-
mechanik („systeme a fourchette") auf die Saiten wirken; d. h. die Ver-

kiirzung der Saite erfolgt durcli eine unterhalb des Steghakens im Innern

angebrachte Drehscheibe mitzwei hervorstehenden starken Stitten, welche
die Saite gabelartig umfassen. Die beiden tiochsten Saiten haben keine

Mechanik. — Zur Verstarkung der Stabilitat der Mechanik ist der Hals

auf beiden Seiten mil Messingplatten versehen.

Hohe 1,65 m, Breite 73 cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 243.

No. 403. Pedalharfe,
laut gravierter Inschrift in der Messingplatte auf der rechten Seite des

Halses von j Fierrfl „Challiot, Facteur de Harpes / Rue St. Honore
No. 338 a Paris" als „No. 220" erbaut. Das schone Instrument stammt
ebenfalls aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts und ist im Empirestil

ausgestattet. in dem Resonanzboden befinden sich fiinf groHe iiber-

einander liegende Sclialioffnungen. Der Socket, die Basis und besonders

das Kapital der kannelierten Saule sind mit prachtigen reich vergoldeten
Schnitzereien verziert. Der Hals ist ebenso wie bei der unter vorher-

gehender Nummer beschriebenen Erard'schen Harfe auf beiden Seiten

mit Messingplatten versehen.

Der Bezug besteht aus 43 Saiten im Umfang von sechs Oktaven

(Contra Es— es'). 7 Pedale bewirken mittels einer dem Erard'schen

„Systeme a fourchette" ahnlichen Drehscheibenmechanik diechromatische

Erhohung der Saiten; jedoch sind die Scheiben im Gegensatz zu Erards

Anordnung nicht im Innern des Messingpanzers sondern aufkrhalb des

Halses angebracht.
— Die tiefste und hochste Saite haben keine Mechanik.

Hohe 1,75 m, Breite 78 cm.

Abbildung auf Seite 31; Nachbildung der Inschrift auf Seite 234.

Klavierharfen
siehe im 1. Band des Katalogs, S. 205-209. (No. 233 -236.)

Dital Harp.

No. 404. Dital-Harfe oder Lauten-Harfe („Dital Harp" or „British
Lute Harp")

mit folgender bronzierten Inschrift auf der oberen Zarge: „Lights Patent /

Dital Harp / 43, G< Marylebone, Street London"; aus den zwanziger

Jahren des 19. Jahrhunderts. Das eigenartige, von Edward Light in

London erfundene Instrument stellt eine Verbindung von Harfe und
Laute dar. — Der Schallkorper ist lautenahnlich gestaltet. Die untere

Zarge ist rund gewolbt, der aus sieben sich nach oben etwas ver-

jiingenden Spanen zusammengesetzte Boden hat muldenartige Form;
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No. 398. Pedalharfe

von Renault & Chatelain, Paris 1790.

Text: Seite 28.

No. 403. Pedalharfe

von Pierre Challiot, Paris ca. 1825.

Text: Seite 30.



32

C/)
i-

-a
)-

o



Dital Harp No. 404

in seiner Mitte befinden sich zwei iibereinander liegende ovale Schali-

offnungen. Die ganze Vorderseite des Instruments ist mit hiibschen

Goldornamenten auf schwarz laci<iertem Orunde benialt. An der rechten

Seite des Korpus ist ein Griffbrett angebraclit; es verlauft in schrager

Richtung zu dem geschweiften Hals, der durch eine auf der linken

Seite des Schallkorpers ruhende hiibsch vergoldete Saule gestiitzt wird.

Der Bezug besteht aus 19 in Es-dur diatonisch gestimmten Saiten

im Umfang von es— b' (zwei Oktaven und Quinte). Wahrend die drei

tiefsten (freiliegenden) Saiten mitteis Eisenwirbel, die auf der Vorderseite

des Halses befestigt sind, umgestimmt werden konnen, sind fiir die

zehn folgenden (Griffbrett-) Saiten zu demselben Zwecke auf der Riick-

seite des Griffbretts ebenso viele Knopfe (sog. „Ditals") angebracht, die

init dem Daumen der linken Hand bedient werden. Diese „Ditals"
stehen mit Oesen, die auf der Vorderseite des Griffbretts befestigt sind

und durch die die Saiten hindurchlaufen, in Verbindung; beim Nieder-

driicken der Knopfclien werden die Oesen an die Saiten gedriickt, wo-
durch eine Verkurzung derselben und eine Hoherstimmung um einen

Halbton bewirkt wird. Die hochsten sechs Saiten haben keine Mechanik.

Hohe 85 cm, Breite 23'/-' cm.

Abbildungen auf Seite 32; Nachbildung der Inschrift auf Seite 254.

Die ,/Dital Harp" von Edward Light, der eine sinnreiche Uebertragung des

Pedalsystems auf einen ebenfalls wahrend des Spiels mit der Hand zu bedienenden
Mechanismus zugrunde liegt, ist eine Vervollkommnung der „ Harp-Lute", einer Art

12saitigen Quitarre, die Light bereits i. J. 1798 erfunden hatte. (Vgl. No. 602,
Seite 171 des Katalogs.) Die Bezeichnung „Dital" ist, wenn auch sprachlich in-

korrekt, dem Worte „ Pedal" (pedalis- digitalis) nachgebildet.

Vgl. auch ,,Allg. musik. Zeitung", 22. Jahrg. (1820), Sp. 232: ,,Man spricht von
einer in England neuverbesserten Harfe, der ihr Erfinder den Namen Patent Dital Harp
gegeben hat. Die wichtigste der mit derselben vorgenommenen Verbesserungen besteht,

wie sich auch aus dem Namen der Harfe ergibt, darin, daij die halben Tone nicht,

wie bey den Pedalharfen, dtuxh die FiiBe, sondern durch eine Bewegung der Finger

hervorgebracht werden. Worin der neue Mechanismus besteht, habe ich nicht er-

fahren konnen; nur soviel sagt man, dalj die Digitalhayfc (so muli, diinkt mich, der

von dem englischen Instrumentenmacher begangene Schnitzer verbessert werden, da
dital weder englisch noch lateinisch ist), obgleich kaum ein Dritttheil so groB, wie die

groBe Pedalharfe, dieser dennoch weder an Starke des Tons, noch an Leichtigkeit der

Handhabung des Mechanismus das Geringste nachgeben, auch im Qanzen ausnehmend
leicht zu spielen seyn soil. Der Preis dieser Harfen mit einem eleganten Futterale

ist von 16 bis zu 20 Guineen, also bedeutend geringer, als der gewohnlichen. Der
Kiinstler heil5t Light und wohnt in London, Nr. 8, Foley-Place, Cavendish-Square."

Patentiert wurde die
,,
British Harp-luth" am 17. Dezember 1816; in der

Patentschrift (A. D. 1816 No. 4041) heiBt es (p. 2 u. 3): ,,Ditals, or thumbkeys are

certain pieces of mechanism, each of which, when pressed upon, will produce the

depression of a stop-ring, or eye, which draws the string of the harp-lute down upon
a t"ret. . . . This mechanism has the property of holding the string fast in such position
as long as may be required after the pressure of the finger or thumb is removed; or

the pressure may be removed in an instant by a touch of the tliumb on tlie same
button or key.. .. The order or succession in which the ditals are to be employed
to produce the half notes or semitones when the same occur in the music, is nearly
the same as is well known and commonly practised in performing music upon the

common or French harp, except that in the British lute harp the action of shortening
the strings to produce semitones is effected by the pressure of the thumb upon the

ditals or thumb keys, situated at the back of the instrument instead of pressing the

foot upon pedals at the lower part of the instrument, as in the said French harp."

(Vgl. auch nachste Seite.)

11 3



Tischharfe No. 405. Aeolsharfen

Einen ebenfalls der Pedalharfe entlehnten, aber mit der Hand zu
bedienenden Umstimmechanismus besitzt

No. 405. Harfe (sog. „Tischharfe"),
die aus derselben Zeit wie die unter vorhergehender Nummer be-
schriebene ,DitaI Harp' stammt und anscheinend gleichfalls englischer
Herkunft ist; das hiibsche Instrument wurde beim Spielen auf einen
Tisch gestellt. Hals und Saule sind vergoldet; die Saule ist mit
Sclinitzereien im Empirestii verziert, die am Kapital

— ebenso wie bei

der vorhergehenden ,Dital Harp'
—

Engelsgestalten mit Doppelfloten
darstellen. Im Boden befinden sich vier ubereinander liegende ovale

Schalloffnungen.
Der Bezug besteht aus 27 diatonisch gestimmten Saiten im Um-

fang von d- b' (drei Oktaven und kl. Sexfe). Mittels einer mit der
Pedalharfe von Challiot (No. 403 des Katalogs) iibereinstimmenden

Drehscheibenmechanik, die durch vier am Hals angebrachte Messing-
wirbel in Bewegung gesetzt wird, konnen die am meisten gebrauchien
B-, C-, F- und G-Saiten um einen Halbton hoher gestimmt werden,
und zwar werden wie bei der Pedalharfe die betreffenden Saiten durch
alle Oktaven gleichzeitig umgestimmt.

Hohe 96 Vj cm, Breite 44 cm.

Nach ahnlichem Prinzip, aber in der Form in Anlehnung an die Light'schen
„Harp-Liite", war die .,Harp Ventura" („Harp Lute and Spanish Guitar") des in

London ansiissigen Italieners Angelo Benedetto Ventura koiistniiert, die am
16. August 1828 das engiische Patent No. 5618 erhielt. — Eine weitere Nachahmung
der ,Dital Harp' war die ,Harpe digitale' von Pfeiffer in Paris (ca. 1830; No. 248
der Briisseler Sammlung), fiir die Therese Gannal eine besondere Schule schrieb.

Zu der Familie der harfenartigen Instrumente gehort die

Aeolsharfe,

auch Wind-, Geister- oder Wetterharfe genannt, die allerdings weniger als

eigentliches Tonwerkzeug sondern mehr als interessantes akustisches Experi-

ment anzusehen ist, da ihre Saiten (nach Dommer) „nicht durch die Hand

des Kiinstlers zum Klingen gebracht werden, sondern von selbst ansprechen,

indem das Instrument den Einwirkungen eines natiirlichen Luftstromes

ausgesetzt wird. Die Erfahrung, daB in einen Luftzug gebrachte Saiten

von selbst zu tonen anfangen, gehort schon dem friihen Altertume an.

So behaupten die Talmudisten, daB Davids Harfe oder Kinnor uni Mitter-

nacht, wenn der Nordwind ihre Saiten beriihrte, geklungen habe. Wahr-

scheinlich aber hat man auch noch in weit spaterer Zeit den wahren Hergang

dieser Sache sich nicht erklaren konnen; denn der heilige Dunstan (f 988

in England) soil der Zauberei angeschuldigt worden sein, weil er eine Harfe,

welche von selbst spielte, angefertigt hatte. Fiir den ersten Erfinder eines

auf die Wirkung des Windes besonders eingerichteten Saiteninstrumentes

iiberhaupt kann man daher den Pater Athanasius Kircher (geb. 1602 im



Aeolsharfen

Fuldaischen, gest. 1680 zu Rom) wohl nicht halten, ungeachtet man diese

Angabe mitunter findet; doch mag die vervollkommnete Form und Einrich-

tung unserer gegenwartigen Aeolsharfe von ihm herstammen. Er handelt

davon in seiner „Phonnrgia nova" (Neue Hall- und Klingkunst, S. 148 [vgl.

Bd. 1 des Katalogs, Seite 387]). Sein Instrument aber scheint entweder nicht

sonderlich bemerkt oder schnell wieder in Vergessenheit geraten zu sein;

denn es trat erst auf Pope's Veranlassung in England (Gottinger Taschen-

kalender 1792) wieder von neuem ins Leben".

Die Konstruktion der Aeolsharfe ist sehr einfach. Ihr Schallkorper be-

steht aus einem ziemlich groBen, meist rechteckigen Kasten von diinnen

Brettern aus trockenem Tannenholz, der auf der oberen Decke, zuweilen auch

auf Decke und Boden, mit beliebig vielen (5—12) Darmsaiten bezogen ist;

diese Saiten sind stets im Einklang und zwar meist in F gestimmt. Zur Ver-

starkung des Tones sind gewohnlich schrag gegen die Saiten gerichtete Wind-

fliigel angebracht, oder das Instrument steht in einem als Windfanger dienenden

besonderen Kasten. „SolI die Aeolsharfe erklingen, so setzt man sie in einem

halbgeoffneten Fenster dem Zuge des Windes aus, indem man, um diesen

zu verstarken, entweder die Zimmertiir oder ein gegeniiber befindliches Fenster

offnet. Sobald nun der Luftstrom die Saiten leise beriihrt, fangen sie an

zuerst im Unisono zu tonen, mit anwachsender Starke desselben aber zerlegen

sie sich in ihre fiir sich schwingenden Unterabteilungen, und es entwickeln

sich in angenehmem Wechsel harmonische Zusammenklange und die diato-

nische Tonleiter auf- und absteigende Tonfolgen, welche der Wirkung nach

dem sanften Anschwellen und wieder Erloschen entfernter Chore gleichen.

Weil an jeder Saite des Instrumentes, je nach den schwingenden Teilen, in

die sie sich zerlegt, alle Tone der Tonleiter entstehen, ist es notwendig, daB

samtliche Saiten in den Einklang gestimmt werden, weil sonst unter den er-

scheinenden Tonen Mischungen sehr barter und unangenehmer Dissonanzen

zum Vorschein kommen wiirden. Der Umfang der sich entwickelnden Ton-

reihe umfaBt nach Dalberg's Angabe (Allgem. Musikal. Zeitung, 1801

Stiick 28) sechs voile Oktaven." (Dommer.) Vgl. hierzu die Schrift von

F. Fi. V. Dalberg: „Die Aeolsharfe. Ein allegorischer Traum" (Erfurt 1801).
—

Als Verfertiger derartiger Instrumente war Johann Wilhelm Bindernagel
in Gotha (geb. um 1770 in Remstadt bei Gotha, gest. 1845 in Gotha) ge-

schatzt. Ueber Verbesserungen der Aeolsharfe durch Langguth, Heinrich

Christoph Koch in Rudolstadt und Friedrich Kaufman n in Dresden vgl.

Mendel-Reissmanns MusikalischesLexikon, 1. Band (Berlin 1870) Seite 60. —
Die eigenartige Schonheit des geheimnisvoll rauschenden Tones der

Aeolsharfe spielt bekanntlich in der Literatur der Romantikerperiode eine

groBe Rolle.



Aeolsharfen No. 406-410

No. 406. Aeolsharfe
um die Wende des 18. Jahrhunderts; anscheinend eine Laienarbeit. Der

keilformige Schallkorper des einfachen Instruments ist auf beiden Seiten

init je 10 Darmsaiten bezogen. In der unteren Zarge befinden sich zwei
mit Gaze bespannte Schalloclier. Als Windfanger dient ein primitiv

gearbeiteter besonderer Kasten.

Lange 67 cm, Breite 31 cm.

No. 407. Aeolsharfe,
franzosische Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das einfache

Instrument, das keinen besonderen Windfanger besitzt, hat einen lang-
lich rechteckigen Schallkasten und ist mit 12 Darmsaiten bezogen, die

mittels elfenbeinerner Wirbel befestigt sind. In das Schalloch in der

Mitte der Decke ist eine hiibsch geschnitzte Rosette eingelassen, die mit

Einlagen von Ebenholz und Eifenbein verziert ist.

Lange 75 '/a cm, Breite 13 cm.

No. 408. Aeolsharfe
aus dem Anfang des 19. Jaiirhunderts. Das sorgfaltig gearbeitete In-

strument ist aus Mahagoniholz und steht in einem langlichen auf-

klappbaren Kasten, der auf der Vorderseite mit hiibschen Einlagen aus
Ahornholz verziert ist; an der einen Langsseite ist er mit einem nach
auBen trichterformig auslaufenden Spalt versehen, der als Windfanger
dient. Der Bezug besteht aus 8 Darmsaiten.

Lange 1,04 m, Breite 23 cm.

No. 409. Aeolsharfe
ebenfalls aus dem Anfang des 19. Jaiirhunderts. Der Schallkorper des
einfach gearbeiteten Instruments besteht aus einem halbrund gewolbten
hohlen Kasten, so daB die Form des Instruments Aehnlichkeit mit einem

japanischen „Koto" hat. Die Decke ist mit zwei F-L6chern ahnlichen

Schalloffnungen versehen und mit 8 Darmsaiten bezogen.
Lange 84 7-' cm, Breite 27 cm.

No. 410. Aeolsharfe („Eolian Harp"),
englische Arbeit aus dem erstui Viertel des 19. Jahrhunderts; im Innern
befmdet sich der gestochene Zettel eines Musikhandlers: ,,'7. Platts.

London' . Der etwas nach vorn geneigte langiiche Schallkasten ist mit

12 Darmsaiten bezogen. Der Kasten ist griin lackiert und am Vorder-
rand sowie auf dem als Windfanger dienenden Deckel mit chinesischen

Goldmalereien verziert.

Lange 79'/-.' cm, Breite 12 cm.

^x^l^-



Zitherspieler.



Nach dem Gemalde

„Der Zitherspieler auf der Aim"

von Franz v. Defregger (1876)

im K. K. Kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien.

(Detail.)

Mit gefl. Bewilligung der Hof-Kunstanstalt J. LiJwy in Wien reproduziert.



ZITHERN
(Schlagzithern).

ie in der Geschichte der Instrumente haufig zu beobachtende

Erscheinung, daB dasselbe Wort im Laufe der Zeit seine Be-

deutung wechselt und zur Bezeichnung ganz verschiedenartiger

Instrumentenarten dient, ist aucii bei der Zither anzutreffen. Die

Etymologie des Wortes weist auf die im alten Griechenland gebrauchliche

und durcii mannigfache Darstellungen der biidenden Kunst bei<annte Kithara')

hin, ein Saiten-Schlaginstrument, das sich von der sehr ahnlichen Lyra nur

durch seinen hohlen als Schallkasten dienenden flachen fuBartigen Untersatz

unterschied, der beim Spieien gegen die Brust gestemmt wurde. — Spater

wurde einer im 17. und 18. Jahrhundert sehr verbreiteten, heute aber durch

die romanische Guitarre so gut wie ganzlich verdrangten Gattung lauten-

artiger Instrumente der Name Cither oder Sister (ital.: Cetera; franz.:

Cistre, Sistre) beigelegt, die nicht nur durch ihren flachen ziemUch kreis-

formigen Resonanzkorper sondern auch durch ihre Besaitung, die stets aus

Metalldraht bestand, von der mit Darmsaiten bezogenen Laute abwich.

(Vgl. S. 179 f.). Weder mit dieser veralteten Cither noch mit der griechischen

Kithara und der Unzahl anderer Zupfinstrumente, die ahnliche Benennungen
fiihrten (Kethar, Kissar, Chitarra, Quiterne, Cittern, Cithrinchen etc.) hat die

eigentliche Zither, die bayrische oder Tiroler Schlagzither, mit Aus-

nahme des Namens etwas gemeinsam. Als ihr eigentlicher Vorlaufer ist viel-

mehr ein altes deutsches Volksinstrument, das Scheitholt, anzusehen, das

seinerseits wieder auf die Urform der meisten Saiteninstrumente, das Mono-

chord, zurijckzuleiten ist.-)

') Das griechische Wort xiMga (abgeleitet von dem chaldaischen „ Kethar") be-

deutet: Brusthohle, Rippe.

^) Vgl. iiber das Monochord und seine groBe historische Bedeutung als altester

Vorlaufer des Clavichords und der Tasteninstrumente iiberhaupt Seite 21 im 1, Bande
des Katalogs.



Zithern

Das Scheitholt war ein auf ziemlich tiefer Stufe stehendes kunstloses

Volksinstrument, das nach Praetorius' Ansicht „Lnllid>iMttcr bic lumpen 3^11=

ftnitnta rcferirct it^cibcn folltc". „Vui> ift cim &d>€it / obcr Btu(fcbolc; nid>t

)o gar fcbri>nc(lcid> /^cnn ce faft xtnc ein FIcin Monochordum i>on t>rcy ober

vi€v t»unncn ^rcttcrlcin gar fd-)Icd>t ;ufammcn gcfiigt / oben ntit cim Flcitten

3^ragcn t>orinnctt brcv obcr incr \t>irbcl ftccfen init 3. obcr 4-.lUcffing6faiten

bc;ogcn; iDaruntcr t»rcv in Vnifono rffgc^ogcn t>k cine abcr rntcr bcnfclbcn,

in ber mitten mit cim »^adlin / alfo / bafi (ic rmb cine Quint bober refoniren

muji niber gc;itningen iinrb: 'Dnt>fomaniviI,Fanbicinerbte@aittei'>mb cine

Octav I>6bcr bin;ugctban irerbcn. '4:6 ivirt* abcr rber alle biefc ©aittcn rntcn

am Btaige mit bem red>tcn iDaumcn allc.;eit i^bcrber gefcbrumpet: v»nb mit

cim Fleincn glattcn BtocFlin in ber lintJcn >^anb i^f ber focrbcrften Baitten

i^in vui> ivicbcr gc.^ogen / baburd> tiicllTclobcv bcsGcfangee fber i>ic ^linbc /

fo ron lUcfftngen iDrobt cingefd>lagcn finb / ,;uii^egegcbrad>t\t>irb''. (Prae-

torius' Organographia, XXXlll. Kapitel.)
— Das Scheitholt war besonders

bei der bayrischen und osterreichischen Gebirgsbevolkerung im Qebrauch;

unter dem Namen „Epinette des Vosges" war es auch in den Vogesen anzu-

treffen. (Vgi. No. 412.) Ahnliche primitive Instrumente sind das skandinavische

Langleik und das islandische Langspil.
Durch allmahliche VergroBerung des Seitenbezugs und Anbringen eines

selbstandigen Griffbretts auf der Decke vervollkommnete sich um die Mitte

des 18. Jahrhunderts das Scheitholt zur Zither, und zwar behielten die

altesten Zitherformen, die sog. Kratzzithern
,
noch die rechteckige Form

des Scheitholts bei; erst gegen Ende des Jahrhunderts scheint sich die heutige

gebauchte Form eingebiirgert zu haben, die auf das Bestreben, dem Instrument

groBere Schallkraft zu verleihen, zurijckzufiihren ist. Von den beiden hier-

durch entstandenen Arten, der einbauchigen Salzburger (Pinzgauer,

Halleiner) Form und der zweibauchigen (flaschen- oder guitarreahnlichen)

Mitten wal der Form, wurde die erstere von den beiden besten Zithermachern

ihrer Zeit, Ignaz Simon in Haidhausen bei Miinchen und Anton Kiendl
in Wien, weiter vervollkommnet und ziemlich aligemein in Aufnahme ge-

bracht. —
Das Verdienst, die Zither dem dunklen, unbekannten Dasein, das sie

bis dahin unter den Alpenvolkern gefiihrt, entrissen und im weitesten Sinne

des Wortes popular gemacht zu haben, ist dem Oesterreicher Johann Petz-

mayer (geb. 1803 zu Zistersdorf bei Wien, gest. 1884 zu Miinchen) zuzu-

schreiben, der in den 1830er Jahren durch sein virtuoses Spiel groBes Aufsehen

erregte. Tatkraftige Forderung erfuhr P. besonders durch das lebhafte Interesse,

das Herzog Maximilian in Bayern (geb. 1808 zu Bamberg, gest. 1880

zu Tegernsee), der ihn 1837 in Bamberg zum erstenmal horte und bereits



Zithern

im folgenden Jahre zu seineni Kammervirtuosen ernannte, an dem unschein-

baren Instrument nahm.

Die von Petzmayer an die Oeffentlichkeit gebrachte neuere Zither,

deren Form bis heute nur ganz geringfiigige Aenderungen erfahren hat, be-

steht aus einem an der oberen Seite gebauchten flachen Schallkorper von

etwa 55 cm Lange und 25—30 cm Breite; die Decke ist mit einem runden Schall-

loch versehen und mit dem Boden durch niedrige Zargen verbunden. Der

Bezug umfaBt zwei bis fiinf metallene Melodiesaiten und eine mehr oder

minder groBe Anzahl Begleitsaiten, die aus Darm oder Seide, friiher aber

auch aus Metalldraht verfertigt wurden. Die Melodiesaiten liegen fiber einem

Griffbrett, auf dem die einzehien Oriffe durcii urspriinglich meist nur diatonisch,

spater chromatisch gruppierte metallene „Bunde" bezeichnet sind; gestimmt

sind die Melodiesaiten alterer Zithern in folgender violinmaBiger Quinten-

anordnung:

:1: Oder

oder besser und haufiger mit doppelchoriger a-Saite:

bezw.

Fiir die Anordnung und Stimmung der Begleitsaiten gab es jahrzehntelang

kein feststehendes System, ')
und ebenso schwankend und willkiirlich war die

Anzahl dieser „Freisaiten". Erst durch Nikolaus Wei gel (geb. 1811 zu

Hainau bei Landau in der Rheinpfalz, gest. 1878 zu Miinchen), einen aus-

gezeichneten Zithervirtuosen und -lehrer und den eigentlichen „Reformator

der Zither", wurde hierin endgiiltig Wandel geschaffen ;
er fiihrte fiir die

Begleitsaiten eine auf logisch-musikalischem Prinzip fufiende Quart-Quinten-

folge ein, die fur die heutige 28saitige „Normalbesaitung" der Zither folgendes

Bild ergibt:

't=^z^i=p:
:feE?^3EfE^:

^-0-^-

d. h. die Stimmung der Begleitsaiten durchlauft zweimal den Quintenzirkel

im chromatischen Umfang von Fis — f. AuBerdem setzte Weigel als Stimmungs-

norm fiir die Melodiesaiten die Tone

und eine durchweg chromatische Bundeinteilung des Griffbretts fest. —

') „Die Zahl der Besaitiingen war Legion". (Bennert, lllustr. Geschichte der

Zither, Seite 33.)



Zithern

Die Vorziige dieses Systems, das Weigel zuerst in seiner 1838 im Selbstver-

lage erschienenen Zitherschule veroffentlichte, warden von den besten und

maBgebenden Zithermachern jener Zeit, wie Kiendl in Wien und Simon und

Tiefenbrunner in Miinchen, bald erkannt und iibernommen und gewannen
sich im Laufe der nachsten Jahrzehnte eine immer groBer werdende Schar

von Anhangern, so daB die Weigel'sche Zitherstimmung zur heute allgemein

gebrauchlichen geworden ist.
')

Die bereits von Praetorius beschriebene Spielart des Scheitholts (vgl.

Seite 40), bei der sich der Spieler anstatt der Finger der linken Hand eines

Stockchens bediente, wurde auch bei den alteren Zitherarten bis zur Mitte

des vorigen Jahrhunderts beibehalten. „Auch bei den alten Salzburger, bezw.

Mittenwaider Zithern wurden am Griffbrett zum Niederdriicken der Saiten

ein Stockchen und wo es zum Fingergebrauch kam, hauptsachlich nur drei

linke Finger verwandt. Der Anschlag rechterseits erfolgte ebenfalls entweder

mitdem bloBen Daumen oder mit einem Federkiel- oder Rindeplekter. Letzterer

wurde mit 2 Fingern der Rechten gehalten und ein raschelnder Anschlag iiber

a 1 1 e Griff- und Freisaiten zugleich ausgefiihrt, so daB also letzlere wie beim

Scheitholt als Bourdon ununterbrochen mittonten." (Kennedy, a. a. O. S. 19.)

Bei der neueren Zither greifen die Finger der linken Hand die Melodietone

auf den Griffbrettsaiten, wahrend der mit einem Spielring von Schildkrot

oder Metall versehene Daumen der rechten Hand diese Saiten anreiBt. Die

tiefen BaBsaiten werden von dem Goldfinger, die iibrigen Begleitsaiten vom
Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand angespielt.

Die ersten oberbayrischen und Tiroler Zithermacher waren einfache

Leute aus dem Volke, deren Erzeugnisse
— wie z, B. die vielverbreiteten

*) Die nioderne Zither besitzt meist 5 Qriffbre.tsaiten, die nach „Munchener

Stimmung" bratschenartig in

i^h-jL^^

Tiach „Wiener Stimmung" in

t^E?^JE^^=;^

gestimmt werden. Als Begleitsaiten sind noch die tiefen BaBsaiten

^
p-#- —

+• -^ "-# —I- li—I-

hinzugefiigt, bei den groBten 38- und 42saitigen Zithern kommen noch einige weitere

Contra-Saiten zur Vervollstandigung eines dreifachen Quintenzirkels hinzu. - Das

Griffbrett ist mit 29 metallenen Halbtonbiinden versehen.
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Instrumente des poetisch veranlagten Salzstosslers Franz Kren in Miinchen —
selbstverstandlich keinen Anspruch auf besonderen Kunstwert machen konnen;

erst mit der wachsenden Verbreitung und Beliebtheit der Zither begann auch

ihreVerfertigung einen hoheren Rang einzunehmen. Zu den besten Meistern

ihres Faches zahlen auBer den bereits erwahnten Ignaz Simon (geb. 1789 zu

Mittenwald, gest. 1866 zu Miinchen) und Anton Kiendl (geb. 1816 zu Mitten-

wald, gest. 1871 zu Wien) der Schiiler und Nachfolger des ersteren, Johann

Haslwanter (geb. 1824 zu Krun bei Mittenwald, gest. 1884 zu Miinchen),

ferner Georg Tiefenbrunner in Miinchen (geb. 1812 zu Mittenwald, gest.

1880 zu Miinchen), Ignaz Johann Bucher in Wien (Vater: geb. 1828, gest. 1881;

Sohn: geb. 1859), Xaver Kerschensteiner in Regensburg (geb. 1839 zu Pars-

berg in Bayern), Georg Heidegger (geb. 1815 zu Passau, gest. 1859 ebenda)

und dessen Sohn Eduard H. (geb. 1851 zu Passau, jetzt in Linz a. d. D.) u. a.

Als groBere Abart der gewohnlichen (Prim- oder Diskant-) Zither

ist die Elegie-Zither, auch Alt- oder BaB-Zither genannt, zu erwahnen,

die zuerst Tiefenbrunner in Miinchen i. J. 1851 baute; sie dient zur Begleitung

der Diskantzither und unterscheidet sich von ihr durch groBere Mensur, die

durch den um eine Quarte tieferen Saitenbezug bedingt wird. Nur wenig

groBer als die gewohnliche Zither ist die etwas starker klingende Konzert-

zither, die als Erster 1862 Max Amberger in Miinchen (geb. 1839, gest. 1889),

ein Schiiler Kiendls und Tiefenbrunners, verfertigte.
— Ueber die von

Johann Petzmayer bereits i. J. 1823 erfundene Streichzither, ein ziem-

lich iiberfliissiges Instrument, das eine Zwitterstellung zwischen Zither und

Violine einnimmt, vgl. Seite 69 des Katalogs.

Die alteren Formen der Zither — Scheithoh, Kratzzithern und alte Ge-

birgszithern aus dem 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
— sind heute

vom Standpunkt des Sammlers groBe Seitenheiten geworden, da sie als kaum

beachtete kunstlose Volksinstrumente nur in den wenigsten Fallen aufbewahrt

zu werden pflegten. Durch die Angliederung der beiden bedeutenden Zither-

sammlungen von Wilhelm Riick in Niirnberg und Juhus Eduard Bennert

in Coin besitzt das musikhistorische Museum in Coin jetzt die reichhaltigste

historische Sammlung auf diesem Gebiete.

CX^JSSK)--



Scheitholte No. 411 u. 412

Scheitholte und Scheitholtzithern.

DieSpielsaiten der Scheitholte und der ScheithoUzithern (d.s. Kratzzithern

altester Form mit scheitholtartigem Schallkorper) waren gewohnHch

in

i=*=3=.
:d:

bei doppelchorigem Bezugalso in :fezri~,=z|=n= gestimmt.

Die einzelnen Griffe wurden durch 14 Biinde aus Eisendraht oder Messing

bezeichnet, die folgende Si<ala — eine Durtonleiter mit kleiner Septime —

ergaben: ^ ^ ±

g-Saite:

d-Saite -.
-

Wahrend die Biinde beim Scheitholt einfach in die Decke eingelassen

waren, erhielten sie spater ihren Platz auf einem besonderen Griffbrett. — Die

Stimmung der Begleitsaiten war schwankend; sie gaben meist im Einklang

den Grundton(g'), zuweilen auchdie tiefere Quarte (d'), die tiefere (g) oder die

hohere Oktave bezw. Duodezime (g- oder d^) an; die hohe Oktavsaite wurde

„Trompeterl" genannt.
— Ueber die Spielart vgl. die Einleitung, Seite 40.

No. 411. Scheitholt,
bayrische Arbeit wohl noch aus dem 17. Jahrhundert. Das ganz einfach

gearbeitete Instrument ist aus Fichtenholz verfertigt. In der Decke be-

finden sich zwei sternformige Schalloffnungen.
Der Bezug besteht aus einer Spielsaite und zwei Begleitsaiten, die

in einem in eine Schnecke auslaufenden Wirbelkasten befestigt sind; die

Saitenlange betragt 43 cm.

Stimmung:

oder

Spielsaite Begleitsaiten

Lange 55 cm, Breite 5V2 cm. Abbildung auf Seite 47.

Qefunden im Benediktinerkloster zii Benediktbeiiren (bei Tolz in Oberbayern).

No. 412. Epinette des Vosges („Buche" oder Scheitholt),
laut Brandmarke auf der Decke von „FLEUROT AU VALDAJOL" ver-

fertigt; urn die Wende des 18. Jahrhunderts. Das Instrument ist dem vor-

hergehenden Scheitholt ganz ahnlich und hat einen rechteckigen, nach

oben zu etwas schmaler werdenden Schallkorper. In der Decke befinden

sich zwei herz- und sternformige Schalloffnungen.



} Epinette des Vosges No. 412, Scheitholtzithern No. 413 u. 414 ^ 45

Der Bezug besteht aus 2 Spiel- unci 3 Begleitsaiten, iind zwar
sind die Spielsaiten aus Stahl-, die Begleitsaiten aus Messingdraht; die

Saitenlange betragt 47V2 cm. Stimmung:

-J~X

Lange SSVa cm, Breite 6' 2 cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 244.

Ueber die Spielart des
,, Epinette des Vosges" vgl. den Katalog des Briisseler

Musenm von V. Ch. Mahillon (Vol. I, p. 482): ,,La main droite emploie un plectre en

plume d'oie tres flexible; la main gauche appuie sur les cordes de la touche a I'aide

d'un roseau quand on les fait vibrer a I'unisson; lorsqu'on joue en tierces on appose
I'index sur la premiere corde et le medius sur la seconde. Pour les autres intervalles

on se sert des deux doigts restants. Ces renseignements sent dus a I'obligeance de

M. N. Roussel, organiste au Val d'Ajol".

No. 413. Scheitholt- oder Kratzzither

mit der Brandmarke ^ an der rechten Seite des Kopf- und FuBstiicks;

an der Stirnseite des Kopfstiicks ist auBerdem die Jahreszahl 1675 ein-

gesclinitzt. Der Schallkorper des aus Siid-Tirol stammenden primitiven

Instruments, eine der altesten iiberhaupt erhaltenen Zithern, ist aus

Fichtenholz. Kopf- und FuBstiick sind aus Birnbaumholz und mit Kerb-

schnitzerei verseiien; ebenso weisen Griffbrett und die aus dem Decken-

holz geschnittene kreuzformige Schalloffnung Kerbschnitzereien auf.

Der Bezug besteht aus 2 Spiel- und 2 Begleitsaiten; die Saiten-

lange betragt 42'/'.' cm. Die Saiten sind wie bei alien aiten Zithern an

eisernen Stimmnageln (oder Schraubenosen) befestigt und nicht — wie

beim eigentlichen Scheitholt — an holzernen Wirbeln. Die 14 BQnde
sind bereits in ein besonders aufgelegtes Griffbrett eingelassen. Am
Boden des Instruments sind zwei starke Eisendrahte aufgespannt, die

wahrscheinlich beim Spiel ein Schnarren hervorbringen sollten.

Lange 50 cm, Breite 10 cm.

Abbildung auf Seite 47.

Gefunden im SchloB Milan bei Brixen a. d. Eisack (Si'id-Tirol).

No. 414. Scheitholt- oder Kratzzither,

bayrische Arbeit ebenfalls noch aus dem 17. oder Anfang des 18. Jahr-

hunderts. Das aus Fichtenholz roh gearbeitete Instrument ist von ein-

fachcr rechteckiger Form. In die beiden Schallocher sind zwei kunst-

lose kreuzformige Rosetten eingelassen.

Der Bezug besteht aus drei zu einem Chor vereinigten Spielsaiten

und drei gleichfalls dreichorigen Begleitsaiten. Die Saitenlange betragt

41 cm. — Die 14 Biuide sind wie beim Scheitholt in die Decke einge-

lassen; ein besonderes Griffbrett ist also nicht vorhanden.

Lange 49'/^ cm, Breite 87:; cm.

Abbildung auf Seite 47.

Gefunden im Kloster Dittramszell in Obcrbayern.

Ein ahnliches Instrument besitzt das bayerische Nationalmuseum zu Miiuchen

{,,Doppel-Scheitholt" No. 132), das nach dem Katalog von K. A. Bierdimpfl noch aus

dem 15. Jahrhundert [??] stammen soil.



Scheitholtzither No 415, Kratzzithern

No. 415. Scheitholt- oder Kratzzither,
Tiroler Arbeit etwa aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Das primitive

Instrument ist der vorhergehenden Kratzzither No. 414 ahniich, aber

von groBerer Mensiir. In der Decke befinden sich zwei runde Schall-

locher.

Der Bezug besteht aus 2 doppelten Spiel- und 6 ebenfalls doppelten

Begleitsaiten, anscheinend in d-Stimmung. Die Saitenlange betragt 56V2

cm. — Die Anordnung der Biinde entspricht No. 414.

Lange 71 cm, Breite 9^2 cm.

Abbildung auf Seite 47.

Kratzzithern spaterer Form

mit (einfach) ausgebauchtem Schallkorper (sog. „Salzburger Form"). Die ge-

bauchte Form, die die Zither bis heute beibehalten hat, entwickelte sich im

Laufe des 18. Jahrhunderts.
— Die Stimmung der einzehien Saiten wird sich

kaum von den alteren Scheitholtzithern unterschieden haben; nur fiir die Spiel-

bezw.

saiten diirfte bereits die spatere Quintenstmimung

vorherrschend gewesen sein. Die Begleitsaiten sind haufig durch einige

„Trompeterl" genannte Oktavsaiten, die an einem an der Ausbauchung des

Korpus angebrachten besonderen kleinen Wirbelblock, dem sog. „Oktavchen",

aufgespanntsind, verstarkt. Die Anzahl der Biinde, die stets in ein besonders

aufgelegtes Griffbrett eingeiassen sind, kam iiber vierzehn noch nicht hinaus.

Fiir die a-Saite ergab sich demnach folgende Skala:

1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10 11 12 13 14

Die Skala der d-Saite ist bereits auf Seite 44 mitgeteilt.

Vgl. H. Kennedy, ,,Die Zither" S. 16: ,,Zweifellos alterer Erfindung als [die

Mittenwalder], deshalb auch weniger verstandnisvoll gebaut, oft nur schachtelartig zu-

sammengenagelt, waren die alten Salzburger, bezw. Halleiner und Pinzgauer Zithern.

Sie stammen, wie die Form zeigt, . . . . direkt vom Scheitholt ah, von dem sie sich

nur durch eine Ausbauchung unterscheiden, auf welche meist einige halbmensurlange

Saiten gezogen wurden. Statt Saitenhalters besaBen diese Gerjite einen Endsteg.

Sie hatten ein, auch zwei Schallocher. Die Saiten bestanden aus Metall und waren

meist an Anhangestiften, links an umgebogene Stimmnagel befestigt. Das Griffbrett

hatte 14 diatonische Bunde. Die Saitenzahl war im allgemeinen der vorigen Art

gleich. Die Instrumente waren oft so klein, dab man sie in die Rocktasche stecken

konnte. Man hing sie aufbewahrungshalber wie einen Schinken an den WandnageL



No. 411. Scheitholt.

Bayrische Arbeit a. d. 17. Jahrhundert.

Text: Seite 44.

No 413. Scheitholt- oder Kratzzither.

Tiroler Arbeit a. d. J. 1675.

Text: Seite 45.

47

No. 414. Scheitholt oder Kratzzither.

Bayrische Arbeit u. d. Wende des 17. Jahrhunderts.

Text: Seite 45.

No. 415. Scheitholt- oder Kratzzither.

Tiroler Arbeit a. d. Anfang des IS. Jahrhunderts.

Text: Seite 46.

No. 416. Kratzzither.

Tiroler Arbeit a. d. IS. Jahrliundert.

Text: Seite 49.

No. 421. Kratzzither.

Bayrische Arbeit a. d. Anfang des 19. Jahrhunderts.

Text: Seite 50.
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No 423 Kratzzither.

Bayrische Arbeit a d. Anfang des 19 Jahrhunderts.

Text: Seite 50.

No. 437. Schlagzither Mittenwalder Form

von Franz Kren, Miinchen ca. IS35

Text: Seite 54.

No. 441. QroBe Schlagzither Mittenwalder Forr

von Victorin Drasseg, Bregenz 1834.

Text. Seite 55.

No. 450. Schlagzither Salzburger Form i,,Helm-" Oder ,,Hornzither")

von Ignaz Simon, Haidhausen 1844.

Text : Seite 58



Kratzzithern No. 416-420

Beide Formen liefen links gern gewunden, schnecken- oder schwanzartig aus - eine

embryonale Erinnerung des ehemaligen Scheitholtwirbelkastens." - Ueber die Spielart

vgl. die Einleitung, S. 42, ferner bei Kennedy die Ful5note auf S. 19: ,,Noch jiingst-

hin [1895] hatte ich Qelegenheit, eine solche sogenannte ,,Kratzzither" zu horen. Der

Spieler (Zithermacher FloBmnnn-Tolz) griff mit zwei Fingern links die Melodie, mit

einem Plekter fuhr die Rechte in 16i£l Transversal - Bewegungen hin und heriiber,

wahrend der Schuh dazu plattelte. Die vielchorigen Metallsaiten, die altertiimliche

Klangfarbe des Instrumentes, die eigenartige Spielweise gaben der Musik etwas un-

gemein Aufregendes."

No. 416. Kratzzither,
Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Decke und Zargen sind aus

Fichten-, derBoden ist aus Lindenholz. In der Decke befinden sich zwei
hiibsch geschnitzte Rosetten, von denen die groBere Eichenblattform hat.

Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 4 Begleitsaiten.

Lange 42 cm, Breite 19 cm. .,,.,,
Abbildung auf Seite 47.

Gefunden in Bozen.

No. 417. Kratzzither,
ebenfalls Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das roh gearbeitete
Instrument ist aus Fichtenholz. In der Decke befinden sich zwei Schall-

offnungen, von denen die kleinere die Form eines Sterns hat.

Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 5 Begleitsaiten.

Lange 45 cm, Breite 16 cm.
Gefunden in Schwaz (Tirol).

No. 418. Kratzzither,
ebenfalls Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert; ahnlich No. 417. In

der Decke befinden sich zwei stern- und herzformige Schalloffnungen.
Das Kopfstiick lauft in einen geschnitzten Vogelkopf aus.

Der nicht mehr genau festzustellende Bezug bestand anscheinend
aus 2 dreichorigen Melodie- und 8— 10 Begleitsaiten, von denen die

vier hochsten auf einem besonderen kleinen Wirbelblock, dem sog.
„Oktavchen", aufgespannt waren.

Lange 55 cm, Breite 22 cm.

No. 419. Kratzzither,
bayrische Arbeit etwa aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. In

der Decke des aus Fichtenholz verfertigten Instruments befinden sich

zwei sternformige Schalloffnungen, die mit Einiagen von Ebenholz und
Elfenbein verziert sind.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 8 Begleitsaiten.

Lange 46 cm, Breite 20 cm.

No. 420. Kratzzither,
bayrische Arbeit etwa aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Decke und
Boden sind aus Fichten-, die Zargen aus Lindenholz.

Der Bezug besteht aus 2 dreichorigen Melodie- und 12 Begleit-

saiten, von denen die drei hochsten auf dem sog. „Oktavchen" auf-

gespannt sind.

Lange 45 cm, Breite 27 cm.
Gefunden in Herinden (Mittelfranken).

II 4



Kratzzithern No. 421 -423. Schlagzithern

No. 421. Kratzzither,
bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Boden ist

aus Fichten-, Zargen und Decke sind aus Ahornholz. In der Decke befinden
sich drei sternformige Schalloffnungen. Das Kopfstiick liiuft in eine ge-
schnitzte Schnecke aus und ist durch eine ausgestochene bemalte Blume
verziert. — Das Instrument erinnert an die Form der spateren „Helm"-
oder „Hornzither" (vgl. No. 450 f.).

Der Bezug besteht aus 3 Melodiesaiten, von denen urspriinglich
2 doppelchorig waren, und 14 Begleitsaiten, deren drei hochste auf dem
sog. „Oktavchen" aufgespannt sind. An Stelle der Wirbel sind eiserne
Schraubenosen vorhanden.

Lange 48 cm, Breite 22'/i; cm.

Abbildung auf Seite 47.
Gefunden in Straubing bei Miinchen.

No. 422. Kratzzither,
ebenfalls bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Boden-,

Zargen- und Deckenholz wie bei No. 420. In die Decke sind zwei

Rosetten eingelassen, die mit kunstloser Bemalung versehen sind; auch
das Kopfstiick ist in derselben Weise bemalt.

Der Bezug stimmt mit No. 421 iiberein, jedoch sind hier nur
2 doppelte Melodiesaiten vorhanden.

Lange SOVj cm, Breite 23 V2 cm.

No. 423. Kratzzither,
ebenfalls bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das
aus Fichtenholz verfertigte Instrument hat eine von der gewohnlichen
Salzburger Form etwas abweichende Schweifung. Das Kopfstiick lauft

in eine als Handgriff dienende Windung aus.

Der Bezug besteht aus 2 doppelten Melodic- und 1 1 Begleitsaiten,
die zu drei Choren von je 3 und einem Chor von 2 Saiten angeordnet
sind. Die Saiten sind von etu'as groBerer Mensur als bei den iibrigen

Kratzzithern.

Lange 63 cm, Breite 25V-> cm.

Abbildung auf Seite 48.

Schlagzithern.

(Prim- Oder Diskantzithern.)

Eine bestimmte Grenze zwischen den Kratzzithern und den alteren

Formen der Schlagzither ist schwer zu Ziehen; anscheinend sind beide

Spielarten noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nebeneinander in

Gebrauch gewesen.
— Zu den einfachen oder doppelten Melodiesaiten,

Qz—^=z(:±)z^ c:^—:\^(:t)- trat als dritte Spiel- E
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Schlagzithern No. 424-426

hinzu; die Begleitsaiten waren — wie bereits S. 41 erwahnt — bis zur Ein-

fiihrung des Quart-Quintsystems Nicolaus Weigels (1838) in ihrer Anzalil

und Stimmung ganz willkiirlich angeordnet. ~ Eine ungefahre Richtschnur

fiir die chronologische Bestimmung der alteren Zithern bietet die Bundein-

teilung des Griffbretts, da diese sich von einer primitiven diatonischen Skala

mit 14 Biinden allmalilich bis zur vollstandigen chromatischen Tonleiter

mit 29 Biinden entwickelte.

No. 424. Schlagzither Salzburger Form (d. h. mit einfach gebauchtem
Schallkorper),

Tiroler Arbeit um die Wende des 18. Jahrhunderts. Das primitive In-

strument ist aus roheni Aliornholz. In der Decke befindet sich eine
aus dem Deckenholz geschnitzte Rosette. Das Kopfstiick endigt in eine

schneckenartig gewundene Schnitzerei.

Der Bezug besteht aus 2 doppelten Melodie- und 7 Begleit-
saiten. Das Griffbrett tragt nur 13 Bunde; der hochste Bund (fiir a)
ist fortgelassen.

Lange 58 cm, Breite 23 cm.
Qefunden in Innsbruck.

No. 425. Schlagzither Mittenwalder Form (d. h. mit doppelt ge-
bauchtem Schallkorper),

Tiroler Arbeit aus dem Anfang des 19. Jaiirhunderts. Boden und Decke
des einfachen Instruments sind aus Fichten-, die Zargen aus NuBbaum-
holz. Das Kopfstiick ist mit Schnitzereien versehen und lauft in eine

schneckenartige Windung aus. In der Decke befinden sich zwei Schall-

locher.

Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 5 Begleitsaiten ;
als

Stimmung ist iibermittelt:

-jirzz:r
-I--

X-

8

Das Griffbrett tragt 15 Biinde fiir die a-Saite und nur 12 Biinde fiir

die d-Saite, so daB an der Skala der d-Saite Biinde fiir h', c' und d^

fehlen.

Lange 53 Vj cm, Breite 25 cm.
Qefunden in Rattenberg (Tirol).

No. 426. Schlagzither Salzburger Form,
bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts; anscheinend
von demselben Verfertiger wie die Kratzzither No. 421. Der Boden ist

aus Fichten-, die Zargen und die Decke sind aus Lindenholz. In der
Decke befinden sich wie bei No. 421 drei sternformige Schalloffnungen ;

auch das Kopfstiick zeigt die namliche Form.
Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 7 Begleitsaiten. An Stelle

der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden. Das Griffbrett tragt
14 Biinde.

Lange 49 cm, Breite 22 cm.



Schlagzilhern No. 427-430

No. 427. Schlagzither Salzburger Form,
ebenfalls bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Boden-,
Decken- und Zargenholz wie bei No. 426. In der Decke befinden sich

drei F-formige Schallocher. Das Kopfstiick lauft in eine geschnitzte
Schnecke ans und ist wie bei No. 421 und 426 durch eine ausgestochene
bemalte Blume verziert.

DerBezugbestehtaus3 Melodie- und6(ursprunglichanscheinend 10)

Begleitsaiten. Im iibrigen wie No. 426; aulkrdem sind in das Griff-

brett zwischen dem 1. und 2., 3. und 4., 6. und 7., 10. und 11. Bund
Perlmutterpunkte eingelegt. ')

Lange 50 cm, Breite 21'/-j cm.

Gefunden in Traunstein (Oberbayern).

No. 428. Schlagzither M itten wa Ider Form,
ebenfalls bayrische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Boden-,
Decken- und Zargenholz wie bei No. 425. In der Decke befinden sich

zwei Schallocher.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 7 Begleitsaiten. Im iibrigen
wie No. 426.

Lange 55 cm, Breite 28 cm.

No. 429. Schlagzither Mittenwalder Form,
Tiroler Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Boden und
die ziemlich hohen Zargen sind aus Ahorn-, die Decke, in der sich zwei
Schallocher befinden, ist aus Fichtenholz. Das Kopfstiick lauft in eine

einfache schneckenartige Windung aus.

Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 8 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 14 Biinde fiir die a-Saite; fiir die d-Saite sind dagegen
nur 9 Biinde vorhanden, die folgende Skala ermoglichen:

:j=z:J-zt=»zz:^z=p:=t=t1234567S9
Lange 69 cm, Breite 32 cm.

Gefunden in Finkenberg iin Zillertal.

No. 430. Schlagzither Mittenwalder Form,
ebenfalls Tiroler Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Auf der
rechten Seite des Kopfstiicks findet sich die Brandmarke „T. W."
Das ziemlich roh gearbeitete Instrument ist aus Fichtenholz. In der
Decke befinden sich zwei Schallocher.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 12 Begleitsaiten. Im

iibrigen wie No. 426 und 428.

Liinge 61 '/-- cm, Breite 32 cm.

Gefunden ebenfalls in Finkenberg im Zillertal.
t>

') „Die Wegweiser- Perlmutterpunkte auf dem Griffbrett wurden erfunden
vom Maler Putz, einem Freunde [Jos. Benedikt] Treu's. "

(Kennedy, a a. O. S. 130.)



Schlagzithern No 431-435

No. 431. Schlagzither in Guitarrenform,
osterreichische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jalirhunderts.
Boden und Zargen des liiibschen Instruments sind aus NuBbaum-, die

Decke ist aus Ficlitenholz. Die recliteSaitenzarge ist zur Schallverstarkung
durchbrochen. In das Schalloch der Decke ist eine geschnitzte stern-

formige Rosette eingelassen. Das Kopfstiick lauft in einebreite schnecken-

artige Windung aus.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 9 Begleitsaiten, deren

Stimmung ebenso wie bei No. 436 gewesen sein diirfte. Das Griff-

brett trag^t 14 Biinde.

Lange 58 '

-> cm, Breite 25 '!: cm.

No. 432. Schlagzither Mittenwalder Form,

bayrische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jalirhunderts. Am Kopf-
stiick finden sich die eingesclinittenen Initialen „1 M S"; im Innern des

Instruments ist auBerdem der lithographierte Zettel eines Musikhandlers:

,,/-V/ .^/it/r. G/ttcr in .l/^osl'/z/x" eingeklebt. Boden und Decke sind aus

Fichten-, die Zargen aus Ahornholz. In der Decke befinden sich zwei

Schallocher, von denen das kleinere herzformig ist.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 7 Begleitsaiten. Das Griff-

brett tragt 14 Biinde; fiir die zweite a-Saite ist auBerdem ein Halbton-

Bund fiir b^ vorhanden.

Lange 53 cm, Breite 28 cm.
Gefunden in Mi'inchen.

No. 433. Schlagzither Mittenwalder Form,
ebenfalls bayrische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts;
hinsichtlich Ausstattung und Bezug mit der vorhergehenden Zither

iibereinstimmend, nur sind an Stelle der Wirbel eiserne Schraubenosen
vorhanden. Die erste a-Saite hat einen besonderen Halbton-Bund
fur b'.

Lange 55 cm, Breite 28' 2 cm.

Gefunden in Neubeuern bei Rosenheim.

No. 434. Schlagzither Salzburger Form,
osterreichische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Der
Boden ist aus Fichten-, die Zargen und die Decke sind aus Ahornholz.

An Stelle von runden Schallochern sind zwei F-L6cher vorhanden.

Der Bezug besteht aus 2 Melodie- und 7 Begleitsaiten. Das aus

Palisanderholz verfertigte Griffbrett tragt 16 Biinde.

Lange 44 cm, Breite 19' 2 cm.

Gefunden in Passau.

No. 435. Schlagzither Mittenwalder Form,

bayrische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Boden-,
Decken- und Zargenholz wie bei No. 432.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 8 Begleitsaiten. An Stelle

der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden. Das Griffbrett

tragt 16 Biinde; die erste a-Saite hat auBerdem wie bei No. 433 einen

besonderen Halbton-Bund fiir b'.

Lange 45'/.; cm, Breite 27^'2 cm.



Schlagzithern No. 436—438

No. 436. Schlagzither Mittenwalder Form
mit geschriebenem Zettel: „Franz Kren Saiten Fabrikant in Miinchen /

... 1832 / Alle Zithern werden reparirt Sen[d]linger Strafs 901".
Boden und Zargen sind aus Ahorn-, die Deci<e ist aus Fichtenholz. In

der Decke befinden sicli zwei Schallocher, von denen das groBere von

Einlageadern umsaumt ist. Der Saitenanhangesteg lauft in aufgelegte
Blattornamente aus.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 9 (Darm-) Begleitsaiten,
fiir die folgende Stimmung angegeben wird:

8

An Stelle der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden. Das
Griffbrett tragt 15 Biinde; fiir die erste a'-Saite sind auBerdem zwei
Halbton-Biinde fiir b' und b' vorhanden.

Lange 58 cm, Breite 31':! cm.
Gefundcn in Tolz (Oberbayern).

Nachbildung des Zettels auf Seite 253.

No. 437. Schlagzither Mittenwalder Form
mit litliographiertem Zettel: „Franz Kren Saiten Fabrikant und
Salzhandler in Miinchen Sendlinger Strafse No. 24 Alle Zithern

werden reparirt"; ebenfalls aus den dreiBiger Jaiiren des 19. Jahrhunderts.
Das hiibsche Instrument ist ahnlich wie No. 436 ausgestattet, zeigt aber

sorgfaltigere Arbeit. Der Deckenrand und das untere der beiden Schall-

locher sind von Einlagen aus Elfenbein, Palisander- und Ahornholz
umsaumt. Der Saitenanhangesteg lauft in aufgelegte ornamentale Ver-

zierungen aus.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 7 Begleitsaiten. Im iibrigen
mit No. 436 iibereinstimmend.

Lange 64 cm, Breite 32 cm.

Gefunden in Salzburg.

Abbildung auf Seite 48.

No. 438. Schlagzither Mittenwalder Form
mit lithographiertem Zettel: „Franz Kren / Saiten Fabrikant in Miinchen

1833 / Sendlinger Strafse No. 24 / Alle Zithern werden reparirt. Salz-

stofsler." Boden-, Zargen- und Deckenholz des einfach gearbeiteten
Instruments wie bei No. 436 und 437. In der Decke befinden sicli

auBer einem runden Schalloch im oberen Teil zwei F-L6cher.

Der Bezug besteht aus 4 Melodiesaiten (a\ a', d', g) und 9 Be-

gleitsaiten (wie bei No. 436 und 438). Das Griffbrett tragt (durchweg)
"17 Bunde.

Lange 58 cm, Breite 31 cm.
Gefunden im Zillerthal (Tirol).

Auf dem Boden befindet sich ein lithographierter Zettel mit zither-

spielenden und tanzenden Figuren und folgenden philosophischen Versen:

,,Den jiingen Hcrrn ist nicht zu ti-anc/i,

Weil sie zu frii/i /lack Madchen schaiicii,

Dagegen steht Ziitcnispicle/t Jcdcni gut an,

Dafs mail in Zcit giite yHiigtinge haben l;an!^



Schlagzithern No. 439 442

No. 439. Schlagzither Mittenwalder Form
mit geschriebenem Zettel: ,,Johan Kern / in / Dittling." Boden-, Decken-
und Zargenholz wie bei No. 432. In der Decke des recht primitiven
Instruments befinden sicli zwei Scliallocher.

Bezug- wie bei No. 438. Das Griffbrett triigt 16 Biinde fiir die

beiden a-Saiten und 17 Biinde fiir die beiden tieferen (d- und g-)Saiten.

Lange 64 cm, Breite 31 cm.
Gefuiiden in Miinclien.

Nachbildung des Zettels auf Seite 250.

No. 440. Schlagzither Mittenwalder Form,
ebenfalls bayrische Arbeit und in der Ausstattung mit der vorher-

gehenden Zither iibereinstimmend.

Der Bezug besteht aus 3 in a', d', g gestimmten Melodic- und
10 Begleitsaiten. Das Griffbrett tragt 17 Biinde.

Liinge SI'/l" cm, Breite 28 cm.

No. 441. GroBe Schlagzither Mittenwalder Form
mit gedrucktem Zettel: „Victorin Drasseg Instrumentenmacher in

Bregenz. / 1834." Boden und Zargen des schonen Instruments sind aus

Vogelahorn-, die Decke aus fein gemasertem Fichtenholz. AuBer einem
kreisrunden Schalloch sind zwei F-Locher vorhanden; der schrag auf-

gesetzte Anhangesteg verlauft in ornamentale Verzierungen aus
schwarzem Kitt.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 18 Begleitsaiten, die die-

selbe Stimmung wie die Simon'schen Zithern (vgl. z. B. No. 448) gehabt
haben diirften. — Fiir die a- und d-Saite sind auf dem Griffbrett 19,

fiir die g-Saite nur 15 Biinde vorhanden.

Abbildung auf Seite 48; Nachbildung des Zettels auf Seite 238.

Lange 77 cm, Breite 37 cm.
Die Zither, die in Augsburg gefunden wurde, soil aus deni SchloB des

Grafen von Sternberg in Fiigen im Zillerthal staninien.

No. 442. Schlagzither in Lyraform
mit lithographiertem Zettel: „Franz Kren / Saitenfabrikant und be-

rechtigter Zitermacher in Miinchen "; aus den 30erjahren des

19. Jahrhunderts. Das Instrument hat wie die damals beliebten Lyra-

guitarren einen der alien Lyraform nachgebildeten Schallkorper. Boden
und Zargen sind — wie meist bei Kren'schen Zithern — aus Ahorn-,
die Decke ist aus Fichtenholz. AuBer einem runden Schalloch befinden

sich in der Decke zwei Schalloffnungen in Form von F-Lochern.

Der Bezug besteht aus 4 Melodie- und 16 Begleitsaiten, die viel-

leicht nach der von J oh. Petzmayer (vgl. die Einleitung, S. 40) damals

benutzten Stimmung gestimmt waren :

-* ^ ^ *
:?: -^

S ----------------- -

An Stelle der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden. Das
Griffbrett tragi 16 Biinde fiir die beiden a-Saiten und 15 Biinde fur

die beiden tieferen Saiten.

Lange 53 cm, Breite 30 cm.
Gefunden in Augsburg.



Schlagzithern No 443-446

No. 443. Schlagzither in Guitarrenform
mit lithographiertem Zettel: „Franz Kren Saiten-Fabrikant / und be-

rechtigter Zitermacher / in Munclien . . . 1838"; beziiglich Ausstattung
und Besaitung mit der vorigen Zither iibereinstimmend. Das Griffbrett

tragt 16 Biinde und auBerdem fiir die beiden mittleren Saiten einen

Halbton-Bund fiir b' bezw. es'.

Lange 53 cm, Breite 28 cm.

Gefunden in Bad Tolz (Oberbayern).

Auf dem Boden befindet sich ein zweiter lithographierter Firmenzettel

(„Franz A'ren, Saiten- und Salzhandlcr . . .") mit der Vignette eines Zitherspielers und

folgenden Versen (vgl. die Nachbildung auf Seite 253):
,,Licber Juus^ling nii/iiii dich 7vohl in acht

Lieh Titgend und Unschuld Tag und Nacht
IVillst du ein yUng/ing bleib'n bei dieser Zeit

So spiel du die Ziiern zur Zeit Veiireib auf Nacht".

No. 444. Schlagzither in Guitarrenform
mit gedrucktem Zettel: „lgnaz Simon. / Zitternmacher / in Haidhausen
1842." Boden-, Zargen- und Deckenholz wie bei den Kren'schen
Zithern No. 436—438. Deckenrand und Schalloch sind von hiibsciien

Einlagen umsaumt.
Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 13 Begleitsaiten. An

Stelle der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden. Das Griff-

brett tragt fiir die erste a- und d-Saite je 17, fiir die zweite a-Saite 18

und fur die g-Saite 15 Biinde.

Lange 57 cm, Breite 28^2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 268.

Gefunden ebenfalls in Bad Tolz (Oberbayern).

No. 445. Schlagzither Mittenwalder Form
mit lithographiertem Zettel: „Franz Kren / Saiten Fabrikant / und be-

rechtigter Zitermacher in Miinchen 1843 .... Sendlinger Strafse

No. 24. Alle Zittern warden reparirt". In der Decke des primitiven
Instruments befindet sich neben dem eigentlichen kreisrunden Schall-

loch eine zweite kleinere herzformige Oeffnung. Der Anhangesteg lauft

in aufgelegte Blattornamente aus.

Der Bezug besteht nur aus 3 Melodic- und 9 Begleitsaiten (vgl.

No. 436). An Stelle der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden.
Das Griffbrett trug urspriinglich 18 Biinde.

Lange 53 cm, Breite 28 cm.

Auf dem Boden befindet sich ein halb abgerissener lithographierter Zettel,

dessen Wortlaut mit dem Zettel zu No. 443 iibereinstimmt.

No. 446. GroBe Schlagzither in Guitarrenform,
altere Tiroler Arbeit, aber in den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts
repariert. Decke und Boden sind aus Fichten-, die hohen Zargen und
alle iibrigen Telle des ziemlich primitiven Instruments aus Birnbaumholz.
Der Anhangesteg fiir die Begleitsaiten hat geschweifte Form und ist

mit Kerbschnitzereien versehen. In der Decke befindet sich ein kreis-

rundes Schalloch.



Schlagzilhern No. 446-449

Der spater anscheinend mehrfach geanderte Bezug besteht aus

4 doppelten Melodic- und 18 Begleitsaiten, deren Stimmung mit No. 448

ubereinstimmen diirfte. An Stelle der Wirbel sind eiserne Schrauben-

osen vorhanden. Das breite Griffbrett tragt fiir die beiden a-Saiten 18,

fiir die d- und g-Saite 16 Biinde.

Lange 63' 2 cm, Breite 30'/j cm.

Gefunden in Meran.

No. 447. Schlagzither Mittenwalder Form,
osterreichische Arbeit. Boden und Zargen des ziemlich primitiven In-

struments sind aus Fichten-, die Decke aus NuBbaumholz.
Der Bezug besteht aus 3 Melodic- und 10 Begleitsaiten; letztere

sind in etwas schragcr Richtung aufgespannt, laufen also nicht parallel

mit den Spiclsaiten. Das Griffbrett tragt fiir die beiden ersten Saiten

19, fiir die dritte Saite nur Q Biinde.

Lange 52 cm, Breite 28 '/s cm.

Als Stimmung der in der Qegend von Ischl heimischen alten 14saitigen
Zither ist iiberliefert :

No. 448. Schlagzither in Guitarrenform,
von Ignaz Simon in Haidhauscn in den 40er Jahren des 19. Jahr-
hundcrts verfertigt; cin Zettel ist nicht vorhanden, aber das hiibsche

Instrument stimmt beziiglich Ausstattung mit der Simon'schen Zither

No. 444 fast genau iiberein.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 18 Begleitsaiten, die

folgendermaBen gestimmt wurden:

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Von den Begleitsaiten sind Saite 1, 4, 9, 11, 13, 15 und 17 aus Messing-

draht, Saite 3, 5, 7, 8, 10 aus Darm und die ubrigen (2, 6, 12, 14, 16

und 18) mit Scide iibersponnen. An Stelle der Wirbel sind eiserne

Schraubenosen vorhanden. Das Griffbrett tragt 22 Biinde.

Lange 56 cm, Breite 28 cm.

No. 449. Schlagzither in Guitarrenform,
Tiroler Arbeit ebenfalls aus den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts.

Boden-, Zargen- und Deckenholz wie bei No. 442 und 444. Der Decken-
rand und das Schalloch sind von eingelegten Adern umsaumt. Das

Kopfstiick ist mit zwei Messingrosetten verziert; im iibrigen (Bezug usw.)
mit der vorhergehenden Zither No. 448 iibereinstimmend.

Lange 48 's cm, Breite 29 cm.

Gefunden in Sterzing (Siid-Tirol).



Schlagzithern No. 450—453

No. 450. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helm"- oder „Horn-
zither")

mit lithographiertem Zettel: „lgnaz Simon Geigenmacher in Haid-
iiausen No. 164. 1844." Der Boden des hiibscheii Instruments ist aus

Fichten-, Zargen imd Decke sind aus Ahornholz. Deckenrand und
Schalloch sind von eingelegten Adern umsaumt. Der obere ausge-
bauchte Teil der Decke ist mit Intarsienmalerei (Blumen und bayrische
Rauten darstellend) geschmiickt. Ms Handauflage dient eine aufge-
schraubte Messingplatte.

- Die Bezeichnung „Helmzither" ist auf das

helmartig auslaufende Kopfstiick zuruckzufiihren.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 16 Begleitsaiten, stimmt
also mit No. 442 und 443 ijberein. Das Griffbrett tragt 23 Bunde;
nur fiir die unterste a-Saite sind 21 Biinde vorhanden. Zwischen dem
4. und 5., 8. und 9., und 11. und 12. Bund sind Perlmutterpunkte ein-

gelegt.

Lange 60 cm, Breite 27 Va cm.

Abbildune auf Seite 48.

Gefunden in Nordlingen (Bayern).

't>

No. 451. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helm"- oder „Horn-
zither")

mit gedrucktem Zettel: „Reparirt GeorgTiefenbrunner in Miinchen 1848."
Das hiibsche Instrument, eine bayrische Arbeit, ist aus Mahagoniholz.
Das helmartige Kopfstiick lauft in eine schneckenartige Verzierung aus.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 14 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 21 BiJnde aus Ncusilber; fiir die erste a-Saite sind nur
20 Biinde vorhanden.

Lange 54 cm, Breite 26 '2 cm.
Gefunden in Rothenbiirg ob der Tauber.

No. 452. Schlagzither Salzburger Form,
bayrische Arbeit aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das schone
Instrument ist auBerlich der sog. „Helmzither" ahnlich, doch ist an
Stelle des helmartigen Kopfstiicks ein hiibsch geschnitzter vergoldeter

Adlerkopf vorhanden. Die drei vergoldeten FiiBe, auf denen die Zither

ruht, haben die Form von Adlerklauen. Der Boden ist aus Fichten-,
die Zargen aus Ahorn- und die Decke aus geflammtem (ungarischem)
Eschenholz. Der obere Deckenrand wird von hiibschen Einlagen um-
saumt.

Der Bezug besteht aus 3 Melodic- und 14 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 23 Biinde.

Lange 59 cm, Breite 28 cm.

Abbildung auf Seite 59.

Gefunden in Passau.

No. 453. Schlagzither Salzburger Form,
ebenfalls bayrische Arbeit aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Der Boden des einfach gearbciteten Instruments ist aus Fichten-, Zargen
und Decke sind aus Ahornholz.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 17 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 23 Biinde.

Lange 48 cm, Breite 27 cm.
Gefunden in Miinchen.
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No. 452. Schlagzither Salzburger Form,

bayrische Arbeit ca. 1845.

Text: Seite 58.

No. 460. Kleine Schlagzither i„Kinderzither"i Mittenwalder Form,

siiddeutsche Arbeit aus der Mitte des 10. Jalirhunderts.

Text: Seite 62.

No. 465. Schlagzither Salzburger Form

von Georg Heidegger, Passau 1S51.

Text: Seite 63.

No. 467. Schlagzither Salzburger Form C.Helm"- odcr „Hornzither"

von Fried rich Diehl, Darmstadt 1853.

Text: Seite 64
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No. 473. Doppel-Kratzzither in Guitarrenform.

Tiroler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts

(ohne Saitenbezug).

Text: Seite 66.

No. 474. Doppel-Kratzzither Salzburger Form

(wie oben).

Text: Seite 66.

No. 475. Doppel-Schlagzither in Guitarrenform.

Bayrische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Text : Seite 67.



Schlagzithern No. 454—457

No. 454. Schlagzither Salzburger Form (sog. „HeIm"- oder „Horn-
zither")

mit lithographiertem Zettel: „Franz HILANJ Biirgerlicher Geigen- u.

Guitarrenmacher / in Wels"; aus den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Boden-, Zargen- und Deckenholz wie bei No. 453; das Deckenholz ist

hiibsch geflammt.
Der Beziig besteht aus 3 Melodie- und 16 Begleitsaiten. Das

Griffbrett triigt 24 Bunde.

Lange 56 72 cm, Breite 28'/-' cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 249.

No. 455. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helm"- oder „Horn-
zither")

mit folgender Inschrift auf der Decke unterhalb des Oriffbretts: „Ludwig
Tauber / vormals / Georg Kiirscliner Zithermacher in Gratz / wohnt

Bergkalvari-Gasse zur Rose"; aus den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Boden-, Zargen- und Deckenholz wie bei den beiden vorhergehenden
Zithern.

Der Bezug besteht aus 3 Melodie- und 17 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 25 Biinde.

Lange 54 cm, Breite 29 '

o cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 271.

Gefunden in Uderns ini Zillertal (Tirol).

No. 456. Schlagzither Salzburger Form
mit lithographiertem Zettel: „Georg Tiefenbrunner / Miinchen / Peters-

platz No. 811"; aus den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts. Boden-,

Zargen- und Deckenholz des sorgfaltig gearbeiteten Instruments eben-
falls wie bei No. 453—455.

Der Bezug besteht aus 4 Melodie- und 21 Begleitsaiten, die nach
dem von Nicolaus Weigel 1838 aufgestellten „Quart-Quintsystem"
(vgl. die Einleitung, Seite 41) gestimmt sein diirften:

i#
-v—w- I

•—^—* ff--+t» |-i»-ii^

Das Griffbrett tragt 26 Biinde fiir die beiden a-Saiten; fiir die beiden
tieferen Saiten sind — wie stets auf Tiefenbrunner'schen Zithern dieser

Zeit — nur 24 Biinde vorhanden.

Lange 48 7--' cm, Breite 28 cm.

Gefunden in Miinchen.

No. 457. Schlagzither Salzburger Form (sog. „HeIm"- oder „Horn-
zither")

mit lithographiertem Zettel : „Georg Tiefenbrunner Saiten-lnstrumenten-

macher in Miinchen 1847". Das sorgfaltig gearbeitete Instrument ent-

spricht in der Ausstattung der vorhergehenden Zither No. 456. Das

helmartige Kopfstiick ist mit einer aufgelegten verzierten Rosette aus
Bein geschmiickt.



Schlagzithern No 457-460

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 23 Begleitsaiten in folgender
Stimmung:

Diese von Weigels System (s. o.) niir unwesentlich abweichende Stimmung
wurde von Michael Miihlauer (geb. 1815 in der Vorstadt Au bei

Miinchen, gest. 1858 im Irrenhause Giesing), einem der Meister der sog.
alten Miinchener Schule, eingefiihrt. (Vgl. Kennedy, a. a. O. S. 67 u. 71.)

Anordnung des Griffbretts wie bei No. 456.

Lange 55 Vs cm, Breite 28 cm.
Qefunden in Miinchen.

No. 458. Schlagzither Salzburger Form
mit lithographiertem Zettel: „Georg Tiefenbrunner Saiten-lnstrumenten-

macher in Miinchen 18. . ."; aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das
Instrument ist fiir einen sog. Linksspieier gebaut, d. h. die Form, die

Anlage des Griffbretts, der Besaitung usu'. ist der gewohnlichen An-

ordnung entgegengesetzt. Der Boden ist aus Fichten-, Zargen und
Decke sind aus Palisanderholz.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 20 Begleitsaiten. Anord-

nung des Griffbretts wie bei No. 456 und 457.

Lange 47Vl> cm, Breite 29 cm.
Qefunden in Miinchen.

No. 459. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helm"- oder „Horn-
zither"),

bayrische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts; mit gedrucktem
Reparaturzettel: ,Mcparirt 1S64 I CARL PADEWET I Miinchen I Rindcr-

markt No. 20." Der Boden des schonen Instruments ist aus Ahorn-,
Decke und Zargen sind aus Palisanderholz. Das Schalloch in der

Decke ist von hiibschen eingelegten Perlmutterverzierungen eingefaBt.
Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 24 Begleitsaiten in der-

selben Stimmung wie bei No. 457 mit hinzugefiigter „Contra" Gis-Saite.

Das Griffbrett tragt 26 Biinde.

Lange 55 cm, Breite 29 cm.
Qefunden in Miinchen.

No. 460. Kleine Schlagzither (Kinderzither) Mittenwalder Form,
sijddeutsche Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts; mit geschriebenem
Reparaturzettel : „rcnovirt Januar 1864. I Lconhard Stiitzer. I ynstrumentcn-
machcr [fcilbron alN." Decke und Boden des hiibschen Instruments sind

aus Palisander-, die Zargen aus Vogelahornholz. Auf dem unteren

Teil der mit zwei sternformigen Schalloffnungen versehenen Decke be-

findet sich eine Einlage aus Ahornholz in Form einer Blumenguirlande.
Der Bezug besteht aus 2 doppelten Melodie- und nur 4 Begleit-

saiten. Das Griffbrett tragt wie bei den alten Zithern 14 (diatonisch ange-

ordnete) Biinde. — Vgl. Bemerkung zu No. 471. (Seite 65.)

Lange 45 cm, Breite 21 cm.

Abbildung auf Seite 59.

Qefunden in Niirnberg.



Schlagzithern No. 461-465

No. 461. Schlagzither in Guitarrenform,
bayrische Arbeit aus der Mitte oder zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts.
Das eigenartige Instrument, das anscheinend fiir einen uniherziehenden
Musikanten angefertigt wurde, ist um Wilterungseinfiiissen standzuhalten
aus Messingblech hergestellt; auch das Griffbrett ist aus Messingblech.
Der Saiten-Anhangesteg ist aus Eisen. In der Decke befinden sich auHer
einem runden Schalloch zwei F-L6cher.

Der Bezug besteht aus 4 Melodie- und 26 Begleitsaiten, deren

Stimmung der Zither No. 467 entsprechen diirfte. Das Griffbrett tragt
23 aufgelotete Biinde.

Lange 56 cm, Breite 30 cm.
Gefundeii in Niirnbeii^r.

No. 462. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helni"- oder „Horn-
zither")

mit lithographiertem Zettel: „Georg Tiefenbrunner Saiten-Jnstrumenten-
macher in / Miinchen 1850". Der Boden ist aus Fichten-, die Zargen
sind aus Palisander- und die Decke aus Mahagoniholz.

Der Bezug besteht aus 4 Melodie- und 25 Begleitsaiten ; Stimmung
wie bei No. 459 mit hinzugefiigter „Contra" Es-Saite. Das Griffbrett

tragt 26 Biinde.

Lange 55 '/j cm, Breite 30 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 271.

No. 463. Schlagzither Salzburger Form (sog. „Helm"- oder „Horn-
zither")

mit gedrucktem Zettel: „lgnaz Siman / Saiten- u. Jnstrumentenmacher in

Haidhausen / bei Miinchen. 1851". Boden-, Zargen- und Deckenholz wie
bei No. 458.

Der Bezug entspricht No. 456, die Anordnung des Griffbretts

No. 459.

Lange 51 Vi cm, Breite 28 cm.
Gefunden in Rosenheim. Nachbildung des Zettels auf Seite 268.

No. 464. Schlagzither Salzburger Form
mit lithographiertem Zettel: „lgnaz Siman Saiten- & Instrumentenmacher
in Haidhausen / bei Miinchen"; aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Boden-, Zargen- und Deckenholz des hiibschen Instruments, das auf

drei beinernen FiiBchen ruht, ebenfalls wie bei No. 458. Den Decken-

rand und das Schalloch umziehen gravierte ornamentale Einlagen aus

Messing und Perlmutter, die von Elfenbeinadern umsiiumt sind; auch

zur rechten Seite neben dem Griffbrett ist eine Messingverzierung

eingelegt.

Bezug und Anordnung des Griffbretts entsprechen No. 462.

Lange 48^l-> cm, Breite 30 cm.
Gefunden in Niirnberg bei einer Enkelin von Ignaz Siman.

No. 465. Schlagzither Salzburger Form^)
mit lithographiertem Zettel: „Georg Heidegger in PASSAU Verfertigt

Anno 1851"; auBerdem befindet sich auf der linken Seite der Decke

der Brandstempel: „HE1DEGGER PASSAU". Der Boden des schonen

Instruments, das auf drei beinernen FuBchen ruht, ist aus Fichten-, die

') Die Zithern No. 465 - 472 haben samtlich die bis licute iinverandert beibe-

haltene einfach gebauchte Salzburger Form.



Schlagzithern No. 465-469

Decke und Zargen sind aus Ahornholz. Der Deckenrand und das

Schalloch werden von hiibschen Einlagen umsaumt; das Kopfstiick lauft

ahnlich wie bei den Helmzithern in einen Handgriff aus, der hier

die Form einer geschnitzten Madchenbiiste hat.

Der Bezug entspricht No. 462 und 464. Das Griffbrett tragt
—

wie bei den heutigen Zithern — 29 Biinde.

Lange 56 V2 cm, Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 59; Nachbildung des Zettels auf Seite 249.

Gefunden in Passau.

No. 466. Schlagzither,
steierische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Boden-, Zargen-
und Deckenholz wie bei der vorhergehenden Zither.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 22 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 27 Bunde.

Lange 48 V2 cm, Breite 28 cm.
Gefunden in Graz.

No. 467. Schlagzither (sog. „HeIm"- oder „Hornzither")
mit geschriebenem Zettel: „Friedrich Diehl/ Hofinstrumentenmacher in

Darmstadt. / 1853". Der Boden des hiibschen Instruments ist aus

Fichten-, Zargen und Decke sind aus Mahagoniholz. Das helmartige

Kopfstiick ist mit einem Elfenbeinrelief verziert, das ein frankisches

Familienwappen darstellt: im Mittelfeld ein springender Hirsch und
dariiber ein Baldachin mit einer mehrzackigen Krone.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 26 Begleitsaiten; Stimmung
vielleicht wie bei No. 462 mit hinzugefiigter „Contra" F-Saite. Das
Griffbrett tragt 26 Biinde.

Lange 59 V2 cm, Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 59; Nachbildung des Zettels auf Seite 238.

Gefunden in Ansbach.

No. 468. Schlagzither
mit gedrucktem Zettel: „M. M2tzinger / Saiten Instrumentenmacher / in /

ASCHAFFENBURG"; aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hubsche
Instrument ist aus Palisanderholz; Boden, Deckenrand und Schalloch

zeigen eingeiegte Einfassungen von Ahornholz.

Bezug und AnordnungdesGriffbretts entsprechen No. 462 und 464.

Lange 53 cm, Breite 30 '/2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 258.
Gefunden in Fiirth.

No. 469. Schlagzither,
osterreichische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Boden
des hiibschen Instruments ist aus Fichten-, Zargen und Decke sind aus

Ahornholz. Der Deckenrand und das Schalloch sind von einer in

schwarzen Kitt eingelassenen Ahorneinlage eingefaBt. Oberhalb des

Schallochs ist die Decke mit einem hiibsch ausgefiihrten Blumen-

bouquet bemalt.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 19 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 29 Biinde fur die beiden a-Saiten und 26 Biinde fiir die

beiden tieferen Saiten.

Lange 50 cm, Breite 27 cm.
Auf dem Boden findet sich ein mit Bleistift geschriebener Vermerk eines

fruheren Besitzers: „rinze>tz Eckcrshofcr\ i fl. 6j x".



^^Primzither No. 470, Terzzither No. 471, Konzertzither No. 472 ^ 65

No. 470. Schlagzither
niit gedrucktem Zettel: „Georg Tiefenbrunner Saiteninstrumentenmacher /

Miinchen"; aus den 50er oder 60er Jaliren des 19. Jahrhunderts. Der
Boden des hiibschen Instruments, das auf drei beinernen FiiBchen ruht,
ist aus Ficliten-, Zargen und Decke sind aus Palisanderholz.

Bezug und Anordnung des Griffbretts entsprechen No, 465.

Lange 49 Vj cm, Breite 30 Vs cm.

Gefunden in Ansbach.

No. 471. Kleine Schlagzither (sog. „Terz"- oder „Ki nderzi ther"),
Tiroler Arbeit aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Der Boden
ist aus Fichten-, die Zargen und die Decke sind aus Ahornholz. Das
Schalloch in der Decke ist von ovaler Form.

Der Bezug besteht aus 4 Melodic- und 16 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 25 Biinde.

Lange 37 cm, Breite 18 cm.

Gefunden in Brixen (Siid-Tirol).

;,Die Terzzither, auch Kinderzither genannt, steht eine [groBe] Terz hoher als

die Primzither. Sie kommt selten vor und wird nur vereinzelt zur Ausfiihrung
schwieriger und entlegener Tonarten herangezogen." (Bennert, „Illustr. Geschichte der

Zither", S. 43.)
— Die Stinimung der Melodiesaiten der Terzzither ist demnach:

No. 472. „Konzertzither" (Schlagzither groBerer Mensur)
aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Der Boden ist aus

Fichten-, die Decke aus dunkelrot lackiertem (imit. Mahagoni-) Holz.
Der Deckenrand und das ovale Schalloch sind von Adern aus Bein
umsaumt.

Der Bezug besteht aus 5 Melodiesaiten (a', a', d', g, c) und 28 Be-

gleitsaiten. (Stimmung wie bei No. 467 mit hinzugefiigter „Contra" C-
und D-Saite.) Das Griffbrett tragt 29 Biinde.

Lange 58 '/2 cm, Breite 28 cm.
-.Die moderne Konzertzither stanimt authentisch von Max Amberger in

Miinchen (geb. 183Q, gest. 1889, Schiiler Tiefenbrunners und Kiendls), welcher dieselbe
auf Anregung F. X. Steiners 1862 baute und durch die Giite seiner Instrumente eine
schnelle Verallgenieinerung dieser Faqon provozierte.

— Die Konzertzither ist, weil

mensurlanger als die Primzither, von voUerem, kraftigerem Tone. Da sie aber trotz-

dem nicht tiefer gestimmt sein darf — vielfach wird sie allerdings in as gehalten
—

,

ist sie saitenstraffer als jene und bedingt kraftigere Hande." (Kennedy, a. a. O., S. 114.)
Der eigentliche ,,Erfinder" der noch groBeren ,,BaB"- oder ,,Elegiezither"

ist der bayrische Hofmusikus Franz Stahl, auf dessen Anregung und nach dessen

Angaben Tiefenbrunner in Miinchen i. J. 1851 die erste derartige (,, Bavaria"-)
Zither verfertigte. (Vgl. jahrg. 11 No. 7 der Zeitschrift ,,Echo" und Kennedy, a. a. O.,
S. 114.)

— Die Elegiezither steht, wie bereits S. 43 des Katalogs erwahnt, eine Quarte
tiefer als die gewohnliche (Prim- oder Diskant-) Zither; die 5 Melodiesaiten haben
demnach folgende Stimmung:

UZ— KTZ p —
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Doppelzithern No. 473 u 474

Doppelzithern.

Die Doppelzither
— eine Zither mit doppeltem Griffbrett und doppeltem

Saitenbezug
— ist offenbar aus dem Bediirfnis entstanden, zur Gesangs-

begleitung eine Zither mit verschiedenartig (hoher und tiefer) gestimmtem Saiten-

bezug zur Verfiigung zu haben; sie bildet also eine Vereinigung zweier

verschieden mensurierten Zithern in einem gemeinsamen Schallkorper. Der-

artige Doppelzithern waren schon friih im Gebrauch: sie kommen, wie es die

als Kratzzithern gespielten Zithern No. 473 und 474 beweisen, bereits im IS.Jahr-

hundert vor, waren jedoch nur wenig verbreitet.')

No. 473. Doppel-Kratzzither in Guitarrenform,
Tiroler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Boden und Zargen
des eigenartigen Instruments sind aus Ahorn-, die Decke ist aus

Fichtenholz. In der Decke befinden sich zwei Schallocher. Die ge-
trennten Griffbretter laufen in ein gemeinsames Kopfstuck aus. Das

groBere (untere) der beiden Griffbretter ist mit primitiven Schnitzereien

versehen und tragt zwischen den 14 Drahtbiinden viereckige Plattchen

von Bein, auf denen die Bezeichnungen der Griffe eingraviert sind;
das obere kleinere Griffbrett tragt nur 13 Biinde. Das Kopfstuck

endigt in eine als Handgriff dienende Schnitzerei in Form eines Tannen-

zapfens, auf deren Vorderseite ein Plattchen von Bein mit den Initialen

„C C" eingelassen ist.

Der beiderseitige Bezug bestand anscheinend aus je 2 doppelten

(in g und d^ gestimmten) Melodic- und je 8 Begleitsaiten.

Lange 58 cm, Breite 27 V2 cm.

Abbildung auf Seite 60.

Gefunden in Rovereto (Siid-Tirol).

No. 474. Doppel-Kratzzither Salzburger Form,
ebenfalls Tiroler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das primitiv

gearbeitete Instrument ist aus Fichtenholz; es besitzt gleichfalls zwei

verschiedene Griffbretter, aber zwei getrennte Wirbelstocke. In der

Decke befinden sich zwei grofiere und zwei kleinere aus dem Decken-
holz geschnitzte, primitiv bemalte Rosetten verschiedenen Musters. Das

groBere Kopfstuck lauft in eine schneckenartige Windung, das kleinere

in eine palmettenartige Schnitzerei aus.

Der beiderseitige Bezug besteht aus je 2 Spiel- und 9 Begleit-
saiten. An Stelle der Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden.
Das groBere untere Griffbrett tragt 17, das kleinere obere 15 Biinde;
doch sind die Griffbretter anscheinend eine spatere Erganzung.

Lange 65 Vj cm, Breite 29 '/2 cm.

Abbildung auf Seite 60.

Gefunden in Riva am Gardasee.

') Es gab sogar Zithern mit drei verschiedenen Saitenbeziigen und Qriffbrettern

(sog. ,,Drillingszithern"), von denen Exemplare z. B. in der Kgl. Sammlung zu Berlin

(Coll. Snoeck No. 245; im Katalog irrtiimlich mit der ,,Thiiringer Zither" verwechselt)
und im Schweizer. Landesmuseum zu Zurich (No. 3446) anzutreffen sind.



Doppelzithern No. 475 u. 476, Accord-Zither No. 477

No. 475. Doppel-Schlagzither in Guitarrenform,
bayrische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrluinderts. Das eigenartige
Instrument bildet eine Vereinigung einer gevvohnlichen (Prim-) und
einer etwas kleiner mensurierten (Terz-) Zither mit gemeinsamem Schall-

korper. Der Boden ist aus Birn-, die Zargen aus Ahorn- und die

Decke aus Fichtenholz. Der Deckenrand wird von hellen und dunkeln
Holzadern umsaumt. Die Schallocher sind von Perlmutterverzierungen
eingefafit. Beide Kopfstiicke laufen in geschnitzte Tierkopfe aus.

Der Bezug der groBeren Zitiier bestelit aus 4 Melodie-, 8 doppelten
und 2 einzelnen Begieitsaiten; das Griffbrett tragt 19 Biinde. Der Be-

zug der kleineren Zither besteht aus 4 Melodie-, 7 doppelten und 3

einzehien Begieitsaiten ;
das Griffbrett tragt 20 Biinde. An Stelle der

Wirbel sind eiserne Schraubenosen vorhanden.

Lange 68 cm, Breite 45' j cm.

Abbildung auf Seite 60.

No. 476. Doppel-Schlagzither,
deutsche Arbeit aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das
anscheinend fiir Artistenzwecke gebaute eigenartige Instrument ist

in NuBbaum fourniert; es ruht auf einem einfachen vierbeinigen Gestell

und wird durch zvveiteilige Deckel geschlossen. Es besteht aus einer

in einem gemeinsamen Schallkorper vereinten Prim- und einer Elegie-
zitlier. Die Decke ist mit runden Plattchen aus Bein besetzt; in der

Decke der kleineren (Prim-) Zither befindet sich ein mit Bein ausge-

legtes Schalloch und auBerdem zvvei F-L6cher mit zwei dazwischen-

liegenden kleinen Schallochern. Das Schalloch der Elegiezither zeigt
ovale Form.

Der Bezug der kleineren Zither besteht aus 5 Spiel- und 25 Be-

gieitsaiten, wahrend die groBere 5 Spiel- und 23 Begieitsaiten besitzt.

(Ueber die Stimmung der Elegiezither vgl, die Bemerkung zu No. 472.)
Die Griffbretter tragen 29 bezw. 28 Biinde.

In der linken unteren Ecke des Resonanzkorpers sind, durch
einen herausnehmbaren runden Deckel in Form einer Lyra verdeckt,
eine Glas- und zwei Metallglocken angebracht, die durch drei auf der

Decke befindliche Knopfe zum Anschlagen gebracht werden. AuBerdem
ist eine andere eigenartige Liirmvorrichtung vorhanden: zwei pistolen-

artige Rohren zur Aufnahme von SchieBpulver, das mittels zweier

Handgriffe zur Explosion gebracht werden kann.

Breite 74 cm, Tiefe 52 cm, Hohe (mit Gestell) 80 cm.

Abbildung auf Seite 73.

Verschiedenartige Zithern.

No. 477. Accord-Zither („Lindemann's Accordzither"),
sachsische Arbeit, ca. 1890. Boden und Zargen des primitiven Instruments

sind aus Fichten-, die Decke ist aus Ahornholz. — Der Bezug besteht

aus 20 Saiten mit 3 Accordgriffen (d. s. Tasten oder „Capodaster", durch
deren Niederdriicken alle nicht zu dem betreff. Accord gehorenden
Saiten abgedampft werden).

Lange 44 cm, Breite 23 cm.
Der Erfinder der Accord-Zither, eines heute zu groBer Popularitat gelangten

aber vollig unkiinstlerischen Laieninstruments, ist der Geigenmacher Christian August
Glitter in Markneukirchen, der dort i. J. 1900 starb. Vgl. auch Kennedy, a. a. O.,



Verschiedenartige Zithern No. 477-481

S. 119: „Ihre Anfange liegen im D. R. P. 29930: >Einrichtung zum Diimpfen einzelner

Saiten.* Der geistige Autor war ein gewisser Gutter, der Ausbeuter ein gevc'isser

Lindemann." Hermann Lindemann, jetzt in Radebeul i. S. wohnhaft, hatte

1883 Qiitters Erfindung angekauft.

No. 478. „Reise"- oder ,,Taschenzither" (zusammenklappbare
Schlagzither),

deutsche Arbeit aus dem Ende des 19. Jahrhunderts (Gebrauchsmuster
No. 13301). Der Schallkorper des hiibsch gearbeiteten Instruments be-

steht aus zwei in der Mitte getrennten Teilen, die mittels messingener
Scharniere mit einander verbunden sind und nacli Belieben zusammen-

geklappt werden konnen. Der Boden ist aus Fichten-, Zargen und
Decke sind aus Vogelahornholz. Der Deckenrand ist von Ahorn-,
Ebenholz- und Elfenbeinadern eingefaBt. In beiden Teilen der Decke
befindet sich ein Schalloch von langlicher Form.

Der Bezug besteht aus 5 Melodie- und 26 Begleitsaiten. Das
Griffbrett tragt 29 Biinde aus Neusilber.

Lange 47'/-' cm, Breite 24 ^'2 cm.

No. 479. Klaviaturzither,
Versuchsinstrument aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Es

besteht aus einer Kiaviatur von fast fiinf Oktaven Umfang (C— h'), die

ijber einem mit Metallsaiten bespannten zitherartigen Resonanzkorper

aufgebaut ist. Beim Niederdriicken der Tasten werden die Saiten mittels

Metallhaken, die mit den Tastenhebeln durch messingene Abstrakte in

Verbindung stehen, angerissen. Der Resonanzkorper ist freiliegend und
mit sieben sich in der GroBe abstufenden Schallochern versehen. Der

Klaviaturumbau ist aus dunkel poliertem Birnbaumholz, der Resonanz-

korper aus dunkel lackiertem Fichtenholz.

Breite 87 cm, Tiefe 54 cm, Hohe 15 cm.
Eine ahnliche ,, Klaviaturzither" wurde ca. 1S85 von Ignatz Lutz in Wien,

der audi als Erfinder einer Klavierharfe bekannt ist (vgl. S. 206 im 1. Band des Kata-

logs), in den Handel gebracht.

No. 480. Aliquodium (Untersatzzither),
verfertigt von G. Fusslen in Stettin, Paradeplatz 26; aus dem letzten

Viertel des 19. Jahrhunderts.
— Das „Aliquodium" ist eine sog. Unter-

satzzither, d. h. ein Instrument in (Elegie-) Zitherform, das nicht gespielt

sondern nur zur Schallverstarkung unter eine gewohnliche Zither ge-
stellt wird. — Boden und Decke sind aus Fichten-, die Zargen aus

Palisanderholz. In der Decke befindet sich ein ovales Schalloch.

Der Bezug besteht aus 12 doppelten mitklingenden Messingsaiten.
Zur Erhohung der Schwingungsfahigkeit der Saiten ist in die Decke
fiir jedes dariiber liegende Saitenpaar eine Hohlkehle eingelassen.

Lange 65 cm, Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 73.

Ueber die dem gleichen Zwecke dienenden ,,Reso n a n z t i sch e" vgl. Kennedy,
a. a. O., S. 132.

No. 481. Harfenzither,
deutsche Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das eigenartige

Instrument, ein Mittelding zwischen Harfe und Zither, erinnert im

AeuBeren an die Form der alten Spitzharfen. Der Boden ist aus Fichten-,

die Zargen aus Ahorn- und die Decke aus Eschenholz; in der Decke
befinden sich zwei Schallocher.



Verschiedenartige Zithern No. 481 — 483, Streichzithern

Der Bezug besteht aiis 36 chromatisch angeordneten Darmsaiten
im Umfang von fiiiif Oktaven; die tiefsten Saiten sind mit Kupferdraht
iibersponnen. Mittels einer an der rechten Seite angebrachten, aiis sieben

Hebelgriffen beslehenden Mechanik konnen die Saiten — ahnlich vvie

diirch die „Kriicken" (bequilles) der Pedalharfen alter Bauart — urn
einen Halbton hoher gestimmt werden.

Lange 77 cm, Breite 41 cm.

No. 482. Zither- oder harfenartiges Instrument
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das im AeuBeren an die Form
einer groBen Spitzharfe erinnernde Instrument ist mit 30 doppelten
Metall saiten bezogen; es gehorte urspriinglich anscheinend zu einem
mechanischen Musikvverk, vvie es das Museum z. B. in der groBen
Flotenuhr mit Saitenspielwerk von P. Bofenschen-Hannover besitzt.

(Vgl. die Abteilung „Mechanische Musikinstrumente" im 3. Band des

Katalogs.)
Hohe 1,13 m, Breite 38 cm.

No. 483. jjChordephon" (mechanische Zither von Clauss in Leipzig)

siehe in der Abteilung „Mechanische Musikinstrumente" im 3. Band des

Katalogs.

Streichzithern.

Die Streichzither ist ein Abkommling der gewohnlichen Schlagzither,

gehort jedoch ihrer Behandlungsweise nach zu den Streichinstrumenten: sie

wird wie die gewohnliche Zither zum Spiel auf eine Tischplatte gestellt,

ihre Saiten werden aber nicht angerissen sondern durch Streichen mit einem

Violinbogen zum Ertonen gebracht, wahrend die linke Hand in gewohnter
Weise das Griffbrett bedient. — Erfunden vi'urde die Streichzither im Jahre 1823

von Johann Petzmayer in Miinchen; die von ihm angewendete herzformige

Gestalt ihres Schallkorpers ist bis heute beibehalten worden. Dem Griffbrett

seiner Schlagzither entsprechend bezog Petzmayer die Streichzither mit drei in

gestimmten Stahlsaiten; G. Fiisslen fiihrte spater einen vier-

saitigen Bezug mit doppelter a-Saite ein. Die moderne Streichzither hat eine

der Violine entlehnte Quintenstimmung: p ^g)'
p—*- I .— oder auch fiinf-

saitigen Bezug mit hinzugefiigter c-Saite. Abarten sind die von Jiihling
erfundene Viola-Streichzither in der Stimmung a', d', g, c und die von
E.Salomon erfundene Cello-Streichzither, die eine Oktave tiefer als die

Prim-Streichzither klingt:&'

Eg=f==F=^^



Streichzithern No 484-488

Trotz mancher Versuche zu ihrer Verbesserung ist die Streichzither, die nur

einen schwachen, etwas naselnden Klang besitzt, ein ziemlich unvollkommenes

und unkiinstlerisches Instrument geblieben; „irgend welche Anerkennung
seitens der Musiker, wie sie der Schlagzither, wenn auch nur in beschranktem

MaBe, zuteil geworden, hat die Streichzither nicht gefunden". (Bennert.)

No. 484. Streichzither in Herzform,
Originahnstrument, das nach Angaben des Erfinders Johann Petz-

mayer in Miinchen (s. o.) in Wien 1823 angefertigt wurde. Der Boden
des einfachen Instruments ist aus Fichtenholz, Zargen und Decke sind

schwarz lackiert. Zu beiden Seiten des in der Mitte der Decke Hegenden
gewolbten Griffbretts befindet sich je ein rundes Schalloch.

Der Bezug besteht aus 3 Saiten in der Stimmung: ndjz I —r

Das Griffbrett tragt 21 silberne Biinde.*&

Lange 40 cm, Breite 27 cm. Abbildung auf Seite 73.

Das historisch interessante Instrument gelangte i. ]. 1885 aus Petzmayers Nach-
laB in die Sanimlung Jul. Ed. Bennerts in Koln. Vgl. Bennert, „Illustrierte Ge-
schichte der Zither", S. 33 und 43; ferner „Katalog der ... Kunstsammlungen Haan,

Terstappen etc." Koln 1902, S. 43 No. 734.

No. 485. Streichzither in Herzform
mit der Brandmarke „Thuiiiliart. /a Miinchen" auf dem Griffbrett; aus

der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Instrument ist der vorhergehenden
Streichzither ahnlich; nur haben die Schallocher eine mehr birnen-

ahnliche Form.
Der Bezug besteht ebenfalls aus 3 Stahlsaiten. Das Griffbrett

tragt 29 Bunde.

Lange 46 cm, Breite 27' 2 cm.
Gefunden in Wiirzburg.

No. 486. Streichzither in Herzform,
anscheinend Miinchener Arbeit aus der zweiten Halfte des 19. Jahr-
hunderts. Zargen und Decke sind aus Palisanderholz. Im iibrigen mit

No. 485 iibereinstimmend, nur besteht der Bezug aus 4 Saiten in der

Stimmung:

:p^ 1=^=
-*
—
dr

Lange 43 Vi; cm, Breite 30 '/l' cm.

No. 487. Streichzither in Herzform,
bayrische Arbeit aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das sorg-

faltig gearbeitete Instrument stimmt mit der vorhergehenden Streich-

zither iiberein, nur ist dem Bezug eine weitere Saite (c) hinzugefiigt.

Lange 40 Vs cm, Breite 29 '/a cm.
Gefunden in Kufstcin.

No. 488. Kleine Streichzither (sog. „Zigeunerzither"),

ungarische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Das primitive Instrument

ist eine bei den ungarischen Zigeunern gebrauchliche Streichzither

und wird zusammen mit einem kleinen Bogen in der Manteltasche

getragen. Es besteht aus einem scheitholtahnlichen, langlich-rechteckigen



Streichzithern No. 488-490, Streichmelodion No. 491

Korpus aus Fichtenholz. In der Mitte der Decke ist unter einer einzelnen

Stahlsaite ein mit 24 messingenen Halbtonbiinden versehenes Griffbrett

aufgelegt. Die Saite erhalt durch zwei elfenbeinerne Sattel ihre Mensiir
und wird mittels einer Schraubenose angespannt. Zur rechten Seite

neben dem Griffbrett befindet sich ein ovales Sclialloch.

Lange 42' h cm, Breite 6"; cm, Hohe 4'/2 cm.
Gefunden in Wien

;
Herkunftsort soil Pressburg sein.

No. 489. Mandolinen-Zither
mit chromolithographiertem Zettel: „JOH. HASLWANTER kgl. bair.

Hof-Zithernfabrikant / in / MUNCHEN; aus dem dritten Viertel des

19. Jahrhunderts. Das hiibsche Instrument ist aus Palisanderholz und von

langgestreckter flasclienahnlicher Form; es ruht auf drei Fiilkhen von
Elfenbein. Zur rechten Seite neben dem Griffbrett befindet sich ein

langlich geschweiftes Schalloch.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Saiten in derselben Stimmung
wie bei No. 487. Das Griffbrett tragt 29 Biinde aus Neusilber.

Lange 54'/ 2 cm, Breite 18 cm.

,,Die Haslwaiiter'sche Mandolinenzither ist ein Versuch, die Streichzither durch
ein im Ton der Schlagzither naher liegendes Instrument zu ersetzen." (Bennert.)

No. 490. Streichzither (sog. „Dreieck-Streichzither"),
erfunden von Julius Eduard Bennert in Koln; aus dem Ende des

19. Jahrhunderts. Der Boden des eigenartigen Instruments ist aus schwarz
lackiertem Fichtenholz, die drei aufrecht stehenden, am oberen Ende

spitz zulaufenden Zargen sind aus Pah'sanderholz. In das Schalloch der

rechten Zarge ist eine durchbrochene geschnitzte Rosette eingelassen.
Das Wirbelbrett ist mit einer gravierten Silberplatte belegt; die Wirbel-

kopfe sind aus Elfenbein.

Der Bezug besteht aus 4 Stahlsaiten in Violinstimmung; die Saiten

werden mittels einer Schraubenstimmvorrichtung angespannt. Das Griff-

brett tragt 28 Biinde aus Neusilber.

Lange des Griff- und Wirbelbretts 49'/2 cm, Hohe des dreieckigen

Korpus 23 '/i cm, Breite 16'/-2 cm.

Als weiterewenig gliickliche Abarten der Streichzither erwahnt Kennedy (a. a. O.,

S. 126): die Ed. Heidegger'sche .,Konkurrenz-Patentstreichzither", die rosenblatt-

formige Bock-Rau'sche, die F. J iihling'scheVioIastreichzither, die Steffen'sche Herz-

violine usw.

No. 491. Streichmelodion,
sachsische (Markneukirchner) Arbeit aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Das sorgfaltig gearbeitete Instrument hat violenahnliche Form. Boden
und Zargen sind aus gefiammtem Ahornholz und goldgelb lackiert.

Der Bezug besteht aus 4 Stahlsaiten in Violinstimmung:

-X

Die Saiten werden durch eine mit einer gravierten Neusilberplatte ver-

deckte Stimmwirbel-Mechanik angespannt. Das Griffbrett tragt 27 Biuide

aus Neusilber. Zur Tonverstarkung dient ein auf den Hals aufgesetzter

messingener Schalltrichter.

Lange 59 cm, Breite 20' 2 cm, Zargenhohe 43 mm.
Abbildung auf Seite 73.



Streichmelodion No. 491

Das Streichmelodion, eine vergroBerte und klangkraftigere Abart der Streichzither,
wurde von Leopold Breit aus Briinn i. J. 1856 erfunden und fiihrt daher auch
mitunter den Namen ,,Breitoline"; der Bezug bestand anfanglich aus fiinf Saiten

(Kennedy, a. a. O., S. 126). ,,Die Haltung und Spielart ist ziemlich iibereinstimmend
mit der der Streichzither, nur wird der Korper des Instruments nicht auf den Tisch,
sondern auf den SchoB des Spielers gelegt und zwar so, dal] man das Instrument
und den unter dem Griffbrett befindlichen Haken gegen den Tisch stemmt" (R. Hof-

mann, ,,Die Musikinstrumente", Leipzig 1903, S. 18).
- Ueber die ahnlich gebauten

Streichmelodions in Violinform (,,SchoBgeigen") von Lucas, H. Qruber, Schindler,
Dietrich und Heinrichs vgl. S. 126 in Kennedys Schrift „Die Zither".

--<yrj$j»»^
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Lautenspieler.



Portrat des Lautenisten Charles Moiiton

(geh. 1626, lebte 1678—1692 zu Paris).

Kupferstich von Edelinck

nach dem Qemalde von Francois de Troy (1645
—

1730)

V. J. 1690.

Vorlage aus der Kgl. Bibliothek zu Berlin.



LAUTEN.

Die Laute (ital.: Liiito; franz.: Luth; engl.: Lute) ist eiiies der musik-

geschichtlich wichtigslen und interessantesten Inslrumente. Trotz ihrer ver-

haltnismaBig schwierigen Behandlung und Notation') genoB sie jaiirhunderte-

lang in alien Musik treibenden Kreisen eifrigste Pflege als Einzel- und noch

mehr als Begleitinstrument und nahm in der musikalischen Praxis ihrer Zeit

dieselbe Stelle wie heute das Pianoforte ein; „Lautenarrangements von Ge-

sangskompositionen waren fiir die Hausmusik etwa dasselbe wie heute die

Klavierausziige". (Riemann.) Die groBeren Lautenarten (BaB- und Erzlaute,

Theorbe, Chitarrone) wurden auBerdem in der Kammermusik und im Orchester

vielfach als GeneralbaB-Instrumente verwendet. — Die Bliitezeit der Laute

fallt in das 15. bis 17. Jahrhundert; dann muBte sie dem allmahlichen Vor-

dringen musikalisch ergiebigerer und vielseitigerer Tonwerkzeuge, der Streich-

und Tasteninstrumente, nach und nach weichen. Wahrend des 18. Jahrhunderts

spielte die Laute bei weitem nicht mehr die wichtige Rolle wie in frijheren

Zeiten; durch die rasch sich vollziehende Entwicklung des Hammerklaviers

') „Man notierte fiir die Laute und ihre Abarten nicht mit der gewohnlichen

{Mensural-) Notenschrift, sondern mit besonderen Buchstaben- oder Zifferschriften,

welche nicht die Tonhohe, sondern den Griff bezeichneten (Lau tent abu latur).
Doch waren die Lautentabulaturen Frankreichs, Italiens und Deutschiands verschieden.

Die Italiener, denen wir ja auch die GeneralbaBbezifferung verdanken, desgleichen die

Spanier, bedienten sich der Zahlen, die Franzosen und Deutschen der Buchstaben

Die Lautentabulaturen sind fiir das Studium der Musik des 16.— 17. Jahrhunderts so

wichtig, well bei ihnen das Zweifelhafteste der Mensurainotierung, die Selbstverstand-

lichkeit mancher ? oder
^, wegfallt und der Griff jederzeit genau noliert ist: sicherer

und zuverlassiger als die oft unbestimmten und mehrdeutigen Angaben der Theoretiker

vermogen daher sie iiber die Anwendung der Semitonien in zweifelhaften Fallen Auf-

schluB zu geben." (H. Riemann, Musik-Lexikon, 7. Auflage, Leipzig 1909, S. 795/96.)
— Die Bibliothek des Museums besitzt auBer verschiedenen anderen Lautentabulatur-

biichern ein vollstandiges Exemplar der sehr seltenen Werke von Hans Gerle:

„lltuftc"a^Ccufcb, aui 6ic3iii1i'u= mcnt bcv rtrol^cn r>nll^ Flcmcii (Bcrttcn,iJucbU.autten,/. . . .

^ul•d» /)an? (Bciic Hutimil / ui niirciiberg . . . ; J532"; „IZ:abiiIatur auif ^IC liau^tc^ ....

SMird^ />afi? (3ci-lc duttiniilcn, Bufttcr vnb Hautcnma=/dH-f 3U X1ui-ciibci-rt • • • Dm
MDXXXIII. 3ar

" — Ferner em interessantes Exemplar der „1NT0VALATVRA /

DE LEVTO/DE lOANNE MATELART /
FIAMEKGO MVSICO

/
IN ROMA /

. .

M.D.LIX" (1559) mit einer eigenhandigen Widmung des Autors an den Kardinal

Sant iquattro.
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und die groBe Beliebtheit, derer sich die Guitarre um die Jahrhundertwende

erfreute, wurde sie dann vollig aus ihrer herrschenden Stellung verdrangt

und fiel im 19. Jahrhundert ganzliclier Vergessenheit anheim.

Wenn sich auch primitive Formen lautenartiger Instrumente bei fast

alien Volkern der Erde finden, so ist doch mit Sicherlieit nachweisbar, daB

die europaische Laute dem Orient entstammt; wie bei der Harfe ist auch ihre

Heimat in der Wiege aller menschhchen Kultur, in Vorderasien und Aegypten,

zu suchen. Die alten Aegypter besaBen in der langhalsigen Nabla ein Zupf-

instrument, das bereits alle charakteristischen Merkmale der spateren Lautenarten

aufwies, und auch bei den Persern und Indern waren ganz ahnhch gebaute

Lauten vielfach im Oebrauch, Das eigentliche Mutterinstrument der abend-

landischen Laute ist — wie es schon die Etymologic des Namens beweist —

„al'Oud", die arabische Laute; in der portugiesischen Bezeichnung „Alaude" hat

sich die arabische Sprachwurzel noch am reinsten erhaUen. Bei den Arabern

hieB die Laute die Konigin aller Instrumente und gait als vornehmstes und

hochststehendes Instrument. — Ihr erstes Auftauchen in Europa ist auf den

Einfall der Araber in Spanien im 8. Jahrhundert zuriickzufi^ihren. Von Spanien

und ziemlich gleichzeitig auch von Sizilien aus gelangte sie nach Italien, spater

nach Deutschland, Frankreich und den iibrigen musiktreibenden Landern. Ein

groBer Anteil an der weiteren Verbreitung der Laute ist den Kreuzziigen zu-

zumessen, so daB sie mit Ausgang des Mittelalters wohl in ganz Europa

heimisch war. ihre Glanzperiode begann, wie bereits erwahnt, mit dem

15. Jahrhundert und neigte sich erst in der Rokokozeit ihrem Ende zu.

Der breit gewolbte Schallkorper der Laute ist einem halben Kiirbis oder

einer Schildkrotenschale nicht unahnlich geformt;') er ist aus diinnen Spanen

von Ahornholz, zuweilen auch von Jacaranda-, Ebenholz oder Elfenbein

zusammengesetzt und nach dem Halse zu oval zulaufend.') Die Decke bildet

ein flacher Resonanzboden aus Fichtenholz, „Dach" genannt, der in der Mitte

durch ein rundes Schalloch durchbrochen ist, in das eine meist hiibsch

') Die schildkrotenahnliche Form des Korpiis
- die friihere lateinische Be-

zeichnung der Laute war ,Testudo', d. h. Schildkrote —
gab den AnlaB zu einer

schonen griechischen Sage liber die Entstehung des Instruments, die Ernst Gottlieb

Baron in seiner „llntcr|"ucbunct ^e? Onilrumcnte; t»cr Hauten" (Niirnberg 1727, S. 14)

mitteilt: „2lls bcr HtI=5ttom einsmal^l in feinc lifer wieber gcfel^ret, rerfdjietMic 21rten

Doii dt^iercti auf bcm £aiibe l^atte licgcu laffen, fo roar audj etnc Sdjilb-Krotc liegen ^e-

bliebcn, bereii ^leifdj Dermobcrt roar, unb l]attc besfelben Hcr:ieii in ber Sd^aleu gefpannet

nact/gclaffcn, als nun Mercurius bran fdjiug, gab es etneii £aut ron fid?, aus roeld/ct

Hact^al^mung bte £aute .... geborcn ift."

') Die altesten europiiischen Lauten batten wie ihr Vorbild, die arabische Laute,

einen halbkugeligen, apfelrunden Schallkorper; erst durch den beriihmten Lautenmacher

Laux (Lucas) Mailer in Bologna (vgl. S. 88) erhielt das Korpus um die Wende des

15. Jahrhunderts seine langlich-mandelformige „klassische" Form.
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verzierte geschnitzte Rosette („Rose" oder „Stern") aus Pergament oder Holz

eingesetzt wird; bei den groBeren Lautenarten sind oft drei kleeblattartig an-

geordnete Schallocher und Rosetten vorhanden. Der Hals niit dem darauf

angebrachten Griffbrett ist ziemlich lang und breit. Die Lage der einzelnen

Griffe wird diirch quer iiber das Griffbrett gebundene Stiickchen Darmsaite,

die sog. „Bunde", bezeichnet. Zur Befestigung der Saitenwirbel dient der

sog. „Kragen", der entweder aus einer am oberen Halsende angebrachten stumpf-

oder rechtwinklig nach riickwarts gebogenen Holzplatte oder spater audi aus

einem geschnitzten durchbrochenen Wirbelkasten bestand. Die unteren Saiten-

enden sind an einem auf der Decke aufgelegten flachen Anhangesteg („Saiten-

fessel") verknotet und durch Stifte („Patronen") befestigt.
— Die Haltung der

Laute beim Spiel ergibt sich aus ihrer Bauart von selbst: das Instrument ruht

auf dem rechten Arm des Spielers und wird entweder durch den bloBen

Andruck des Armes oder — namentlich bei den schwereren BaBlauten —
mittels eines am Arm befestigten und iiber die Schulter gehangten Bandes

gehalten. Die Finger der rechten Hand schlagen ohne Zuhiilfenahme eines

Plektrum') die Saiten an, wahrend die linke Hand das Griffbrett bedient.

Ueber die Spielart auf der Laute enthalt Barons Werk folgende Anweisungen

(S. 145 f.):

,,ir'as tuut ^ie poi'itnr fo tyot^l bes ieibes als tialtiutg ber i^dii^e aitlanget, fo ift

es notliig, ba§ man etwas nadj ber Itncfen Scitc 311 fit3e, bas 3"ftrii">c"t redjter i^aiib

an Me Bruft briicfe. Pamtt es nun aber andj befefti^ct roerbe, fo bienct jur Hadjrid^t,

ba% in bcr Itncfen iianb ber Dautnen unb in ber redjten f^tinb ber fleine finger bar3u

bas meiftc contribuiren miiffen. I^cnn mil bem Paumen w'\vi> bie £autc rortuarts an

ben <Itfdj, mtt bem redjten fleinen ^ingier aber, uieldjcn man oben bey bcr Chantarelle

ober fleincften Saite l^inter ben 5tea, allmo er fid? in cine fleine Knnbung jufaiumen

fdjitegt, fet5en mulg, cjetriebcn, tweldje and) ol^nebein auf bem bicfen red^ten Bein etu'as

rul^et. Der Daumen aber an ber lincfen £]anb mulg alle5eit red?t in bie Illitten bes

l^tntern i^alfes gefe^t merben, unb ^wav aus ber Urfadje, bainit . . . mit bencn anbern

^ingern, tpeldje nidjt an bem fjals, fonbcrn baoon abftet^en miiffen, bie tieinern Saiten

nidjt get^emmet u'erben. Die f^anb mulg and? mit einer f^olung ober lUiilbung, nadjbem

ber Jlrm tuacfer pom £eibe aieggeljalteii mirb, gefriimmct, unb bie finger auseinanber

iiber bem (5riffbret [dju)eben, bamit man nidpt 3ur lln3eit bie Saiten beriit^re. Die red/te

unterc £]anb (tr»eld?e tdj fo neniten ipill) nui§ ebenfals getuolbt, l^ol^I, unb bie finger ge>

friimmet auseinanber ftel|en, we'i[ burdj genauc gufammenl^altung berer ^^inger nur bie

')
Bis ins 15. Jahrhundert und vereinzelt auch noch spater wurde jedoch audi

die Laute — ebenso wie die kleinere Quinterne (vgl. Seite 135)
— mittels eines Federkiel-

plektrum gespielt, wie aus folgender Erwahnung in Hans juden kunings „'2lin fd>on

|-'uni'Hid>crnt«cm''ctfun5. . .auf feci- Hauttcn rn5(F>cvgcn" (Wicnn MDXXIII hervorgeht:

„'^6 ill mcni[tlid> uii|Tcn ;>a^ in fiu'tjcn jarcn bcr manb? pc^cd>tnu?e^ ' ci-funt>cn u>ort>cn ill

t>ie*Cabulatui- auff ^u• ^.auttcn/^•>n^ &a? .^UMcfbcn/t>ainioi* babcn btcllltcn mit ^cn^yc^cl•n

6ui-d>au# gcfd^Iagcn, ^a6 nit alfo fbunillid-) ill."
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Semcgung geljtnbert tyirb. Per Daumcti mu§ audj alle3ctt ausgeflrecft bleiben, baniit

man bic Saffe commode erlangcti fan. ICenn es aber auf bte ^rage anfommt, an

iDeldjem <Drt man bie £auten Saitcn bcriil^ren foil, bamtt bcr CEt]on feine gcl^ortgc Krafft

Ijat? fo bienct 3U u>iffen, balg foldjcs in bent Centro bes Spatii sunl'djen bent Stern

unb Steg gefdjcl^cn miiffe, tyeil ba bie Beriif^rung ben groflen Effect ll|ut; benn jc

I^otjcr man tnit bcr red^ten f^anb gegen ias (Sriff=Bret 3U bie Saiten bcriil^rct, jc gclinbcr

nnb [djmad^cr bcr (Etjon tpirb, unb ijleidjfam an Krafft abnimmt, bod} tan ciner aud^

tvoiil, wann er crft feine bar5U gel^orige Fermete t]at, ab' unb jugel^en, nadjbem cr

changiren unb etroas exprimiren i»ill.''

Der Saitenbezug bestand in der Regel aus Darmsaiten;') nur fiir die gegen

Ende des 17. Jahrhunderts aufgekommenen tiefsten BaBsaiten wurden spater mit

Silberdraht besponneneSaiten benutzt. Mit Ausnahme der hochsten, „Chante-

relle" genannten Saite
')

oder der beiden hochsten Sang- oder Melodiesaiten,

waren alle auf dem Griffbrett liegenden Saiten paarweise angeordnet, d. h.

doppelchorig, und zwar war die zweite Saite der tieferen Chore meist in der

hoheren Oktave der ersten Saite gestimmt. Jedes Saitenpaar, aber auch jede

selbstandige Einzeisaite wurde „Chor" genannt, so daB man z. B. von fiinf- und

sechschorigen Lauten mit 9 und 11 Saiten sprach.

Bei ihrem Auftauchen in Europa hatte die Laute nur vier Saiten in

folgender Stimmung: m
-X---

'-V-'-

doch vergroBerte sich die Anzahl der Saiten nach und nach immer mehr.

Die funfte Saite, a", wurde schon sehr friih hinzugefijgt, und gegen Ende des

15. Jahrhunderts fand eine weitere VergroBerung des Umfangs durch Hinzu-

nahme einer in A gestimmten (doppelten) BaBsaite statt. Diese sechschorige

Laute mit der Stimmung

t--»-=^—-
^zzpz

^f—* :P=F

oder in der um einen Ton tieferen italienischen und franzosischen Stimmung')

') Allerdings erwahnt Praetorius (Organographia, S. 52), daB die Laute und

Theorbezviweilenauch „mit ntcfftngs un^'=5taclcncn*=5aittcn" bezogen wurde; doch diirfte

diese Besaitungsart nur vereinzelt vorgekommen sein, da der charakteristische Klang

der Laute durch ihren Darm saitenbezug bedingt war.

-) „Ste tt>irb besmegen Chantarelle genant, von chanter, ftngcn; tpeil fie ju

bcncn lllelobicn bas meifte beytragen mu§." (Baron, a. a. O., S. 146.)

^) Bei den Stinimuugsangabeii aller alien Saiteninstruniente darf nicht eine

absolute Tonliohe nach heutigeni Begriff soudern nur eine relative Tonhohe ange-

nommen werden. Agricola's „Musica Deudsch" (Wittembarg 1528) und auch verschiedene

andere Lehrbiicher enthalten die Vorschrift, die hochste Saite der Laute nur so hoch
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war die zu Beginn des 16. Jahrhunderts verbreitetste Art; „t>ic fiin^ct man
fd>tcraUcntl">albcn" sagt Virdung in seiner 1511 erschienenen „Musica

getutscht". Doch gab es damals auch schon vereinzelt siebencliorige Lauten

mit einer weiteren BaBsaite (G oder F), die aber, wie es die Lautenbiicher der

bedeutenden Lautenisten jener Zeit: Hans Gerle (1552), Sebastian Och-
senkhun (1558) u. a. beweisen, erst urn die Mitte des 16. Jahrhunderts allgemein

in Aufnahme kam.

Fiir die einzelnen Chore der Laute waren in den verschiedenen Landern

charakteristische Benennungen im Gebrauch, die das nachstehende Faksimile

aus Praetorius' „Organographia" (S. 50) veranschauHcht:

(£t)(jre t)|f btn U\u
un btr) »nfcrfcl)tct>'

lid)(n Nationcn,

(tct) nominircttnb \ 15

.cj

f
ril canto: Vcl So-*^

prano, £)&<lla

charterellc.

terzo

quarto

j
ilquinto, Obala

\^ Bafle contr^.

1»

m

I

-^ rqui'nt

Abn: in i
^^^^^^

©emfdv
I fecud

j [
^itttl^um<r

/
hinaufzuziehen „XVic ftc C6 rncteriJTcn Icibcn fan". — Nach den sehr dankenswerten

Untersiichungen O. Kortes (,, Laute und Lautenniusik bis zur Mitte des 16. Jahr-

hunderts", Leipzig 1901, S. 55) wird hiernach die Tonhohe in modernem Kammer-
ton bei beiden vorseitig angegebenen Stimniungen der sechschorigen Laute annahernd

Si^g^k^'^
betragen haben.

II 6
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Urn die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts, der hochsten Bliitezeit der

Laute, wuchs mit dem Bestreben nach groBerem Tonumfang auch die Saiten-

zahl betrachtlich, so daB Praetorius 1619 schon von elf- und mehrchorigen

Lauten berichten konnte: die Chore sind „von jabrcn ,;u jabrcn von ^cn

^aiitcniftcn augirt l>n^ rcnncbrct lvol•^cn ?llfo ^vat^ cnMid>cn ad>t/ncun /

ja bitwcilcn ;cbcn cilff un^ ntcbr Chorfacittcn vff cincr tauten nunmcbr

c^cfl^t^cn llHT^c11. VOic abiT ^cr ftcbcn^c ad>tc l>n^ ncun^tc Chor ^uftiinincn /

ift bicr nid>t notig ;u fd>rcibcn: 2^cnn cin jc^cr t>icfclbigc ;u fcincin gcfv%llcn

ftcUct rn^ ftitntnct ltad•)^cln cr rtd> angcit^cbnct o^cl• ^ln• Cp>cfv%nci gcfcnt ift

ben cr tractirenirill." Hieraus geht hervor, daB die hinzugekommenen

BaBsaiten jedesmal nach Tonart und Ausweichungen des auszufiihrenden

Stiickes beliebig gestimmt wurden und nur die Stimmung der alten fiinf Chore

(d g h e' a' bezw. c f a d' g^) unverandert beibehalten wurde. Aber auch

hierin trat bald eine Wandlung ein, und im Laufe des 17. Jahrhunderts nahm

eine immer groBer werdende Willkiir beziiglich der Stimmung iiberhand. So

berichtet Mersenne z. B. in seiner „Harmonie Universclle" (Paris 1636

tome II, p. 87) von einer neu aufgekommenen Stimmung, die als „Accord

nouveau ou extraordinaire" bezeichnet wurde und fiir Dur:
-

atq=J=r:=t
fiir Moll:

,

rj=^;ii'=;c=e:m^s^^^
lautete; ferner gab es eine B-dur-Stimmung, die „ton des trompettes" genannt

wurde usw.

Vgl. hieri'iber O. Fleischers wertvolle Monographic „Denis Gaultier" (S. 43):

„Es ist gar nichts Seltenes, daB in einem und demselben Lautenbuche 4, 5 oder mehr

Stimmungen vertreten sind. Da findet man die Stimmungen: A d f a c e und A d

fis a cIs e, oder O c f a c f etc. Da man nun bei jedem dieser „Akkorde" noch die

BaBchorden der jedesmaligen Tonart gemaB umstimmen niuBte, so kann man sich

denken, welche Schwierigkeiten das Lautenspiel und das Tabulaturlesen zu jener Zeit

darbot. Schon die Feststellung der Stimmung allein erfordert eine groBe Uebung, es

ist auBerordentlich schwierig, die richtigen Intervallenverhaltnisse aus den Buchstaben

herauszufinden, und gerade die Feststellung des „Akkordes" ist es, welche das Studium

der Lautentabulaturen erheblich erschwert." - Die Notwendigkeit des haufigen Um-

stimmens der zahlreichen Saiten war iiberhaupt ein groBer Uebelstand, der der Laute

anhaftete, und Festigkeit und Reinheit ihrer Stimmung werden wohl manches zu

wiinschen iibrig gelassen haben, was hauptsachlich auf die im Verhaltnis zu der Klein-

heit und SchwJiche des Korpus viel zu groBe Saitenzahl zuriickzufiihren ist. Aus diesem

Grunde mogen die sarkastischen AeuBerungen Matthesons, der in seinem ,,Neu-

Eroffneten Orchestre" (S. 274 f.)
— wenn auch wohl mit Unrecht — herzlich schlecht
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auf die Laute zu sprechen ist, iiicht yanz grundlos gewesen sein: „fiir bas befte Sauteii=

Stiicf miri) boppelt be^ahlet
'

wenn man iiur bas baju gel^ori^c civipc Stimmeti aiil^orcn

foil. Demi tt'ciiii eiti iauteiiifte 80. 3'-^t?i"e <3lt anrb / fo l}at er gctyi^' 60. '^abv geftimniet.

Das arafte ift bay nntcr \oo. (itifotiberl^ett £icbl]aberu /
Me feiiic Profeffion baoon

macijen famn 2. capable finb /
rectt reine 511 ftimmen / un6 i>a fel^Iet es nod? iiber bem

balb an ben Sayten / i>a^ fie falfdj ober an(}efponneii
'

abfonberlidj btc Chanterelle;

balb an ben J?iinben / balb an i>cn lUirbeln / fo baig id? mir l^abc fagen laffcn / es fofte

3U Paris eincrlev (5elb / cin pferb unb Saute 311 unterbalten." Baron sucht diesen

Vorwurf mit der Entgegnung zu entkraften (S. 114): „Die Koftbarfett foldjes 3"ftr"i"e"t

niit Saiten ju untert^aiten, ift gar nidjt tpal^r, gefdjuieige i>ann fo gefabrlid?, berotuegen

id} glaube ha^ bie parififdjeti pferbe, tpenn man fie por ^aiey dl^afer bas Z'^hj iiber niit

gutter unterbalten luollte, in furtjcr §eit einer oon beneii ficben biirren mageru Kiiben

bie pbarao ini (Irantn gefeben, gleid? feyn miiften."

Da auf dem Griffbrette nur eine begrenzte Zahl (doppelter) Saiten Platz

finden konnte, so muBten die zu groBerer Anzahl anwachsenden BaBsaiten,

um das ohnehin schon ziemlich breite Griffbrett nicht ganz unhandlich werden

zu lassen, freiliegend neben den Melodic- oder Griffbrettsaiten angeordnet und

an einem besonderen Ansatz des Kragens befestigt werden
;
selbstverstandlich

konnten diese BaBsaiten nicht mehr durch Aufsetzen der Finger verkiirzt

sondern nur fiir den Ton benutzt werden, in den sic gestimmt waren. —
Das Bestreben nach einer weiteren VergroBcrung des Tonumfangs nach der

Tiefe fuhrte ferner schon in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts zur Er-

findung verschiedenartiger BaBlauten (Theorbe, Arciliuto, Chitarrone), be!

denen die langsten fur die Contra-Oktave bestimmten Saiten in einem von

dem Kragen der Griffbrettsaiten getrennten Wirbelkasten an dem zu diesem

Zwecke stark verlangerten Halse befestigt waren; vgl. hieriiber Seite 85 f.

Die zu Praetorius' Zeit gebrauchlichste Lautenart war eine derartige „nculid>

crfun^cnc" theorbenartige Laute („Testudo theorbata") mit verlangertem

Hals und doppeltem Kragen; ihr Bezug bestand aus 7 oder 8 doppelten

Griffbrettsaiten und 6 mit ihnen parallel angeordneten bedeutend langeren

einzelnen Begleitsaiten, die zu dem oberen Wirbelkasten, dem sog. „Theorben-

kragen" oder „Theorbenhals", hinaufliefen. Als Stimmung einer derartigen

14-chorigen ,,€autc mit ciin Kangcn Ki\agcit" gibt Praetorius

^_ ^ 1

—
I

—:^^-#—*— -0 :

—
r-z:

Griffbrettsaiten

Begleitsaiten

an. Fur diese theorbierte Laute kam im 17. Jahrhundert auch haufig eine

andere handlichere Bauart mit zwei nebeneinander liegenden Wirbelkasten

zur Anwendung, von denen der fiir die hoheren Chore bestimmte Kragen
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rechtwinklig umgebogen war, wahrend die BaBsaiten in einem kleineren ge-

raden Wirbelkasten befestigt waren, der eine Verlangerung des Halses bildete.

Mersenne (a. a. O., p. 46) bringt eine Abbildung einer kleineren elf-

chorigen „Luth theorbe", deren Bezug mit Ausnahme der Chanterelle (a^)

durchweg paarweise angeordnet ist; ihre Stimmung lautet:

Begleitsaiten Griffbrettsaiten

Dieser Accord scheint sich in Frankreich dauernd erhalten zu haben, denn

auch in der beruhmten „Encyclopedie" von Diderot und d' Alernbert wird

er als gebrauchliche Stimmung zitiert; nur waren bei der damaligen Laute

die fiinf tiefsten Chore als „cordes touchees a vide'' auBerhalb des Griffbretts

aufgespannt. Ganz ahnlich, nur in den vier hochsten Saiten etwas tiefer war

auch die in Deutschland im 18. Jahrhundert gebrauchliche Stimmung, die

schon in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts in Aufnahme gekommen
war. Nach Barons bereits erwahnter „Untersuchung des Instruments der

Lauten" (Niirnberg 1727), der einzigen Quellenschrift aus dieser Zeit, war die

„i£ilff»i£I]oridite lautc" mit 9 doppelten und 2 einzelnen Saiten folgender-

maBen gestimmt:

Die Laute auf Barons Portrat, das seinem Buch als Titelkupfer beigefugt ist,

und seine Abbildung der Griffbretteinteilung laBt die beiden tiefsten Saiten

(C und D) als freiliegend erkennen
;
alle iibrigen Saiten laufen iiber das Griff-

brett. Die Saiten E und F haben je neun, G zehn, A und c je elf und die

beiden hochsten („Sang"-) Saiten je zwolf Halbtonbiinde; die Laute verfiigte dem-

nach iiber einen chromatischen Umfang von 3Vj Oktaven (C
—

f-).
— Die von

Baron mitgeteilte (Dmoll-) Stimmung und Saitenanordnung blieb bis zum Ver-

schwinden der Laute vorherrschend.

Betreffs der Anzahl der Bunde ist zu bemerken, daB die altesten Lauten

wie ihr Vorbild, die arabische Laute, nur vier Biinde hatten, die zur Erzielung

einer chromatischen Tonleiter gerade hinreichten. Mit der allmahlichen Ver-

groBerung des Saitenbezugs wuchs auch die Zahl der Biinde; bereits um die

Mitte des 16. Jahrhunderts hatte das Griffbrett der6ch6rigen Laute acht, zuweilen

auch schon zehn Biinde aufzuweisen. Mit dem Ende des Jahrhunderts, dem Ab-

schluB der Entwicklung des instruments, war die Zahl der Chore und Biinde

bis auf elf gestiegen. Die meisten Tone der Laute konnten daher doppelt

Oder dreifach gegriffen und in der Tabulatur notiert werden. —
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Wie alle Instrumentengattungen des 17. Jahrhunderts bildete auch die

Laute einen „Chor", d. h. eine den menschlichen Stimmlagen entsprechende

Familie von Instrumenten verschiedener GroBe. Als in Deutschland gebrauch-

liclie Arten fiihrt Praetorius ini XXIV. Kapitel seiner „Organographia"

folgende sieben Lautenarten an, deren Melodiesaiten beim Zusanimenspiel

folgendermaBen „in cinan^cr gcftiinint" werden muBten:

-i2«-

1) „Kleine Octavlaut": EBEziZpEE

2) „KIein Discantlaut"

Oder -^

:^^#1P^
3) „Discant Laut":

4) „Recht Chorist-

oder Alt Laute":

5) „Tenor Laute":

6) BaB Laute (,,^cr

Vx^i^ cicnant")

7) „GroB Octav

BaB Laut"
:d: =l=i^

Wie bei den Violen war die Stimmung aller Lauten demnach eine in

der Mitte von einer groBen Terz unterbrochene Folge von Quartintervallen.

— Die verbreitetste Lautenart war die „Recht Chorist- oder Alt-Laute", deren

Gesamtlange etwa 85 cm (Korpuslange 68 cm, Kragenlange 17 cm) betrug;

spater uberwogen jedoch die theorbierten Lauten.

Eine besondere Bedeutung als viel verwendete Begleit- und Orchester-

instrumente erlangten die bereits erwahnten, in Italien entstandenen groBeren

Formen der BaBlaute unter dem Namen Theorbe, und als noch groBere

Abart der Chitarrone (romanische Theorbe oder Erzlaute; ital.:

Arciliuto, franz.: Archiluth).

Die Theorbe ist schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts in Gebrauch ge-

wesen. Als ihr Erfinder wird(mit Unrecht!) Antonio Naldi (detto „I1 Bardella")

bezeichnet, der um die Wende des 16. Jahrhunderts am Hofe der Medici zu

Florenzalsausgezeichneter BaBlautenspieler wirkte; nach anderer Ueberlieferung

soil der Name des Instruments — ahnlich wie ,Spinett' von Giovanni Spinetti
—

von einem Sig. Tiorba abgeleitet sein. — Von der kleineren BaBlaute unter-

scheidet sich die tiefere Theorbe durch einen langeren Hals mit doppeltem

Wirbelkasten, von denen der eine in der Mitte des Halses, der zweite etwas
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seitwarts hervorstehend am oberen Halsende ano;ebraclit ist. Bezoaen war

die Theorbe mit 14-16 Saiten, von denen 6 oder 8 Griffbrettsaiten, die

iibrigen neben dem Griffbrett hinlaufende leere Begleitsaiten waren. Nach

Praetorius („Organographia", p. 50) bestand das Unterscheidungsmerkmal
zwisclien der Theorbe und der damals sehr verbreiteten theorbierten Laute

(Lautemit Theorbenkragen) darin, daB die Laute „rff'" CT^ritf lMt^ ^cn ^unt»cn

t»opv'<'lt<* Bv%itcn; ^ic Cbcorbva abcv ^urd> l'»nn^ ^l^•d> niir ctnfad->c Baittcn

I>abcn; V>nt» in t>ci- (Cbcorbv^ iitiif; ^ic Quint un^ Quart [d. h. die beiden

hochsten Griffbrettsaiten] v»inb ciitc Octav tictfcr gcfttniinct UH'^^cn". Dem-
nach ergibt sich fiir die mit 6 Griffbrett- und 8 Begleitsaiten bezogene Theorbe

des 17. Jahrhunderts folgende Stimmung:

=i%=^=EEEi^=EdE5^^Eb^"E?^£
Griffbrettsaiten

(am unteren Kragen).
Begleitsaiten (am oberen Kragen)

Bei den im 18. Jahrhundert in Deutschland gebrauchlichen Theorben

waren jedoch
— wie es z. B. Instrumente von Joh. Christ. Hoffmann in

Leipzig bestatigen (vgl. No. 506 u. 507 des Katalogs und No. 717—719

der Berliner Kgl. Sammlung) — auch die freiliegenden Begleitsaiten paar-

weise angeordnet. Der Griffbrettsaitenbezug dieser deutschen Theorben

war nicht wie bei den italienischen und franzosischen Instrumenten sechs-

sondern achtchorig; betreffs ihrer Stimmung erwahnt Baron (a. a. O., S. 131):

,,£icutC3u Cage ahev Iiabeii )\e genteijticjlidi bw neuc [D moll-] €autcn=5timmung,
b'w unfrc jctaigc £autc nodi bat, ipcilcn cs cineni Cautciiiftcn ju faucr rrerben

xoolte, wenn or auf ^ic alte QUieorbc fame, aUes- auf cinmnM gan^ angers

fid? ciiijubilbcn".
— Die Stimmung der Hchorigen deutschen Theorbe des

18. Jahrhunderts war demnach folgendermaBen:

-,
—

\

—I—
^^^ I

—
p
^=t—

-0^^0-

:; ^ * '^

Die groBte Lautenart und der Gattung der Zupfinstrumente iiberhaupt,

gewissermaBen der KontrabaB der Lautenfamiiie, war die sog. „romanische
Theorbe" Oder Chitarrone (in Itahen meist als Arciliuto, d. h. Erzlaute,

bezeichnet), eine vergroBerte und starkere Tonfiille besitzende Theorbe, deren

„gar fcbr langcr »>%l6" die ansehnliche Lange von etwa 1,30 m hatte. Nach

Praetorius (S. 52) war der Chitarrone — ebenso wie die kleinere „paduanische
Theorbe" — mit 8 Begleitsaiten und 6 einzelnen Griffbrettsaiten bezogen; die

noch vorhandenen Exemplare beweisen aber, daB bei den Griffbrettsaiten, die

iibrigens bisweilen aus Metalldraht waren, die (auch von Mattheson erwahnte)
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paarweise Anordnunggebrauchlicher war. Die Stimmung war mit der padua-

nischen Theorbe gleichlaiitend, doch gingen die beiden tiefsten Saiten audi

bis Contra-E und -D liinunter. Das Korpus war „nid>t )"o gar gvof^, brcit ltn^ un=

bcquctn ,;u baltcn un^ ;u bcc^rcifcn" als bei der zwar kiirzeren aber gedrunge-

neren paduanischen Theorbe, so daB der Chitarrone aus diesem Grunde vor

dieser den Vorzug verdiente. — Das ungefiige Instrument, das schon sehr friih

durch Caccini, Monteverde und Cavalieri im Opernorchester heimisch wurde,

war hauptsachlich in Italien in Gebrauch; Praetorius und Baron riihmen

audi den Prager Lautenmacher Martin Schott ,,ivcc|cn ^c^ Xomv%nifd>cn

Chcorbcn, ^ic cr rortrctfltd-) nad")gciiu;d")t".
— Mattheson nennt in seinem

„Neu-Er6ffneten Orchestre" (Hamburg 1713, S. 278) den Chitarrone ,,^ic

ticffe Theorbe" und erwahnt, daB das Instrument ,,etiDa fcit 50 obcv 60 3abron"

(d. h. seit der Mitte des 17. Jahrhunderts) ,,bcv 'Kauicn fuccedirct um ^en

General-Bafs ^arauff 511 jpiclcu (£5 ift &cr Cautcn in uiclon ftiicfcn dl^iv

Itd^ / was fon^erlid^ bas Corpus ixnb sum tlieil 5er Vials I bev Icingcr/ bctrifft;

allciu C5 bcfin^cu fidi i)araujf 8. groffc Saytcu im Baffe, Mc stt-icymalil fo lang

ixnb bxdc \\nb als ^cr iautcn il^re 6. iro^urd? ^cr Klaug fo gel'd]mci^ig unb

fumment) u">ir^ / ba% oiclc Mc Theorbe bcm Clavir porsiebcn irollcn / . . . .

Dicfc 8. Savtcu \\nb nur cinfad-! / J5ic cmcicrii im Baffe I-;abcn ciu ©ctdodicn /

un^ ^ic bobcrn i5cn Unifonum bey fidi / auffcr bcv Chanterelle obcv fo gc=

naiibtcn Quinte, cbcii w'w be\ ben Cautcn. Die 3f^ili»-i'i^'i' ucnucn b\s '^n^irix-

mcnt nidit foltcii Archileuto o^cr Archiliuto, ixub b'xc S^-ant^oiax Archiluth".

— Betreffs der in Frankreich gebrauchlidien BaBlauten ist zu erwahnen, daB

die Theorbe hier durchweg mit Einzelsaiten bezogen war, der Archiluth aber

doppelte Griffbrettsaiten aufwies. In der „Encydopedie" von Diderot und

d'Alembert ist als Stimmung fiir die Theorbe:

.•y •*•
,

Griffbrettsaiten

Begleitsaiten (am oberen Kragen) (am unteren Kragen)

fiir den Archiluth dagegen ein um einen ganzen Ton tieferer Accord angegeben:

:d=J=it=d=1=d: Eq=:1zLl=:1:

Griffbrettsaiten.

Begleitsaiten

Ebenso wie die Theorbe war der Chitarrone nicht nur in Italien sondern

auch in Deutschland schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts anzutreffen, wie

es z. B. das Verzeichnis von Raymund Fuggers Musikkammer zu Augsburg
vom Jahre 1566 bestatigt, das bereits zwei ContrabaB-Lauten (No. 20 u. No. 30)

anfiihrt. DaB der Chitarrone um diese Zeit auch schon in England bekannt
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war, beweist das schone Portrat der Lady Mary Sidney (gest. 1586) zu

Penshurst Place, das die Dame mit einem derartigen Instrument darstellt.')

Die haufig wiederholte Behauptung des Lautenisten Alessandro Piccinini

(detto „dal Liuto"), der zur gleichen Zeit wie Bard el la (Antonio Naldi) in

Diensten des Herzogs Alfonso II. von Este am Hofe zu Ferrara lebte, die

erste KontrabaB-Laute oder Chitarrone ware 1594 auf seine Anregung bin

von Cristofano Eberle zu Padua gebaut worden, entspricht daher nicht

den Tatsachen.')

Bei der groBen Bedeutung und Beliebtheit, die die Laute besaB, war

die Lautenmacherkunst naturgemaB sehr verbreitet, und die Zahl der Meister

auf diesem Gebiete ist daher sehr groB. Die Verfertigung von Lauten war

bis ins 18. Jahrhundert der wichtigste Zweig des Instrumentenbaues, wie es

auch aus dem franzosischen Worte ,luthier' hervorgeht, das eigentlich einen

Lautenmacher, dann aber einen Instrumentenbauer iiberhaupt bezeichnet. — Die

Kunst des Lautenmachens ging von Deutschland aus, und eingewanderte

Meister deutscher Abstammung waren es, die ihre Kunst nach Oberitalien

verpflanzten. Die altesten Pflegestatten des Lautenbaues waren Fiissen (an der

Grenze zwischen Bayern und Tirol) und Niirnberg; in Italien stand dieser

Kunstzweig im 16. und 17. Jahrhundert besonders in Padua und Bologna,

aber auch in Florenz, Rom und Venedig in hoher Bliite. Von deutschen Stadten

waren auBer Niirnberg auch Augsburg, Hamburg, Prag und Leipzig ihrer

vorziiglichen Lauten wegen geschatzt.
— Zu den hervorragendsten Lauten-

machern zahlen:

Laux (Lucas) Maler (oder Mailer) in Bologna, gest. 1528, „der

Stradivari der Laute"; Hans Frey (Frei) in Niirnberg, der Schwiegervater

Albrecht Diirers, gest. 1523; Hans Neusiedler in Niirnberg, gest. 1563;

Magnus Tieffenbrucker (Dieffopruchar) d. j. in Venedig, gest. ca. 1625;

Wendelin Tieffenbrucker in Padua, gest. ca. 1615; Mattheus Epp in

StraBburg, geb. ca. 1610 in Fiissen; Thomas Edlinger in Augsburg, gest. 1690;

Joachim Tieike in Hamburg, geb. 1641, gest. 1719; Martin Hoffmann in

Leipzig, geb. ca. 1650, gest. ca. 1725, und dessen Sohn Johann Christian

Hoffmann, geb. ca. 1680; Matthias Hummel in Niirnberg, geb. ca. 1660;

Sebastian Schelle in Niirnberg, geb. ca. 1680, u. a.

') Eine Reproduktion dieses Gemaldes bietet das Titelbild von G a 1 p i n s

„01d English Instruments of Music" (London 1910).

-) Cf. Alessandro Picci n i n i
, ,,[ntavolatura di liuto et di chitarrone",

Bologna 1623: „Effendo io I'anno 1594 al fervizio del fereniffimo duca di

Ferrara, andai a Padova alia bottega di Criftofano Eberle principaliffimo

liutano, et 11 feci fare per prova un liuto di corpo cosi lungo, che ferviva

per tratta de i contrabaffi, et haveva due fcanelli molto lontani ..." etc.
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Die Schonheit ihrer Bauart unci ihre oft reich verzierte kihistlerische

Aiisstattung in Form von Einlagen aus verschiedenfarbigen Holzern, Schild-

patt, Elfenbein oder Perlnnitter machte die Laute von jeher zn einem be-

sonders geschatzten Gegenstand des Sammeleifers, so dafi die Anzahl noch

erhaltener wertvoUer Lauten in offentlichen Sanimlungen recht groB ist. — Eine

iiberaus reiche Sammlung schoner Lauten des 15. und 16. Jahrhunderts war

in der von Ray m und Fugger (geb. 1489, gest. 1535) begriindeten beriihmten

Fugger'schen Kunstkammer zu Augsburg vertreten. In historischer Hinsicht

besonders bemerkenswerte Lauten sind heute in Wiener Samnilungen anzu-

treffen: Erzherzog Franz Ferdinand von Oesterreich-Este besitzt verschiedene

Lauten aus dem 16. Jahrhundert von Laux Mailer, Hans Frei und den Tieffen-

bruckers, und audi das kunsthistorische Hofmuseum zu Wien bewahrt einige

merkwiirdige Lauten dieser Zeit auf, die der ehemaligen prachtigen Kunst-

kammer des Schlosses Ambras in Tirol angehorten.

c^lGiw--



Lauten No. 492 u, 493

No. 492. Laute
mit gedrucktem Zettel : ,,1551 In Padoua Vvendelio Venere de Leonardo

Tiefembrucker"; darunter befindet sich ein gedruckter Reparaturzettel :

„Josephus Joachimus Ediinger me reparavit Pragae An : 1732". Das
rotlichbraun lackierte Korpus des schonen Instruments ist aus 33schmalen

Spanen von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen

doppelte Einlageadern von Ebenholz und Elfenbein eingefugt sind. In

das Schalloch ist eine hiibsch geschnitzte Rosette eingelassen. Die
Riickseite des umgelegten Kragens ist mit Laubsagearbeit modernen

Ursprungs verziert.

Der Bezug ist jetzt
— d. h. nach der 1732 erfolgten Umarbeitung—

dreizehnchorig und besteht aus 9 doppelten und 2 emzelnen
Griffbrettsaiten sowie 2 frei neben dem Griffbrett liegenden, an einem
besonderen Ansatz des Kragens befestigten doppelten BaBsaiten in

folgender Stimmung:')

:1:

:j;sp;

:j V * '^^
:d:

Gesamtlange 1,12Vl> m, Korpuslange 5473 cm, Breite 35 cm.

Abbildung auf Seite 92; Naciibildung der Zettel auf Seite 272
und Seite 238.

No. 493. Laute
mit gedrucktem Zettel: ,,1559 [geschrieb.] / Vendelinus Tieffenbruker Jn
Padoa". Das Korpus des schonen Instruments ist aus 9 breiten Spanen
von Elfenbein zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholz- und Elfen-

beinadern eingefiigt sind. Korpus und Deckenrand werden von einem
breiten Ebenholzspan eingefaBt, der mit hiibschen Elfenbeineinlagen im
Renaissancestil verziert ist. In ahnlicher Weise ist die obere Einfassung
der Spane und die Riickseite des Wirbelkastens ausgestattet. Die Rosette

des Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt. Die 10 Wirbel sind

aus Elfenbein. — Decke, Hals und Wirbelkasten des Instruments sind

anscheinend neueren Ursprungs.
Der Bezug ist fiinfchorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet.

Die Stimmung der alten italienischen fiinfchorigen Laute war:

t

—t' --

-
—

r^^^^m=^^^^=^
doch diirfte vorliegende Laute nach ihrer groBeren Mensur zu schlieBen

in der Stimmung eher der von Praetorius angegebenen Tenor- oder

BaBlaute entsprochen haben: _ _

19—9Z

Gesamtlange 95'/2 cm, Korpuslange 46'/2 cm, Breite 29'/2 cm.

Abbildungen auf Seite 92; Nachbildung des Zettels auf Seite 272.

')
Den Angaben der Stimmung sind stets die nach den Berichten von

Praetorius, Mersenne, Baron etc. gebrauchli chsten Stimmungsarten zugrundegelegt.
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Lauten No. 494-496

No. 494. Laute
mit gescliriebenem (fast ganz unleserlichem) Zettel: ,,1596 Jonas
Ste, d...m Argent[orati=StraBburg]. Aulkrdem ist folgender gescliriebener

Reparaturzettel eingeklebt: „Johann Adolpli Boningk: in Bohringen,
habe die lauthe / renoviret Den 12 decembr : Anno 1664". Das

Korpus des schoiien Instruments ist aus 17 Spanen von Elfenbein zu-

sammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Der
Deckenrand wird von einer Ebenholzader umsaumt. In das Schalloch
ist eine hiibsch geschnitzte Rosette eingelassen. Die Riickseite des
Halses und der beiden Kragen ist mit Elfenbeinadern eingelegt.

Der Bezug ist jetzt
— d. h. nach der 1664 erfolgten Umarbeitung—

zwoifcliorig und besteht aus 10 doppelten und 2 einzelnen („Sang"-)
Saiten, die mit Ausnahme des tiefsten Chors samtlich auf dem
Griffbrett iiegen. Zur entsprechenden Verlangerung der vier tiefsten

Cliore sind auf einem besonderen, an den unigelegten Kragen ange-
setzten und in der Richtung des Griffbretts laufenden Wirbelkasten
vier kleine elfenbeinerne Sattel angebracht. Stimmung:

::1

rd-^zrd^p^izf-

:f ^ ^ '

Oder auch wie bei No. 492 (mit fehlenden G-Saiten).

Gesamtlange 1,11 m, Korpuslange 52 cm, Breite 35 cm.

Abbildung auf Seite 95; Nachbildung des Reparaturzettels auf

Seite 234.

No. 495. Kleine theorbierte Laute
mit gedrucktem (unvollstandigem) Zettel: „lVlatteo Sellas alia [Corona]/
in Venetia"; auf dem oberen Teil der Decke befindet sich auBerdem
dreimal die Brandmarke „M S". Aus der ersten Halfte des 17. Jahr-
hunderts. — Das schone Instrument ist mit Ausnahme der Decke ganz
aus Jacarandaholz. Das dunkelbraun lackierte Korpus ist aus 13 Spanen
zusammengesetzt, zwisciien denen breite Elfenbeinadern eingefiigt sind,

die sich auf der Riickseite des Halses fortsetzen. Die hiibsche Rosette

des Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt. Der Kragen ist auf

beiden Seiten mit einej doppelten Elfenbeineinfassung versehen. Samt-
liche 27 Wirbel sind aus Elfenbein.

Der Bezug ist vierzehnchorig und besteht aus 6 doppelten und
einer einzelnen („Chanterelle"-) Griffbrettsaite sowie 7 frei danebenliegen-
den und am Kragen des Nebenhalses (dem sog. „Theorbenkragen") be-

festigten doppelten BaBsaiten in folgender Stimmung: ^

E=:d;sjz:d;^j=d;s!tzd.'^f:rd'^-i-t=::1=t::—r^ -f —
t-

-^ -^ -*—
(•

—f — -y -*

-» '

Gesamtlange 93 '

^ cm, Korpuslange 36 cm, Breite 26 cm.

Abbildungen auf Seite 95.

Laute von Matheus Epp, Strafsburg 1671, ca. 1815 zu einer Guitarre um-

gearbeitet: siehe No. 574 des Katalogs.

No. 496. Laute
mit gedrucktem Zettel: „JOACHIM TIELKE in Hamburg / an. 1676".

Das dunkelbraun lackierte Korpus des schonen Instruments ist aus
9 Spanen von Jacarandaholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbein-

adern eingefiigt sind, die sich auf der Riickseite des Halses fortsetzen.



Lauten No. 496-498

Die hiibsche Rosette des Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt.
Die Riickseite des umgelegten Kragens ist mit einer durchbrochenen

Elfenbeinplatte verziert, die hiibsche ornamentale Verzierungen im
Renaissancestil zeigt.

Der Beziig ist zwolfchorig und besteht aus 9 doppelten und einer

einzelnen („ChanterelIe"-) Griffbrettsaite sowie 2 frei danebenliegenden
und an einem besonderen Ansatz des Kragens befestigten doppelten
BaBsaiten in folgender Stimmung:

Gesamtlange 1,10 m, Korpuslange 54 cm, Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 96; Nachbildung des Zettels auf Seite 272.

No. 497. Laute
mit gedrucktem Zettel: „THOMAS EDLINGER" (d. Aelt. in Augsburg); aus
der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Das schone Instrument ist mit
Ausnahme der Decke ganz aus Ebenholz. Das Korpus ist aus 1 1 breiten

Spanen zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt sind.

Die hiibsche Rosette ist aus dem Deckenholz geschnitzt. Die Riickseite

des Halses zeigt drei eingelegte wellenartige Elfenbeinstreifen. Die
Riickseite des umgelegten Kragens ist mit einer durchbrochenen Elfen-

beinschnitzerei im Renaissancestil verziert.

Der Bezug ist dreizehnchorig und entspricht in Anordnung und

Stimmung genau der Laute No. 492.

Gesamtlange 1,16 m, Korpuslange 56'/-' cm, Breite 34 Vs cm.

Abbildung auf Seite 96; Nachbildung des Zettels auf Seite 243.

Die schone Laute stamnit aus dem NachlaB des Milers Hans Makart (gest.
1884 zu Wien).

No. 498. Theorbierte Laute
mit gedrucktem Zettel: ,,Bartolomeo Eberspacher In Fiorenza"; aus dem
17. Jahrhundert. D.is dunkelbraun lackierte Korpus des hiibschen Instru-

ments ist aus 9 breiten Spanen von Ahornholz zusammengesetzt. Der

Anhangesteg ist mit Ornamentschnitzereien verziert Die Rosette des

Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt.
Der Bezug ist zwolfchorig und besteht aus 6 doppelten und 2

einzelnen Griffbrettsaiten sowie 4 frei danebenliegenden, am Kragen des

Nebenhalses (dem sog. ,,Theorbenkragen") befestigten doppelten BaB-
saiten in folgender Stimmung:

5 -# * "^

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 43 V2 cm, Breite 27 cm.

Abbildung auf Seite 100; Nachbildung des Zettels auf Seite 238.

Kompositionen fiir die theorbierte Laute sind in dem Werke „I ntavolatura
di liuto attiorbato" (lib. 2, 3, 4; Venedig 1614— 16) von Pietro Paulo Melio
erhalten, der aus Reggio stammte, 1612—19 Hoflautenist in Wien war und spater in

Ferrara in Diensten des Herzogs Ferdinand II. von Este stand.
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Lauten No. 499—502

No. 499. Theorbierte Laute (oder kleine Theorbe)
ohne Signatur des Erbauers, aber mit geschriebenem Reparaturzettel :

JONAS ELG Renovauit Holmiae 1732" (Holmia -
Stockholm). Das

hiibsche Instrument ist anscheinend eine deutsche Arbeit aus dem
17. Jahrhnndert. Das braungelb lackierte Korpus ist aus 25 Spanen von
schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen doppelte Ein-

lageadern von Ahorn- und Ebenholz eingefiigt sind. Um die Decke
lauft eine Einfassung von Jacarandaholz mit eingelegter Elfenbeinader.

Der Bezug ist zwolfchorig und stimmt in der Anordnung genau
mit der vorhergehenden Laute No. 498 iiberein.

Gesamtlange 1,10 m, Korpuslange 50 cm, Breite 34 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 243.

No. 500. Theorbierte Laute (oder kleine Theorbe),
deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhnndert; ebenfalls ohne Signatur des

Erbauers, aber mit geschriebenem Reparaturzettel: „Andreas Jauch. Hoff

Lauten,, macher in Drefsden, Reperav: 1749". Das rotbraun lackierte

Korpus des hiibschen Instruments ist aus 26 schmalen etwas gekehlten
Spanen von Fichtenholz zusammengesetzt, die abwechselnd hell und
dunkel gehalten sind. In das Schalloch ist eine zierliche Rosette ein-

gelassen.
Der jetzige Bezug ist dreizehnchorig und besteht aus 6 doppelten

und 2 einzelnen Griffbrettsaiten sowie 5 frei danebenliegenden, am
Kragen des Nebenhalses (dem sog. „Theorbenkragen") befestigten dop-
pelten BaBsaiten. — Die Stimmung entspricht der Laute No. 492.

Gesamtlange 1,09 m, Korpuslange 50 cm, Breite 32 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 250.

No. 501. Laute,
italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhnndert. Das Korpus stammt an-

scheinend von einem Meister der Brescianer Schule; der Hals und der

umgelegte Kragen sind laut einem Reparaturzettel: „Giuseppe Massai /

fece I'anno 1800" erneuert. — Das rotbraun lackierte Korpus ist aus
9 breiten Spanen von Ahornholz zusammengesetzt. Auf dem unteren
Teil der Decke ist ein Herz von Elfenbein in Ebenholz eingelegt.

Der Bezug ist siebenchorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet
in folgender Stimmung:

#- -ft

f—^—0^

Gesamtlange 1,04 m, Korpuslange 51'/.- cm, Breite 32 cm.

Nachbildune des Zettels auf Seite 257.'&

No. 502. Kleine theorbierte Laute
mit geschriebenem Zettel: „Tobbia Fiscier Siena 1710". Das braun
lackierte Korpus des einfach gearbeiteten, etwas gedrungenen Instruments
ist aus 11 Spanen von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen
denen Ebenholzadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine hiibsche

Rosette eingelassen. Das Griffbrett ist von auffallender Breite.

Der Bezug ist elfchorig und besteht aus 6 doppelten Griffbrett-

saiten und 5 frei danebenliegenden, am Kragen des Nebenhalses (dem

II 7



Lauten No. 502 - 505

sog. „Theorbenkragen") befestigten doppelten BaBsaiten. Die Stimmung
diirfte No. 498 entsprechen; nur fehlt hier der tiefste Chor (Contra-A).

Gesamtlange 77 cm, Korpuslange 32 cm, Breite 27 cm.

Abbildung auf Seite 100; Nachbildung des Zettels auf Seite 244.

No. 503. Laute
mit gedrucktem Zettel: „Maximilian Zacher Lauten- und Geigenmacher /

in Breslau / Anno 1731". Das dunkelbraun lackierte Korpus des

hubschen Instruments ist aus 9 breiten Spanen von geflammtem Ahorn-
holz zusammengesetzt. In das Schalloch ist eine hiibsche Rosette ein-

gelassen.
Der Bezug ist vierzehnchorig und besteht aus 9 doppelten und

einer einzelnen („Chanterelle"-) Griffbrettsaite sowie 4 frei daneben-

liegenden, an einem besonderen Ansatz des umgelegten Kragens be-

festigten einzelnen BaBsaiten in folgender Stimmung:

9^
:i *^=iaEE^33^^-f^p3^

-*-
^

Gesamtlange 1,05 m, Korpuslange 46 'A; cm, Breite 30 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 280.

No. 504. Laute
mit gedrucktem Zettel: „Andreas Ferdinandus Mayr / Hof- Laut- und

Geigenmacher / in Saltzburg. An. 1735". Das rotbraun lackierte Korpus
des ziemlich einfach gearbeiteten Instruments ist aus 9 breiten Spanen
von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt. Die Riickseite des um-

gelegten Kragens ist mit durchbrochenen Schnitzereien im Renaissance-

stil verziert.

Der Bezug ist funfchorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet
in folgender (Alt-Lauten-) Stimmung: _

_— I

—
I

—
:p=f::

Gesamtlange 88 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 27 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 257.

Laute von Joliann Gollberg, Danzig 1747, von J. G. Langerwisch in Leipzig
ca. 1815 zu einer Guitarre umgearbeitet: siehe No. 573 des Katalogs.

Laute von Lorenz Bernhard Mayer 1750, von J. G. Langerwisch in Leipzig

1816 zu einer Guitarre umgearbeitet: siehe No. 572 des Katalogs.

No. 505. Laute
mit gedrucktem Zettel: „Zacharias Fischer Hochfurstl. / Lauten- und

Geigenmacher / in Wirzburg, 1755". Das rotbraun lackierte Korpus ist

aus 9 Spanen von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen

denen Ebenholzadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine hubsche

Rosette eingelassen.
Der Bezug ist siebenchorig und besteht aus 6 doppelten und

einer einzelnen („ChanterelIe"-) Griffbrettsaite; zur entsprechenden Ver-

langerung der beiden tiefsten Chore sind — ahnlich wie bei No. 494 —



Spielerin der theorbierten Laute.

Nach dem Gemalde ,,Le Concert" von Gerard Ter Borch

(1617-1681)

im ,,Musee du Louvre" zu Paris.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlages Ad. Braun & Cie. in Doinach reproduziert.
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Laute No. 505, Theorben No. 506 u. 507 ^^^ 101

auf einem besonderen, an clem umgelegten Kragen angesetzten und in

der Riclitung des Griffbretts laiitenden Wirbelkasten zwei kleine elfen-

beinerne Sattel angebracht. Stimmung:

Gesanitlange 97 cm, Korpuslange 47 cm, Breite 31 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 244.

Theorben.
No. 506. Theorbe

mit geschriebenem Zettel : „Joli : Christian Hoffman Konigl. Poln. und
Churf. / Sachs.: Hoff „lnstrument„ und Lautenmacher in Leipzig, 1720".

Das gelbbraun lackierte Korpus des schonen Instruments ist von stark

gewolbter Bauart und aus 13 Spanen von Vogelahornholz zusammen-
gesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Drei kleeblatt-

artig angeordnete liiibsche Rosetten,') von denen die obere ein anderes
Muster als die beiden unteren aufweist, sind aus dem Deckenholz ge-
schnitzt. Die beiden durchbrochenen Wirbelkasten und der Nebenhals
sind auf der Riickseite mit kunstvollen Schnitzereien im Barockstil ver-

ziert. Samtliche 26 Wirbel sind aus Elfenbein.

Der Bezug ist vierzehnchorig und besteht aus 6 doppelten und
2 einzelnen Griffbrettsaiten sowie 6 frei danebenliegenden am Wirbel-
kasten des Nebenhalses befestigten doppelten Begleitsaiten in folgender
Stimmung:'&

:* 3=^^=3^5^±
± i; 3i -^

td=t=.-=^.-^^=P=.^' ^

AuBer 8 losen (Darm-) Biinden auf dem Griffbrett sind fiir die hochsten

Chore auf der Decke 5 feste Biinde (sog. „Halbbunde") angebracht.

Gesamtlange 1,46 m, Korpuslange 58 cm, Breite 34 cm.

Abbildung auf Seite 104.

No. 507. Theorbe
mit geschriebenem Zettel: „Joh : Christ : Hoffmann Konigl. Poln. und
Churf. Sachs : Hoff „lnstrument„ / und Lautenmacher. Leipzig"; ohne

Jahreszahl, doch ebenfalls aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts.
Das schone Instrument ist ahnlich der vorhergehenden Theorbe ausge-

stattet, aber von zierlicherer Bauart. Das gelbbraun lackierte Korpus
ist aus 19 Spanen von Vogelahornholz zusammengesetzt, zwischen denen

doppelte Einlageadern von Ahorn- und Ebenholz eingefiigt sind.

Die drei aus dem Deckenholz geschnitzten Rosetten der Schallocher

zeigen dieselbe Anordnung wie bei No. 506. Die beiden durchbrochenen
Wirbelkasten und der Nebenhals sind ebenfalls mit kunstvollen barocki-

sierenden Schnitzereien verziert.

') Baron la. a. O. S. 94) berichtet bei Erwahnung der Theorben des ausge-
zeichneten rotnischen Lautenmachers Mat hens Buclienberg (oder Buckenberg):
„Das Dad} obex bie Decfe ift iiisaemein mit bvey Sterneii nad? Homifdjer Jlrt gicjiet^reT,

bauut fie ben JEl^on gut ausuicrffeti fotnieti."



102 ^^^^^^ Theorben No. 507-509

Der Bezug ist dreizehnchorig und entspricht mit Ausnahme des

hier fehlenden tiefsten Chors (Contra-F) No. 506.

Gesamtlange 1,42 m, Korpuslange 54 ^i' cm, Breite 23 cm.

Abbildung auf Seite 104.

Betreffs Nachbildiing der Zettel zu No. 506 und 507 vgl. den Zettel zu

Hoffmanns Tenor-Viola da Gamba v. J 1731, dessen Wortlaut (bis auf die Jahreszahl)
mit den Zetteln der beiden Theorben fast genau iibereinstimmt.

No. 508. Kleine Theorbe (Tiorbino),
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das dunkelbraun lackierte

Korpus ist aus 27 schmalen Spanen von Ahornholz zusammengesetzt,
zwischen denen Ebenholzadern eingefugt sind. Die Rosette des Schall-

lochs wird von einer in rotbraunen Kitt eingelassenen und von Elfen-

beinadern umsaumten Perimutterverzierung eingefaBt.
Der Bezug ist vierzehncliorig und besteht aus 8 Griffbrettsaiten

und 6frei danebenliegenden, am Wirbelkasten des Nebenhalses befestigten

BaBsaiten. Alle Saiten sind wie bei den franzosischen Theorben dieser

Zeit (vgl. die Einleitung, Seite 87) durchweg einzeln in folgender

Stimmung angeordnet:

—r —1- —I- -*•

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 42 cm, Breite 29 '/2 cm,

Abbildung auf Seite 100.

Kompositionen fiir 2 Theorben (Tiorba e Tiorbino) enthalten die Xapricci
a 2 stromenti, do e tiorba e tiorbino" des Lautenisten Bellerofonte Castaldi

(geb. ca. 1580 zu Modena, gest. ca. 1650). Ein Exemplar des sehr seltenen Werkes

besitzt die Bibliothek des Conservatoire de musique" zu Paris, (cf. Catalog
V. J. B. Weckerlin, Paris 1885, p. 436.)

No. 509. Theorbe
mit gestochenem Zettel : „Aloysivs Marconcini Ferrariensis Fecit

Ferrane[!] / Anno 1778". Das gelbbraun lackierte Korpus ist aus 17 breiten

Spanen von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen

doppelte Ebenholzadern eingefiigt sind, die sich auf der Riickseite des

Halses fortsetzen. Die hiibsch geschnitzte Rosette des Schallochs istbemalt.

Der Bezug ist dreizehnchorig und besteht aus 6 doppelten Griff-

brettsaiten und 7 frei danebenliegenden am Wirbelkasten des Nebenhalses

befestigten ebenfalls doppelten Begleitsaiten in folgender Stimmung:

Unter dem Wirbelkasten des Nebenhalses befindet sich eine eigen-

artige Mechanik, die ahnlich wie bei den Hakenharfen eine Veranderung
der Stimmung ermoglicht; sie besteht aus 7 metallenen Haken, die

durch ebenso viele auf der Riickseite des Halses zwischen den beiden

Wirbelkasten angebrachte Wirbel gegen die Saiten gedriickt werden

konnen, wodurch eine Hoherstimmung um einen ganzen Ton bewirkt wird.

Gesamtlange 1,35 Vl' cm, Korpuslange 55 cm, Breite 37 cm.

Abbildung auf Seite 104, Nachbildung des Zettels auf Seite 257.



T h e o r b e n s p i e 1 e r.

Portrat des Lautenisten Adam Falkenhageii

aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts.

Nach einem Kupferstich (,,ad viv. del. d fcrj von J. W. Stor,

Niirnberg.

Vorlage im Besitz des Museums.
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Theorbe No. 510, Chitarronen No. 511 u. 512 ^^^ 105

No. 510. Theorbe,
italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrluindert. Das Instrument
ist anscheinend aus einer gewohnlichen Laute in kunstloser Weise

spater zu einer Theorbe umgearbeitet; nur das Korpus ist beibehalten,
die Decke und der obere Hals mit den beiden Wirbelkasten sind er-

neuert. Das schwarz lackierte Korpus ist aus 27 schmalen gekehlten

Spanen von Fichtenholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbein-
adern eingefiigt sind. Die drei primitiven kleeblattartig angeordneten
Rosetten sind aus dem Deckenholz geschnitzt.

Der Bezug ist vierzehnchorig und besteht aus 6 doppelten Griff-

brettsaiten und 8 frei danebenliegenden am Wirbelkasten des Nebenhalses

befestigten einzelnen Begleitsaiten; die Stimmung entspricht No. 509
mit hinzugefiigter Contra F-Saite.

Gesamtlange 1,27 '- m, Korpuslange 49 Va cm, Breite 34 cm.

Chitarronen (Arciiiuti).

No. 511. Chitarrone (Arciliuto, romanische Theorbe),
laut geschriebenem Zettel von „Petrus Albertus, 1598" zu Rom erbaut;
auf dem oberen Teil der Decke befindet sich auBerdem eine Brand-
marke mit den Initialen „A P" und einem Doppelkreuz. Das rotbraun
lackierte Korpus ist aus 26 schmalen Spanen von fichtenartigem
Holz zusammengesetzt. In das Schalloch ist eine hiibsch geschnitzte
Rosette eingelassen.

Der Bezug ist vierzehnchorig und besteht aus 6 doppelten Griff-

brettsaiten und 8 frei danebenliegenden, am oberen Wirbelkasten be-

festigten einzelnen Begleitsaiten in folgender Stimmung:

^
:drrdz:d=d-

Id:

:i

__J 1
,

1 J \-^g 0^.^r^
'

ll p P-— -T -^ -^ '

Gesamtlange 1,95' l' m, Korpuslange 69 cm, Breite 40' - cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite :

Beide Wirbelkasten und der obere Teil des Halses sind erneuert.

No. 512. Chitarrone (Arciliuto, romanische Theorbe),
laut gedrucktem Zettel von „Magno dieffopru[char]" zu Venedig erbaut;
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts.

— Das braun lackierte Korpus ist

aus 33 Spanen von Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen doppelte

Einlageadern von Eben- und Ahornholz eingefiigt sind. Am unteren

Telle der Decke befindet sich eine Perlmuttereinlage in Herzform. Die
drei kleeblattartig angeordneten Rosetten der Schallocher sind aus dem
Deckenholz geschnitzt. Das Griffbrett ist in Palisander fourniert.

Der Bezug ist vierzehnchorig und stimmt in Anordnung und

Stimmung mit No. 511 iiberein.

Gesamtlange 1,90 m, Korpuslange 63 cm, Breite 35 cm.

Abbildung auf Seite 108; Nachbildung des (erganzten) Zettels

auf Seite 272.



Chitarrone No. 513, Schwedische Theorbe No. 514

No. 513. Chitarrone (Arciliuto, romanische Theorbe),
mit geschriebenem Zettel: „Michele Attore 1620 Venezia". Das gelb-
braun lackierte Korpus ist aiis 13 Spanen von fichtenahnlichem Holz zu-

sammengesetzt. In das Schalloch ist eine hiibsche Rosette eingelassen.
Das Griffbrett ist auf der Vorderseite von breiten Elfenbeinadern ein-

gefaBt; die Riickseite des Halses ist von eingelegten Ahornadern diirch-

zogen.
Der Bezug ist vierzehnchorig und stimmt mit Ausnahme der nur

einzein vorhandenen
,
Chanterelle"-Saite mit den beiden vorhergehenden

Chitarronen No. 511 und 512 ijberein.

Gesamtlange 1,84 m, Korpuslange 51 cm, Breite 32 '/-• cm.

Abbildung auf Seite 108; Nachbildung des Zettels auf Seite 233.

Verschiedene Sainmlungen von Konipositionen „con 1 'intavolatura del
Cliitarone" des deutschen Theorbisten Johannes H ierony nuis Kapsberger sind

1604— 1633 zii Venedig und Rom erschienen. (Vgl. die Aufzahlung in Fetis' „Bio-

graphie universelle", Tome 4e. Paris 1883, p. 477.) Die Bibliothek des Museums be-

sitzt liiervon ,,Libro primo di Arie Passeggiate" (Rom 1612) und „Libro terzo di

Villanelle" (Rom 1619).

Schwedische und russische Theorben.

Die schwedische Theorbe ist eine der letzten direkten Abarten der

eigentlichen Laute und erhielt sich in ihrem Heimatlande etwa bis zur Mitte

des 19. Jahrhunderts. In der Bauart erinnert das flache Korpus des Instruments

allerdings mehr an die Cither- oder Cistre-Form, doch deuten Spielart und

Besaitung unverkennbar auf das Vorbild der (theorbierten) Laute. Der ge-

brauchlichste Saitenbezug war fiinfzehnchorig mit 8 einzelnen Griffbrett- und

7 ebenfalls einzelnen Begleitsaiten in folgender Stimmung:
#-

:iL=====iEdE:E^ES^3^
-. ^ ^ ^

die Notation erfolgte jedoch im ^ und war eine Oktave hoher als der

wirkliche Klang.
— Als Verfertiger derartiger Instrumente war besonders

Mathias Peter Kraft in Stockholm, der bedeutendste schwedische Meister

seiner Zeit, geschatzt.

No. 514. Schwedische Theorbe
mit gestochenem Zettel: „F6rferdigadt af Johan Jerner Stockholm 1792".

Das rotbraun lackierte Korpus ist aus Ahornholz. Der Boden ist ohne

jede Wolbung; die flachen Zargen sind — charakteristisch fiir die

schwedischen Theorben — aus einem Stiick gearbeitet. Die einfache

Rosette des Schallochs setzt sich aus vier in einander iibergehenden

Ringen zusammen.



Conceit ''Tic '-Jilljonccn (ic iiiiuupie,.
Graiit sur t'n laiiu.au. Ju iPcmi'uaunj^ fiauJi- de 4. ptt^j 1 c poi

et long de $ mci\i ^.pouicu Uauti en au. CcdntUi. du 'J^^
J..f.K f«,««.-.^-,V-^

S;i tahuia COorniniui^u. aba. ptiitj 4 polhtej 10 a Lua pedtj ^.

Chitarrone- (Arciliuto-) und Violinspieler.

Nacli dem Gemiilde
,,
Concert de Musique" von Domenico Zampieri (,Domen ich ino')

(1581-1641)
im „Musee du Louvre" zu Paris.

Kupferstich von Etienne Picart le Romain (1632
—

1721).

Vorlage im Besitz des Museums.
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Kupferstich aus Bo nan n is

„Gabinetto armonico"

(Rom 1722).
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No. 512. No. 513.

Chitarronen (Arciliuti)

von

MagnusTieffenbnuker d. J,,

Venedig ca. 1610.

Text: Seite 105.

Michele Attore,

Venedig 1620.

Text: Seite 106.



Schwedische Theorben No, 514— 516, Russische Theorbe No.517 ^^ 109

Der Bezug ist dreizehnchorig" und besteht aus 8 einzelnen Griff-

brettsaiten und 5 frei danebenliegenden am Wirbelkasten des Nebenhalses

befestigten einzelnen BaBsaiten (ohne Contra-A und -H).
— Das Griffbrett

tragt 9 messingene Biinde; auf die Decke sind auBerdem 8 Halbbiinde
fiir die hoheren Chore aufgesetzt.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 48 cm, Breite 33 Vj cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 250.

No. 515. Schwedische Theorbe
mit gestochenem Zettel: „Pet. Kraft Kongl. Hof Instrum: Makare /

Stockholm No. 593 A: 1796". Das rotbraun lackierte Korpus ist aus
7 breiten Spanen von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt; die

Bauart entspricht dem vorhergehenden Instrument. Die Rosette des
Schallociis zeigt in der Mitte eine sechssaitige Lyra.

Der Bezug ist fiinfzehnchorig und besteht aus 8 einzelnen Griff-

brettsaiten und 7 frei danebenliegenden am Wirbelkasten des Nebenhalses

befestigten BaBsaiten (in der oben angegebenen Stimmung). Die BaBsaiten
lassen sich durch eine an der Riickseite des Halses angebrachte einem

„Capotasto" ahnliche Hebelvorrichtung um einen halben Ton hoher
stimmen. Das Griffbrett tragt 9 metallene Biinde; auf die Decke sind
auBerdem 5 Halbbiinde fiir die hoheren Chore aufgesetzt.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 33 '2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 253.

No. 516. Schwedische Theorbe
mit lithographiertem Zettel: „Lorents Mollenberg. Stockholm. 1814".

Das gelbbraun lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist ebenfalls

aus 7 breiten Spanen von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt; im

iibrigen wie No. 514 und 515. Das Schalloch wird von einer Einlage
aus Ahorn- und Ebenholz umsaumt.

Der Bezug ist funfzehnchorig und entspricht in Anordnung und

Stimmung genau der vorhergehenden Theorbe. AuBer einer mit No. 515
iibereinstimmenden Hebelvorrichtung zur H5herstimmung der BaB-
saiten um einen Halbton ist noch ein „Capotasto" vorhanden, mittels

dessen eine weitere Erhohung der Saiten um zwei Halbtone bewirkt

werden kann; auch fiir die Griffbrettsaiten ist ein „Capotasto" zur Hoher-

stimmung um drei Halbtone angebracht.

Gesamtlange 1,07 m, Korpuslange 51 cm, Breite 35 '2 cm.

Abbildung auf Seite 111, Nachbildung des Zettels auf Seite 261,

Laut einem geschriebenen Zettel unterhalb des Anhangesteges: ,,Tillhdrt \ Sauphia
.U/'crtiiNi" gehorte die Theorbe ehemals der Konigin Sophia Albertina von

Schweden, der Gemahlin Konig Oskar IL

No. 517. Russische Theorbe („Torbana")
aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das rotlichbraun lackierte

Korpus des hiibschen Instruments ist aus 11 breiten Spanen von Ahorn-
holz zusammengesetzt. Den Deckenrand, den Anhangesteg und das

Schalloch umsaumen in dunkles Holz eingelegte hiibsche Perlmutter-

und Elfenbeinverzierungen.



Russische Theorbe No. 517

Der Bezug besteht aus 5 doppelten und 2 einzelnen Griffbrett-

saiten und 4 frei danebenliegenden am Wirbelkasten des Nebenhalses be-

festigten Bafisaiten. Ueber die rechte Seite der Decke sind auBerdem
12 weitere Melodiesaiten („Pristunki") gespannt und an Wirbeln, die

an der oberen Seite des Korpus eingelassen sind, befestigt.

Gesamtlange 1,19 '/j m, Korpuslange 52'/j cm, Breite 35 '/2 cm.

Abbildung auf Seite 111.

Ueber die der „schwedischen Theorbe" verwandte Torbana berichtet

der Katalog des Briisseler Museums (vol. I, p. 351) nach Angaben von Michel

Petoukhow-St. Petersburg: „Die wahrend des 18. Jahrhunderts in der Ukraine

und in Polen sehr verbreitete Torbana scheint eine Abart der Theorbe und

ihr russischer Name auch eine Umbildung der franzosischen Bezeichnung zu

sein. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie in den Gouvernements des

inneren RuBlands zu einem sehr popularen Instrument geworden, verschwand

aber fast voilig um 1825.

Die Stimmung der Torbana lautet:

Prisiuitki : ^ ^:t:f:t:^£^^ •- -r- *— <— H— H— '— -t^^—pz=p=t:=t:=t:=P=t=P—:^^_-^ *=P=p=P

Alle diese Saiten sind aus Darm; die in Oktaven gestimmten Doppelsaiten

des ersten Wirbelkastens sind iibersponnen."

') Die beiden hochsten „Pristunki" (g^ u. a') sind bei der Torbana No. 517

fortgelassen.

--oiStQJcis--
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No. 516.

Schwedische Theorbe

von

Lorenz Mollenberg, Stockholm 1814.

Text: Seite 109.

No. 517.

Russische Theorbe

(,,Torbana")

aus der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts.

Text: Seite 109.
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No. 519. Pandurlna,
wahrscheinlich von

Ma.tteo Sellas, Venedig ca. 1635.

Text: Seite 118.

No. 520. Pandurina
von Stefano Franco,

Florenz 1692.

Text: Seite 118.

No. 524. Mandora,
ital. (Vinaccia?-) Arbeit

aus dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 120.

M^
No. 521. Pandurina,

ital. Arbeit ca. 1690.

Text: Seite 119.

No. 522. Pandurina

von Giovanni Smorsone, Rom 1722.

Text: Seite 119.



Lautenartige Instrumente.

Zu den lautenartigen Instrumenten im engeren Sinne — d. h. un-

mittelbaren Abkommlingen der Laute — zahlen: Quinterne, Mandora und

Mandiirchen (Pandurina) und Angelique (Angelica). Die aus der Laute

und der Mandora hervorgegangene Mandola entwickelte sich im 17. Jahr-

hundert zu einer besonderen Familie, der als Diskantinstrument die Mandoline

und als BaBinstrument der Mandolone (groBe Mandola) angehoren (vgl. die

Abteilung: „Mandolen", Seite 211 f. des Katalogs).

Die Quinterne ist eine bereits im 14. Jahrhundert nachweisbare fiinf-

chorige kleine (Diskant-) Laute, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts auBer

Gebrauch gekommen zu sein scheint. Die Bezeichnung „Quinterne" ging

dann auf die spanisch-italienischeGuitarre uber(im mittelalterlichen Franzosisch

auch „Guisterne", spater „Guiterne", „Quiterne" genannt); jedoch sind beide

Instrumentenarten durchaus verschieden und daher wohl von einander zu

unterscheiden. (Vgl. hieriiber Naheres Seite 135 u. 136: „Ueber die Instrumenten-

bezeichnung Quinterne")

Auch die Mandora und ihr Vorlaufer, das Mandurchen oder

Mandorchen, sind nichts anderes als iiber eine niedrige Entwicklungsstufe

nicht hinausgekommene kleine Lauten, die zeitlich die Quinterne abgelost zu

haben scheinen. Das Mandurchen war die kleinste gebrauchliche Lautenart;

seine Lange betrug nur 40—45 cm.') Das XXVIl. Capitel von Praetorius'

„Organographia" enthalt folgende Beschreibung dieses Instruments:
,, ..ixnrt*

von ctlid->cn ^vxnburid>en / von ctIid>cnllTv;nt>ocr / c^er inv;nt>urinid>c . . .

cicncnnct: Dft iiMc gar cin ncin ^vuitlctninit4-.@attcnalfocicftijnptctSgt>: <i:t=

lid>c au(b intt fiinff ©aitcn o^cr iborcn bc,;ocictt / fo pittcr cincm MTvantcl

fiiciUd) / vnt> in Sv^ndvcidy fchr cicbraud>lid> fcyn fol . . .''
— Dieses in Frank-

reich gebrauchliche „klein Lautlein" wurde ohnedie Diminutivform „Mandore"
genannt und war nach Mersenne (I.e., p. 93) mit 4—6 Saiten in folgender

(wohl eine Oktave tiefer zu lesenden) Stimmung bezogen:

^^-i=-=^zp
=eE

') Ein Exemplar des jetzt sehr seltenen Instruments besitzt das ,,Musikhistorisk

Museum" zu Kopenhagen (No. 300; im Katalog (S. 52) als „Lille Diskant-Lut" be-

zeichnet).
—

Vgl. auch No. 518 des vorliegenden Katalogs. (Nachbildung nach

Praetorius.)

II 8
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Die italienische Bezeichnung des Mandiirchen ist Pandurina. Die Pandurina

ist von etwas groBerer Mensur als ihre deutsche und franzosische Schwester
— ihre Lange betragt etwa 55 cm — und hat meist doppelchorigen Saiten-

bezug. Die Stimmung der fiinfchorigen Pandurina lautet (nach Praetorius):

Oder

Bei den 6chorigen Instrumenten tritt noch ein hoherer Chor hinzu, der in

g' (bezw. f-) gestimmt wurde. — Ueber die Spielart der Mandora besagt J.G.

Walthers Lexikon v. J. 1732 (S. 381) nach dem „Dictionaire" von Furetiere:

„^ie Chanterelle ot>cr bod^ftc untcr nurgc^ad•)tcn 4- ©aitcn iinWc mit ^cm
^ctcic ,Vincicr 5>cr rcd>tcit »^v;n^, ix-ioran dn ^'TC^cr=Kicl cicinad>t gciiu'fcn, ^ic

brcv ubrtgcn abcr iinuTU init t»cin iDaunicn, unt> ^xwv cine \u\&> ^cr an^a•n,

gcriibrt, un^ auf jcncr ^ic l^clo^ic cicfnbrt ivorbcn. UXan bv;bc \cno uc&>

^crc^Icid>cn; abcr <xu&> bcrcn vow 6 un^ r.tcbr Bv%jtcn, uui ^ic fLMitc ^efto

bclTcr ;ii imitircn, un'!> itcititc (ic t>c6ii^cgcn Maiidores hitJices."

Diese groHere lautenartige Mandora kam im Laufe des 17. Jahrhunderls

in Gebrauch und unterschied sich von der gewohnlichen („Recht Chorist-

oder Alt"-) Laute eigenthch nur durch ihre geringere Saitenzahl. Anfanglich

wie diese mit fiinf Doppelchoren in der Stimmung

-C^f q i

—#^===#—'—
p
—

i 1

—
1

bezogen, erhielt sie im Laufe der Zeit einen in D oder F gestimmten weiteren

(sechsten) Chor und eine in f gestimmte „Chanterelie"-Saite. Die in Frank-

reich und Italien benutzte Stimmung, die sich spater auch in Deutschland

einbijrgerte, war einen ganzen Ton hoher notiert:

entsprach also der damaligen fiinfchorigen Guitarre. — Ueber die gegen

Ende des 18. Jahrhunderts noch gebrauchliche Mandora berichtet Joh. Georg

Albrechtsberger in seiner „Anweisung zur Composition" (Leipzig, 1790,

S. 418):

„iDic lUanboi\%, cine FIcinc (?>aitunci bcr ^autc, lri^^ cbcn '\o gcfpiclt,

abcr vxnttcre c^cftimnu. iDicfc bat nur ad>t (Tborc ron Bd>at^varnt|"aitcn. N B.

cin dbor ftnb ;iiH^y ©aitcn im *4:inFlangc o^cr '\\\ t>cr (i>ctar»c cicfttntmt, t>cr

l)6d)ftc ibor abcr bat ltM'c^crl^n nur cine Baitc, xtH'ld")c bier E beifjt. Dl>rc

Btimniung x^x, ^cn obcrften t>rey ©aiten genuit5, allcjcit E moll///
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Die genaue Stimmung dieser achtchorigen Mandora ist auf S. 432 des-

cendermselben Werkes folgendermaHen angegeben:

(Eine Octave tiefer zu lesen
!)

und zwar wurden die vier tiefen BaBchore „auch allezeit tonartmaRig", d. h.

nach Tonart und Ausweichungen des betreffenden Stiickes, gestimmt.

Einen in historischer Hinsicht interessanten Beitrag zur Geschichte der

Mandora enthalt auBerdem die Vorrede zu der „GroBen Senate fiir die

Guitare allein" von Simon Molitor (7tes Werk, Wien 1806'), in der es heiBt:

,,Gebraiich der Mandora in Italien.

Spater erfunden, jedoch noch gleichzeitig mit der Laute, war die Mandora, ein

in Ban und Ton der Laute, in der Stiinmuno aber mehr unserer lieutigen Guitare

ahnliches Instrument ini Qebrauche. (Die Mandora hatte elieinals 15 Saiten oder acht

Chore. Ihre Stimmung stimmt ganz mit jener unserer sechssaitigen Guitare iiberein,

nur liat sie noch ein tiefes D und C. Heir Albrechtsberger im angefiihrten Werke

S. 432 sagt, dalj die vier BaBsaiten C D E und A allzeit tonartmiiBig gestimmt, und

nur die vier vorderen d g h e gegriffen wurden. Ich bezweifle nicht, daB Herr Albrechts-

berger sich deshalb wohl informirt haben werde. Allein ich muB hier bemerken,

daB Herr Magistratsrath Jos. von Fanner in Wien (der einzige Mandorist, den ich hier

kenne, dessen vortreffliches Spiel aber auch von diesem sehr schatzbaren Instrumente

den vollkommenen Begriff gibt) das tiefe A und E allerdings iibergreift ;
wenn er

gleich das letztere bisweilen nach der Tonart mit sehr gutem Effekt verstimmt.

Uebrigens hat besagter Herr v. Fanner die doppelte Besaitung wegen ihrer Unbequem-
lichkeit schon vor langerer Zeit abgeschafft, kiirzlich aber sein Instrument noch mit

einer neunten Saite im BaB vermehrt.) Dieses ist zwar auBer Italien wenig allgemein

geworden; dennoch hatte es zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Wien ebenfalls

seine Periode, und machte damals ungefahr das neniHche Gliick, wie itzt in der

neuesten Zeit die Guitare; auch that die Mandora schon damals wegen ihrer Ein-

fachheit der in ihrer Beliandhmg kiinstlerischen Laute nierklichen Eintrag.

Diese beiden Instrumente, neniHch die Laute und Mandora, sind wirklich so

brauchbar, und so angenehm, daB sie in allem Anbetracht kaum noch etwas zu

wiinschen iibrig lassen. Und doch hat der Gebrauch derselben seit der zweyten

Halfte des vorigen Jahrhunderts so sehr abgenommen, daB man sie bei uns fast nur

nocli der Gestalt und dem Namen nach kennt."

Diese mit Darmsaiten bezogene Mandora erhielt sich in Italien und

zwar besonders in Mailand bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts,

ist heute aber iangst auBer Gebrauch gekommen. Ihre Stelie nimmt jetzt die

mit Metallsaiten bespannte und mit einem Plektrum angespielte neapolitanische

) ,,Mit einer Vorrede des Verfassers, cnthaltend eine historische Darstellung /

der Hauptperiode der Cyther und ihrer AbstammHnge von den altesten /
bis auf unsere

Zeiten, nebst Gedanken iiber die Guitare und deren Behandlung."
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Mandola (Alt-Mandoline) ein, die ihr iibrigens bereits im 18. Jahrhundert den

Rang streitig machte und auf die auch der Name „Mandora" iiberging. Ueber-

haupt besteht zwischen Pandurina und Mandora einerseits und (Mailander)

Mandoline und Mandola andererseits ein enges Verwandtschaftsverhaltnis.

(Vgl. hieriiber auch S. 211 des Katalogs.)
— In seinem ausgezeichneten Werke

,,900
— 1900. Tausendjahre Entwicklungs-Geschichte der musikalischen Zeichen-

schrift" (Berlin 1901), dessen druckfertiges Manuskript sich jetzt in der Kgl.

Bibliothek zu Berlin befindet, teilt Wilhelm Tappert verschiedene Stiicke

fiir Mandora in Tabulatur und Uebertragung mit, die einigen dem 18. Jahr-

hundert angehorenden handschriftlichen Tabulaturbiichern aus der Kgl. Biblio-

thek zu Berlin (Sammlung Tappert) und den Stadtbibliotheken zu Hamburg
und Leipzig entnommen sind.')

—
Angel i que oder Angelica wurde eine groBe theorbierte Laute ge-

nannt, deren durchweg aus Einzelsaiten bestehender Bezug zur Erieichterung

der Spielart nach der diatonischen C-dur-Tonleiter angeordnet war. Vgl.

Walt hers „Musicalisches LEXICON" (Leipzig 1732, S. 36):

,,Angelique, ein 4fncilanbifd>c6 t>cr ^autc in cttvae glctd>cnttc6 3nftru=

inent, mit ctnfad>cn 5Dvarm=Battcn bc;ogcn, ltnr^, iv>ic ein Clainci, Conircifc

gcftiminct, nn'!> foil lctd>tcr ale t»ic ^autc .;u fpiclcn fcyn." Aehnlich heiBt es

in Matthesons „Neu-Er6ffneten Orchestre" (Hamburg 1713, S. 277): „2^ict»er

^<xmcn in ctwvie glcid>cnt>c Angelique foil Ictd>tcr .;u fpiclcn fcyn / unt> I>at

inchr bIoj«c (tbor ot>cr ©aytcn / it>eld>c titan niir ^o fein nad> t>cr (i'^rbniing
/

ol>nc t>afj fid> t>ic lincfc ^a1t^ font>crIid> bcmubcn t>v%rff / anfd>Iagen Van . . ."

Der Bezug der Angelique bestand aus 17 einzelnen Darmsaiten, von

denen die 8 tiefsten als Begleitsaiten freiliegend neben dem Griffbrett ange-

ordnet und in einem besonderen Kragen oder Wirbelkasten des entsprechend

verlangerten Halses befestigt waren:

:i
i:t

. ^ -^ 7-

|^=P=P=t
"

j..^

• Griffbrettsaiten.

Begleitsaiten.

Das cinzige Druckwerk, in dem sich Stiicke fiir die Angelique finden, ist die

„MusicalischeGemueths-Ergoetzung" von Jacob Kremberg (Dresden, 1689);

den hierin enthaltenen vierzig Gesangen ist u. a. auch eine fiir die Angelique

bestimmte in Tabulatur geschriebene Begleitungbeigefiigt.")
— Eine reichhaltige

') Proben hieraus enthalt desselben Verfassers gedrucktes Werk ,,Sang und Klang
aus alter Zeit" (Berlin 1906, S. 110, 113, 124).

-')
Der Titel des Werkes lautet : „11T u ficali fcbc / (Semuctb?= •KfCtocQunct /

ot>ei*/2li*icn,/'?»amt bci'cn untcflcptcn bod'it'cutfcbcn CBc^id>tcn ... uicld'>c alfo cinrtci-icbtct,

^a]^ ftc / cntllH'^cl• / mit cincf "^ttmmc allcin ui Unpen bcncbcnil ^cnt (Bcncral Ba^ / o6cf

abcc / 3uctlcid'» uni> bcfc'n^cl•^ aui ^cr / (iautbc, 2(n ttcl tqiic, Viola t>i CF>aniba, / un^
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Sammliing von Stiicken fiir die Angelique besitzt die GroHherzogl. Bibliothek

zu Schwerin in dem aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammenden Tabulatur-

buch der Bernardina Charlotta Trezier geb. Blanckenfordt.') Einige

weitere Stiicke fiir Angelique sind in einem derselben Zeit angehorenden
LautentabulatLirbuch enthalten, das die Bibliothek des Benediktinerstifts Raigern

in Mahren aufbewahrt
)
— Erhalten hat sich anscheinend nur ein einziges

Exemplar einer „Angelique", das aus der ehemaligen Sammlung des Grafen

Correr in Venedig stammt und sich jetzt im Museum des Briisseler Con-

servatoire befindet (No. 1578; 3^ vol. du Catalogue p. 150).

Aehnlich der Angelique wird ein iautenartiges Instrument A poll on gewesen

sein, von dem Walthers Lexikon (S. 41) folgendes berichtet: ,,. . ein muficalisches vcn

Mr. Prompt, cinem ^fvant^ofcn, cffunbcnc#3ntlnimcMt, fo ;want;irt cinfadM- '^aitcn, un^

rid ttcmcinfdtafftlidH'!^ mit 6cc Theorbe bat; abcr uiuHTglcicl^lid) bcffcv aflficircn, and)

bcqucntcr 3U (limntcn fevn foil. f. ^cn Moturc Galaut, im lUonat Januar. bes J$78t^"3abi*c5,

/. So."

Cbitarra, / fonncn gcfpiclct uicrbcn./llllc nad> bci* ncue(lcn 3talicnifd-> unb^'rant^oi'tfd^cn

nianicr. / JDvcst-cn. / 3n Vcflertunct be? 'Jlutboris .... loS;?". - Die Uebertragung fiir

die Angelique ist fiir ein 16saitiges Instrument (im Umfang von D— e') geschrieben.
Das zur Geschichte und Tabulatur der Zupfinstrumente des 17. Jahrhunderts wertvolle

Kremberg'sche Werk ist auch in den Abteilungen „Guitarren" und „Citherartige Instru-

mente" (Seite 130 u. 202) des vorliegenden Katalogs erwahnt. Vgl. hierzu ferner die

Nachbildung des Titelkupfers (S. 200), dessen Instrumentenembleme vermutHch die

einzige authentische Abbildung einer Angelique enthalten.

') Vgl. O. Kade, ,,Die Musikalien-Sammlung des . . Mecklenburg-Schweriner
Fiirstenhauses" (II. Band, Schwerin 1893, S. 265).

-) Vgl. Fachkatalog der Wiener Musikausstellung 1892, S. 160 No. 109. - Proben

und Uebertragungen aus diesem und dem Schweriner Manuskript sowie der Krem-

berg'schen ,,Gemiiths-Ergoetzung" enthjilt die bereits erwahnte Sammlung ,,Sang und

Klang aus alter Zeit" von W. Tappert (S. 97—103).

--'iXi^Kr-



Mandiirchen No. 518, Pandurinen No. 519 u. 520

No. 518. Mandiirchen,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XVI, No. 5). Das dunkel-

braun lackierte Korpus des zierlichen Instruments ist aus 12 schmalen

Spanen von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen
Ahorn- und Ebenholzadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine

ausgesagte Rosette eingelassen. Das Kopfstiick lauft in eine schnecken-

artige Windung aus.

Der Bezug besteht aus 4 einzelnen Saiten in der Stimmung:

-*

Das Griffbrett tragt lose Darmbunde.

Gesamtlange 44' _ cm, Korpuslange 21' A.- cm, Breite 12' '2 cm.

Abbildung auf Seite 121.

Pandurinen.

No. 519. Pandurina
ohne Zettel des Erbauers, aber wahrscheinlich eine Arbeit von Matteo
Sell as in Venedig aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts. (1635.)
Das hiibsche, reich verzierte Instrument ist mit Ausnahme der Decke ganz
aus Jacarandaholz verfertigt. Das braun lackierte Korpus ist aus
1 1 Spanen zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt

sind, die sich auf der Riickseite des Halses fortsetzen; auch die Riick-

seite des Kragens zeigt Elfenbeinverzierung. Auf dem unteren und
oberen Teil der Decke sind zwei Herzen aus Jacarandaholz eingelegt;
der Anhangesteg ist mit einer gravierten Elfenbeinplatte belegt. Die
zierliche Rosette des Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt.

Der Bezug ist fiinfchorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet
in folgender Stimmung:

i^^*=i^|Eiii^i£
""^^

iisig=|3^1?i^
Das Griffbrett tragi 10 eifenbeinerne Biinde; auch die Wirbel sind aus

Eifenbein.

Gesamtlange 56'/.' cm, Korpuslange 28 cm, Breite 15 cm.

Abbildung auf Seite 112.fc)

No. 520. Pandurina
mit geschriebenem Zettel: „Stefano Franco Firenze 1692"; am unteren

Teil des Korpus ist auBerdem ein Wappen mit den Initialen „S F" als

Brandmarke angebracht. Das hellbraun lackierte Korpus des hijbschen

Instruments ist aus 13 Spanen von Zypressenholz zusammengesetzt.
Die primitive Rosette des Schallochs ist aus dem Deckenholz geschnitzt.
Die schildartige Schnecke zeigt eine Einlage von Eifenbein und

Jacarandaholz.
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Der Beziig ist vierchorig und besteht aus drei doppelten und
einer einzelnen („Chanterelle"-) Saite in folgender Stimmung:

1=1:
i^:

Das Griffbrett tragt 7 elfenbeinerne Biinde.

Gesamtlange 50' l- cm, Korpuslange 26 cm, Breite 13' a cm.

Abbildung auf Seite 112, Nachbildung des Zettels auf Seite 244.

No. 521. Pandurina,
ebenfalls italienische Arbeit aus dem Ende des 17. Jalirhunderts. Das

Korpus des hiibschen Instruments ist aus 13 Elfenbein- und 2 Schild-

pattspanen zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt
sind, die sich auf der Riickseite des Halses fortsetzen. Griffbrett und
Wirbelkasten sind aus Ebenholz und ebenso wie der Deckenrand von
Eifenbeinadern eingefaBt. Auf dem oberen und unteren Teil der
Decke sind gravierte Perlmutterverzierungen in Form von Masken auf-

gelegt. Der Anhangesteg ist aus Elfenbein. Die Rosette des Schall-

lochs wird von einer in rotbraunen Kitt eingelassenen Perlmutterver-

zierung umsaumt. Das Griffbrett ist mit einer gravierten Elfenbeinplatte
verziert, die eine friichtetragende Herme zeigt. Die Wirbel sind aus
Elfenbein. Der Kragen lauft in ein graviertes Elfenbeinplattchen mit
einem eingelegten hiibschen Perlmutterrelief aus.

Der Bezug ist fiinfchorig und stimmt mit No. 519 iiberein.

Gesamtlange 51 cm, Korpuslange 25 cm, Breite 13 '/2 cm.

Abbildung auf Seite 112.

No. 522. Pandurina
mit geschriebenem Zettei: „Giouanni Smorsone In Roma. 1722" Das
hiibsche Instrument ist mit Ausnahme der Decke ganz aus Jacaranda-
holz verfertigt und mit Elfenbein verziert. Das Korpus ist aus 13 Spanen
zusammengesetzt, zwischen denen Eifenbeinadern eingefiigt sind, die

sich auf der Riickseite des Halses fortsetzen. Der Anhangesteg ist mit

Ebenholz und Elfenbein eingelegt. Die Rosette des Schallochs ist aus

dem Deckenholz geschnitzt. Das Griffbrett, das 12 Biinde von Elfen-

bein tragt, ist mit einem hiibsch eingelegten Elfenbeinornament verziert;

die Riickseite des Kragens weist ebenfalls Elfenbeineinlagen auf.

Der Bezug ist sechschorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet.
Die Stimmung entspricht No. 519 mit hinzugefugten „Chanterelle"-
Saiten g- oder f-.

Gesamtlange 56 cm, Korpuslange 26 cm, Breite 14 cm.

Abbildung auf Seite 112, Nachbildung des Zettels auf Seite 268.

No. 523. Pandurina,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das rotlichbraun lackierte

Korpus des ziemlich einfach gearbeiteten Instruments ist aus 13 Spanen
von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Eifen-

beinadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine ausgesagte Rosette

eingelassen.
Der Bezug stimmt mit No. 522 iiberein. Das Griffbrett tragt

7 elfenbeinerne Biinde; auBerdem sind auf die Decke 5 weitere Biinde

aus Ebenholz fiir die hoheren Saiten (sog. „Halbbiinde") aufgesetzt.

Gesamtlange 58 cm, Korpuslange 26' ; cm, Breite 15 '/-j cm.
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Mandoren

(„Mandores luthees").

No. 524. Mandora,
italienische an die Art der Vinaccia in Neapel erinnernde Arbeit aus

dem 18. Jahrhundert. Das rotlichbraun lackierte Korpus ist aus 19 Spanen
von Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern ein-

gefiigt sind. Der Deckenrand wird von einer Elfenbeinader umsaumt.
Die hiibsch geschnitzte Rosette des Schallochs ist mit einer Schildpatt-
und Perlmuttereinfassung umgeben. Griffbrett und Kragen sind in

ahnlicher Weise mit gravierten Perlmuttereinlagen geschmiickt; der

Kragen lauft in ein mit Elfenbein und Perlmutter verziertes viereckiges
Plattchen aus.

Der Bezug ist siebenchorig und besteht aus sechs doppelten und
einer einzelnen („Chanterelle-") Saite in folgender Stimmung:

•#-

3A
d=d=:d=:dzzi5=a=t:=p:

:^=:1--iSizz:r=-=t=t::t=t:

Das Griffbrett tragt 8 feste Biinde aus Elfenbein
;
auf die Decke sind

auBerdem 7 Biinde aus Ebenholz fijr die hoheren Saiten (sog. „Halb-

biinde") aufgesetzt.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 50 V.' cm, Breite 327? cm.

Abbildung auf Seite 112.

No. 525. Mandora,
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Korpus ist

aus 25 schmalen Spanen von Ebenholz zusammengesetzt, zwischen denen

Elfenbeinadern eingefiigt sind, die sich auf der Ruckseite des Halses

fortsetzen. In das von einer Perlmutterverzierung eingefaBte Schalloch

ist eine sternformige Rosette aus Elfenbein eingelassen. Das Griffbrett

und das guitarrenartige Wirbelbrett sind ebenfalls mit gravierten Perl-

muttereinlagen verziert.

Der Bezug ist fiinfchorig; alle Saiten sind paarweise angeordnet
in folgender (Guitarren-) Stimmung: _

:^=zM^i!=rpiz:t:=Ez=E=-

Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 87 cm, Korpuslange 43 '2 cm, Breite 30 cm.

No. 626. Mandora
mitgedrucktem Zettel: „GIUSEPPE PRESBLER/ln Milaiio/nellaContrada
della Dogana all' iiisegna del Sole 1796". Das hellbraun lackierte

Korpus ist aus 17 Spanen von zedernarh'gem Holz zusammengesetzt,
zwischen denen dunkle Holzadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist

eine hiibsche Rosette eingelassen.
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No. 518.

Mandiirchen.

In der Werkstatt

des Museums

angefertigte Nachbildung.

Text: Seite 118.

(Im Verhaltnis zu No. 527

in etwas vergroBertem

MaBstabe.)

No. 527. Angelique

(Angelica).

In der Werkstatt des Museums

angefertigte Nachbildung.

Text: Seite 123.
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Mandora No. 526, Angelique No. 527, Colachons ^^ 123

Der Bezug ist siebenchorig und entspricht mit Ausnahme des

ebenfalls doppelten hochsten Chors der Mandora No. 524.

Gesamtlange 93' i; cm, Korpuslange 48 cm, Breite 31' 2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 262.

NB. Auch die kleinen Lauten No. 501, 504 u. 505 konnen als Mandoren
(..Maiiifon-s hitiucs") bezeichiiet werden, da — wie erwahnt — die Mandora des

18. Jahrhunderts sich von dor gewohnlichen (11
—

14ch6rigen) Laute nur durch die

geringere Anzahl ihrer Saiten und etwas andere Stimmung unterschied.

No. 527. Angelique (Angelica),
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung des Originalinstruments im Museum des „Royal Conservatoire

de Musique" zu Briissel (No. 1578; cf. vol. 3^ du Catalogue, p. 150).

Das rotlichbraun lackierte lautenartige Korpus ist aus 29 schmalen

Spanen von Eschenholz zusammengesetzt. In das Schalloch ist eine

hiibsche Rosette aus Pergament eingelassen.
Der Bezug besteht aus 17 einzelnen Darmsaiten in der auf

S. 116 angegebenen Anordnung und Stimmung. Das Griffbrett tragt

lose Darmbiinde.

Gesamtlange 1,29' 2 m, Korpuslange 36 cm, Breite 24 'A; cm.

Abbildung auf Seite 121.

Colachons (Colascioni).

Der Colachon oder Calichon (itai.: „Colascione", auch „Calascione";

franz.: „Colachon") ist ein lautenartiges Instrument, das ahnlich dem Chitarrone

ein Lautenkorpus mit einem giraffenartig langen Hals, aber nur eine geringe

Anzahl — zwei bis drei, spater auch fiinf oder sechs — meist einzelner

Saiten aus Metalldraht besitzt, die mit oder ohne Plektrum angerissen wurden;

doch war auch ein Darmsaitenbezug iiblich. Die Stimmung der Saiten erfolgte

im 17. Jahrhundert nach Mersennes „Harmonie Universelle" (Paris 1636)

in den Quartintervallen:
9t:

bei zweisaitigen Instrumenten fiel die tiefste E-Saite fort. Zu Anfang des

18. Jahrhunderts hatte der Colachon in Deutschland nach Matthesons „Neu-

Eroffnetem Orchestre" (Hamburg 1713, S. 279) einen Bezug von sechs einzelnen

Saiten in folgender Stimmung:
—I

Diese Besaitung, die auch bei der 6-ch6rigen Mandora gebrauchlich

war (vgl. S. 114), entsprach mit Ausnahme der mittelsten Saite (f statt e)



Colachon No. 528

der Tenor-Viola da Gamba. Das Griffbrett war entsprechend seiner Lange

in 16 bis 24 lose Halbtonbiinde eingeteilt, die auf jeder Saite das Greifen

einer chromatischen Tonleiter von !'/•->
—2 Oktaven Umfang ermoglichten.

Der Colachon ist zweifellos von sehr hohern Alter. Seine Urform ist

anscheinend in deni tiirkischen „Tanboiir kebyr" (Tanbnra) zu suchen, der

ebenfalls einen lautenartigen Schallkorper und einen auffallend langen Hals

besitzt. In dem „Gabinetto Armonico" von Filippo Bonanni (Rom 1722),

welchem Werk die Abbildung auf Seite 122 des Katalogs entnommen ist, wird

der Colascione als ein besonders von den tiirkischen Frauen benutztes Instru-

ment beschrieben. Vom Orient gelangte es nach Unteritalien und wurde

namentlich als Volksinstrument in Neapel gepflegt; hier war der Colascione

auch in kleinerer Form und in einer eine Oktave hoheren Stimmung unter

dem Namen „Mezzo Colascione" oder „Colasciontino" im Gebrauch. — Eine

ausfiihrliche Beschreibung des Instruments bietet Mersennes „Harmonie Uni-

verselle" („Liure Second des Instrumens", p. 99). In Deutschland scheint der

Colachon oder Calichon erst im Laufe des 17.Jahrhunderts bekannt geworden

zu sein, da er von Praetorius noch nicht erwahnt wird. Spater wurde er

hier .sogar, wie es Matthesons „Neu-Eroffnetes Orchestre" (s. ob.) beweist,

als GeneralbaBinstrument in der Kammermusik verwendet.

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts wird von einigen Virtuosen

berichtet, die als Colachonspieler auftraten: zwei Briider (Domenico und .. ?)

Cola (Colas) aus Brescia, die 1766 eine Kunstreise durch Deutschland unter-

nahmen, und zwei andere Briider (Giacomo und ?) Merchi aus Neapel,

die 1753 als Guitarre- und Colascione-Virtuosen nach Paris gekommen waren.

In Tapperts „Sang und Klang aus alter Zeit" (Berlin 100b) ist S. 118 ein

Menuett fiir das sechssaitige Calichon aus einer vom Prinzen Anton von Sachsen

komponierten Sonatine CSomthia per il Callu-hona") in franzosischer Tabulatur und

nioderner Uebertragung abgedruckt und ein Zitat aus dem „Narrennest" (nicht ,,Narren-

mess", wie Tappert schreibt!) von Abraham a Santa Clara (geb. 1644, gest. 1709)

mitgeteilt: „<pjii an^cl•cl• abcr fpicit Itbcofb lln^ (Balifcban" (Colachon).

No. 528. Colascione (Colachon),
italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Das rotbraun

lackierte Korpus ist aus 25 schmalen Spiinen zusammengesetzt, zwischen

denen Ebenholzadern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine hiibsche

Rosette aus Perganient eingelassen. Das Kopfstiick des Wirbelkastens

ist mit einer Perlmutterbhmie verziert.

Der Bezug besteht aus 3 einzelnen Metallsaiten in folgender

Stimmung:

d:

Gesamtlange 1,59 m, Korpuslange 42 cm, Breite 30 cm.

Abbildung auf Seite 122.
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No. 529. Colachon (Colascione),
ansclieinend deiitsche Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jalirhiinderts.
Das Korpus ist aus 9 abwechselnd angeordneten, hell und dunkel

lackiertenSpanen von schlichtem und geflamniteni Ahornholz zusammen-

gesetzt. Der Hals, der eine Lange von 1 '/4 m hat, ist auf beiden Seiten

mit Ahorn- und Ebenholzstreifen eingelegt. In das Schalioch der aus
Weidenholz verfertigten Decke ist eine primitiv geschnitzte Rosette ein-

gelassen. Die zehn Wirbel sind aus Bein. Der Wirbelkasten lauft in

eine Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Metallsaiten, die wahrscheinlich

folgendermaBen geslimmt wurden:

-0— 0-

-J #^=^# '

Gesamtlange 1,98 m, Korpuslange 53 '/2 cm, Breite 30 Vs cm.

Abbildung auf Seite 122.

No. 530. Colascione,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das primitive Instrument
ist anscheinend aus einer AH-Laute zu einem Colascione umgearbeitet
worden. Das rotbraun lackierte Korpus ist aus 1 1 Spanen von Ahorn-
holz zusammengesetzt. In das Schalioch ist eine mit Similisteinen be-

setzte einfache Rosette eingelassen. Der Wirbelkasten lauft in eine

Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Metallsaiten in folgender

Stimmung:

FBf—





Guitarre-Spielerin.



Nach einem Gemalde von Augustin Quesne!

(franzos. Meister des 17. Jahrhunderts)

in der Landesgemaldegalerie zu Budapest.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlags Ad. Braiin & Cie. in Dornach reprodiiziert.



GUITARREN.

Ebenso wie Harfe und Laute cntstammt die Guitarre, die ihren Namen
der griechischen Kithara {y.tOdod) verdankt, dem Morgenland; ihre Urahnen

und Vorlaufer sind ebenfalls be! den Aegyptern, den Persern und Arabern

zu suchen, und auf demselben Wege wie die ihr verwandte Laute gelangte

sie durch das Eindringen der Araber in die Pyrenaenhalbinsel im 8. und

9. Jahrhundert nach Europa. Aber im Gegensatz zur Laute, die bereits im

14. Jahrhundert iiber alle KuUurlander Europas verbreitet war, bheb die

Guitarre viel langer auf Spanien beschrankt und gait auch noch spater als

ein typisch spanisches Nationalinstrument („Chitarra spagnuola"). Gegeniiber

der„Vihueia" genannten aristokratischeren Laute nahm sie in ihrer neuen Heimat

anfangs die untergeordnete SteUung eines Volksinstruments ein; jedoch scheint

sie hier schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Laute aus ihrer bevorzugten

Stellung ziemHch verdrangt zu haben. — Von der Laute unterschied sich

die alte Guitarre durch die meist flache oder nur wenig gewolbte Bauart des

Bodens, die hohen Zargen und die violenartigen Einbiegungen ihres Korpus:

Eigenheiten, die sich das Instrument bis heute bewahrt hat.

Der ursprijnghche Bezug der persischen und arabischen Guitarre („Sitar")

bestand nur aus drei Saiten; doch wurde in Spanien schon friih ein vierter

Chor hinzugefijgt. (Stimmung: f, c, e, a.) In der zweiten Halfte des 16. Jahr-

hunderts wurde die Besaitung fiinfchorig, und zwar wird die Einfiihrung

des finiften (hochsten) Chors Vincent Espinel in Madrid (geb. 1550 zu

Ronda, gest. 1624 zu Madrid) zugeschrieben. Diese fiinfchorige Besaitungsart

in folgender der damaligen Laute entsprechenden Stimmung:

Lfizzr^^*-
0—0-

:t-p—et=p:
:p:

Oder auch einen Ton tiefer:

^-;sr-^^f::
:d: :^z=iztzir:

-0-

1=:

steigerte sich nicht im Laufe der Zeit wie bei der Laute zur Vielchorigkeit

sondern blieb bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts endgiiltig bestehen. Alle

Saiten waren paarweise angeordnet, doch wurde die hochste Saite, „la Chante-

relle", zuweilen auch nur einchorig aufgezogcn.

II 9



Guitarren

Von Spanien aus muB die Guitarre unter dem Namen „Guisterne"

(spater „Guiterre") schon sehr friih nach dem benachbarten Frankreich gelangt

sein; in Italien, wo sie wie die Laute auch von Siziiien aus Eingang fand,

war sie bis ins 16. jahrhundert noch verhaltnismaBig selten anzutreffen, er-

lebte dann aber auch hier eine mit dem Beginn des nachsten Jahrhunderts ein-

setzende reiche Bliitezeit. — Neben der eigentlichen mit fiinf doppelten

Darmsaiten bezogenen Guitarre war in Italien und in den am Adriatischen

Meere gelegenen Balkanlandern bis ins 18. Jahrhundert gleichzeitig eine Abart

des Instruments in Gebrauch, die als „Chitarra a battente" bezeichnet

wird. (Vgl. Seite 141 f. des Katalogs.) Diese „Schlagguitarre" unterschied

sich von der gewohnlichen Guitarre nicht nur durch die auffallend starke

Wolbung des Bodens') und die groBere Hohe ihrer Zargen sondern auch

durch den aus Metallsaiten bestehenden Bezug, der wie bei Cistre und Man-

doline auf den Gebrauch eines Plektrum beim Spiel hindeutet. Die Saiten

waren ebenfalls meist paarweise angeordnet; ofter wurden aber auch einzelne

Chore durch eine dritte Saite verstarkt. Am langsten erhielt sich die spater

siebenchorig bezogene ,Chitarra a battente' in Toskana. —
Zweifellos am spatesten hat sich die Guitarre in Deutschland einge-

bijrgert. Virdung und die iibrigen deutschen Schriftsteller des 16. Jahr-

hunderts erwahnen sie noch nicht; erst Praetorius beschreibt sie (1619) im

XXVI. Kapitel der „Organographia" unter dem Namen „Quinterna"-) oder

„Chiterna" als ein vier- oder fiinfchoriges Zupfinstrument, das hauptsachlich

von italienischen Komodianten gcbraucht wiirde
(,,. . . t>nt» braiid>cn6 in

Italia bic Ziarlatini ^>n^ Salt' in banco (^a6 )lin^ bey vne faft xvic ^ic

Comoedianten v»nnt> po|Tcnrci)Tcr) nur unn fd>rumpcn; iDarctn fie Villa-

nellen vnt> anbcrc ndiTifd>c ^l^npcnltc^cr jincicn. »^6 Fonncn aber ntd>t6

t>eftoir'cnigcraud>ant>crefcincanmutbigcCantiunculaei>nMicbIid>c^icber

von cim gutcn Bcngcr rnb Mufico Vocali t>arctn muficirt iiicr&cn"); doch

geht aus Praetorius' etwas unsicher und nicht so zuverlassig wie sonst er-

scheinenden Angaben, die iiberdies mit seiner ein sechschoriges Instrument

zeigenden Abbildung nicht iibereinstimmen, hervor, daB die Guitarre danials

in Deutschland nur vereinzelt anzutreffen war — ein Zustand, der fast das

ganze folgende Jahrhundert andauerte.
)

^) In Frankreich werden daher derartige Guitarren („a dos bombes") „Guitares
en bateau" oder in origineller Weise auch „Quitares a la capucine" genannt.

^) Ueber die vielfach schwankende und ungewisse Bedeutung der Instrumenten-

bezeichnung »Quinterna" vgl. Seite 135 u. 136 des Katalogs.

^) Bestatigungen fiir die Pflege der Guitarre in Deutschland wahrend des

17. und 18. Jahrhunderts bietet Krembergs »Musicalische Gemueths-Ergoetzung"

(Dresden 1689; vgl. Seite 116), ferner die Erwahnung bei Mattheson (1713), Baron

(1727), Walther (1732) u. a. — Ebenso wie fiir die Laute (vgl. die FuBnote auf



Eiiie rasche und vollige Wandlung in der Beliebtheit und Verbreitung

der Guitarre in Deutscliland erfolgte erst im letzten Jaiirzehnt des 18. Jahr-

hunderts, und zwar ist dieser Umschwung der Herzogin Anna Amalia von

Weimar, der Mutter Carl Augusts, zu verdanken, die das Instrument in

Italien kennen lernte und es i. J. 1790 mit nach Weimar brachte. Der

Weimarische Hofinstrumentenmacher Jakob August Otto (geb. 1760 zu

Gotha, gest. 1829 zu Lobeda) gibt hieriiber in einer von ihm 1828 heraus-

gegebenen kleinen Schrift „Ueber den Bau der Bogeninstrumente" (im Anhang,

S. 94—97) folgenden Bericht: ,,Dieses Instrument ist aus Italien zu tins gekomtnen.

Im Jahre iy88^^ brachte die Herzogin Amalia von Weimar die erste Guitarre

von da mit nach Weimar, und sic gait damals als ein neues italienisches Instrument.

Es erhielt sogleich allgemeinen Beifall. Vo?i Ilcrrn Kammer/ierrn von Ein siedel')

bekam ich den Auftrag, filr ihn ein gleiches Instrument zu verfertigen. Nun mufste

ich noch filr viele andere Herrschaften dergleichen machen, und bald wurde die

Guitarre in mehreren grofsen Stddten, in Dresden, leipzig, Berlin bekannt und

beliebt. Von dieser Zeit an hatte ich zehn Jahre hindurch so viele Bestellufigen,

dafs ich sie kaum bcfriedigen konnte.'"^) Dann aberJingen immer mehrlnstrumenten-

machcr an, Guitarrcn zu verfertigen, bis sie endlich fabrikmdfsig in grofser Anzahl

gemacht wurden, z. B. in Wien, Neukirchen und Tyrol.
—

jfenc erste italienische

Guitarre zvich aber V07i den jetzigen ab, denn sie hatte nur j Saiten,^) und blofs

eine besponnene Saite, ndmlich das tiefe A. Weil die D-Saite sehr stumpf klang,

versuchte ich diesem Uebelstande durch eine iihersponnene Saite abzuhelfen, was niir

Seite 77) wurde iibrigens auch fiir die Guitarre eine nicht die Noten sondern die

Griffe auf den Biinden bezeichnende Tabulaturschrift angewendet; eine groBe Anzahl

derartiger dem 16. und 17. Jalirlumdert angeliorenden spanischen und italienischen

Guitarrentabulaturen ist noch in Bibliotheken erhalten und beweist die ausgedehnte

Pflege, derer sich die Guitarre damals in den roinanischen Landern erfrente. (Vgl.

G. Morphy, „Les Luthistes espagnols du XVIe Siecle", Leipzig 1902.)

') Dies ist ein (bereits oben berichtigter) Irrtum Otto's, der seither in alie

einschlagigen Werke unwidersprochen iibergegangen ist. Die Herzogin trat ihre

italienische Reise am 15. August 1788 an, kehrte aber erst nach fast zweijahriger Ab-

wesenheit Anfang Juni 1790 — und zwar in Begleitung Goethes, der ihr einige

Wochen vorher bis Venedig entgegengereist war — nach Weimar zuri'ick. (Vgl. z. B.

Goethes Werke, Ausgabe letzter Hand, 31. Band, Stuttgart und Tubingen 1830, S. 14.)

') Fried. Hild. Freiherr v. Einsiedel (geb. 1750, gest. 1828), mit Goethe und

Wi eland befreundet, war Kammerherr der Herzogin Luise von Weimar, der Gemahlin

Carl Augusts.

^) Einen Beweis hierfiir gewahrt der Briefwechsel zwischen Schiller und

Korner a. d. J. 1797. Die betreffende Guitarre benutzte spilter Theodor Korner;
sie befindet sich jetzt im Korner-Museum zu Dresden.

*) Die donpelchorige Besaitung der ,,Chitarra spagnuola" war im Laufe des

18. Jahrhunderts in Frankreich und Italien zu Gunsten eines einchorigen Bezugs auf-

gegeben worden; vgl. z. B. No. 554 des Katalogs.



auch gelang.
— Vor ungefdhr dreifsig yaJuxn erhiclt der Ho-r Capcllmeister Xan-

tnann^) in Dresden eine Guitarre dieser Art itiit 5 SuiteJt. Bald iiach Empfmig
derselben forderte er mich dazii auf, dafs ich eifie Guitarrefiir 6 Saiten einric/iten,

und noch eine Saite fiir das tiefe E anbringen mochte. Mit dieser Vervollkommming

haute ich nun viehrere, und /and bald die allgevieinste Anerkennung. So hatte die

Guitarre theils durch niich, theils auf Veranlassung des Capelhneisters Nauviann

drei ilbersponnene Saiten crhalten. — Sie erwarb sic/i scJinell ilberall viele Conner,

da sie fiir Jeden, der singelustig und singefdhig ist, das angenehmste und leichteste

Accompagnement abgiebt, iiberdies auch Icicht transportabel ist. Aller Orten sah

ma7i die Guitarre in den Hdnden der aiigesehensten Herren und Damen. yetzt

wird sie nicht mehr so gesucht, und man niinint hdufger das Clavier zuni Accompa-

gnementfiir Gesang.
— Sonst wurden die Lauten hdufig in Guitarren ver^aandelt,

well sie schoner U7id sanfter im Ton sind, als die gew(?hnliche Guitarre. Daher

verfertigte man auch spdterhin neue Guitarren in Lautcftforni.' ) Aber wegen ihres

runde/i Kbrpers sind solche unbequem zu spielen, wcsshalb diese Bauart bald nach-

liefs. Dazu trug auch der hohe Preis mit bei
"

Allerdings erscheint bei diesen Angaben Ottos, die er iibrigens erst fast

dreiBig Jahre nach der „Wiedergeburt" der Guitarre niederschrieb, die Ver-

mutung nicht ungerechtfertigt, daB sie von ihm aus leicht eri<larlichen Griinden

etwas zu seinen Gunsten zurechtgestutzt seien, denn es muB auffallend er-

scheinen, daB es nur des kurzen Zeitraums eines Jahrzehnts bedurfte, urn die

neue sechssaitige Guitarre in ganz Deutschland zu einem Modeinstrument

werden zu lassen, das in alien Voli<sschichten verbreitet war und von alt

und jung zur Begleitung des Gesanges eifrigst gepflegt wurde. Auch auf

Frankreich, wo sie freilich schon im Laufe des 18. Jahrhunderts die entthronte

Laute groBenteils ersetzt hatte, und England erstreckte sich diese ungemeine

Vorliebe fiir die Guitarre, so daB man fast von einer Modekrankheit sprechen

kann, die in Europa wahrend der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts

herrschte und deren Ursache die harmlose Guitarre war. — Ottos Neuerungder

EinfiJhrung der sechsten Saite wird wohl nur auf Deutschland zu beschranken

sein;^) immerhin ist ihm das Verdienst nicht abzusprechen, der erste deutsche

Guitarrenmacher jener Zeit gewesen zu sein und zu ihrer Popularisierung

wesentlich beigetragen zu haben.

') Johanii Gottlieb Naumann, geb. 17. April 1741 zu Blasewitz bei Dresden,

gest. 23. Oktober 1801 als Kgl. sachs. Oberkapellmeister zu Dresden.

-) Vgl. hierzu No. 572-574 (aus Lauten umgearbeitete Guitarren oder ,,guitarri-

sierte Lauten") und No. 569-571 (Guitarren in Lautenform).

^) In der Vorrede zu seiner 1806 erschienenen ,,GroBen Sonate fiir die Guitarre

allein" Sagt S. Molitor: „/« Ffon/oeich ist — nach Konnipo.uziouoi der beliebtesten fraiizo-

sischcn Koinpositcurs fur dieses Instriivtent zu iirtheilen — diese sechste Saite nocii lange niciit

so allgemein aiigenommen, als sie es sollte ; hci uus in Teittsclilaiid Iiiiigegeii ist die Guitarre itzt

nur in diesem vervolllzonniineten Zustaudc im Gebraiicli."



Die Gesamtlange der Guitarre betragt etwa 90— 95 cm; Hals unci Korpus
sind ungefahr gleich lang. Der fiache Boden ist mit der Decke durch

ziemlich holie Zargen verbunden; zu Boden und Zargen wird meist Ahorn-

Jacaranda- oder Ebenholz, zur Decke fein gemasertes Ficlitenliolz verwendet.

Aehnlich wie bei den alten Violen ist das Korpus in der Mitte seiner Lange

mit runden Einbiegungen versehen
;
durch die hierdurch entstehende an die

arabische Ziffer 8 erinnernde charakteristische Form unterscheidet sich die

Guitarre wesentlich von der Laute und deren moderner Abart, der Mandoline.

Die Einbiegungen waren i^ibrigens bei Guitarren des 16.— 18. Jahrhunderts in

weit geringerem MaBe markiert als bei spateren Instrumenten. Die Decke ist

in der Mitte von einem runden Schalloch durchbrochen, das bei alten Instru-

menten durch eine oft vertiefte Rosette aus Pergament verziert war, spater

aber often gelassen wurde. Das Griffbrett ist mit einer ziemlich groBen Zahl

von Halbtonbihiden versehen, und zwar ist die Guitarre — im Gegensatz

zur Laute, die lose Darmbiinde besaB — meist mit festen Biinden aus einge-

legten Elfenbein- oder Metallstreifen ausgestattet. An den Hals ist eine nach

riickwarts geneigte Holzplatte angesetzt, das sog. Wirbelbrett, in dem die

Wirbel befestigt sind; neuere Guitarren haben haufig an Stelle der Wirbel

eine messingene Schraubenstimmvorrichtung.
— Der Bezug besteht aus sechs

(einzelnen) Saiten in der Stimmung:



Guitarren

erfolgreiche Bewegung zur Wiedererweckung der Guitarre als Hausinstrument

ihren Ausgang.
—

In der Empirezeit, die sich bekanntlich durch die Sucht auszeichnete,

das klassische Griechentum in seinen Aeufierlichkeiten —
Kunststil, Ge-

wandern und Gebrauchsgegenstanden
— nachzuahmen, erlangte eine der

alten Lyraform nachgebildete Guitarre, die sog. Ly ra-G u itarre, groBe

Beliebtheit; freilich war ihre Behandlungsweise etwas unbequem. (Vgl.

Seite 158 des Katalogs.) In England war die spanische Guitarre urn diese

Zeit durch den Virtuosen Fernando Sor (geb. 1780 zu Barcelona, gest. 1839

zu Paris) eingefiihrt worden und drangte die damals beliebte „English Guitar"

(Cistre) ziemlich in den Hintergrund.
— Eine fiir Damenhande eingerichtete

etwas kiirzere Guitarrenart hiefi „Frauenzimmer-Guitarre". Ueber die noch

kleinere Terzguitarre („Chitarrino") vgl. Seite 154, iiber die mit einigen

freiliegenden Begleitsaiten bezogene BaBguitarre vgl. Seite 166 des Katalogs.

Unter den Guitarrenmachern verdienen wegen ihrer prachtig verzierten

Instrumente Alexandre Voboam le jeune und Jean Voboam, die

beide zu Paris in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts wirkten, an erster

Stelle genannt zu werden; ferner sind der ausgezeichnete venezianische Lauten-

macher Matteo Sellas (ca. 1630) und im 18. Jahrhundert die einzelnen Mit-

glieder der Familien Vinaccia und Fabbricatore in Neapel hervorzuheben.

Auch aus der Werkstatt des groBen Geigenbauers Antonio Stradivari

(gest. 1737 in Cremona) sind einige Guitarren hervorgegangen; ein schones

derartiges Instrument aus dem Jahre 1680 ist in dem Prachtwerk „Musical

Instruments Historic, Rare and Unique" von A. J. Hipkins and W. Gibb

(Edinburgh 1888) auf Tafel XXIX abgebildet.
— In Spanien genieBen die

Guitarren von Josef Pages, der um die Wende des 18. Jahrhunderts in

Cadix lebte, hohen Ruf, wahrend von deutschen Guitarrenmachern dieser Zeit

auBer Jakob August Otto (vgl. ob.) J. G. Thielemann zu Berlin (gest. 1821)

und aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts J oh. Georg Staufer und

dessen Schiiler Friedrich Schenk zu Wien erwahnenswert sind.

-<yrs|3)e>--



Ueber die Instrumentenbezeichnung >Quinterna ^^^ 135

Ueber die Instrumentenbezeichnung Quinterna«

(Als Erganzung zu Seite 130.)

Es unterliegt keinem Zweifel, dafi die „Quintema" des 15. und 16. Jahr-
hunderts einen von dem den gleichen Namen tragenden Instrument des IT.Jahr-
hunderts vollig verschiedenen Typ darstellt: Virdungs „Quintern" ist eine kleine

Laute, Praetorius' „Quinterna" die spanisch-italienische Guitarre. Das Wort
bietet daher eine neue Bestatigung fiir die haufig anzutreffende Erscheinung,
daB die Instrumentenbezeichnungen im Laufe eines Jahrhunderts ihre Be-

deutung andern.— Die von Virdung in seiner „Musica getutscht" (Basel 1511)

abgebildete „Quintern" ist — wiebereits Seite 113 erwahnt — eine mit Doppel-
saiten bezogene kleine fiinfchorige Laute; Luscinius (Othmar Naciitgall),

dessen 1536 zu Strafiburg erschienene „MVSVRGIA feu Praxis MVSICAE"
eine lateinische Uebersetzung des Virdungschen Werkes bildet, bezeichnet

diese „Quintern" ausdriicklich als „Lutina" (d. h. kleine Laute).') Das In-

strument hat ein mehrspaniges Korpus in unverkennbarer Lautenform und

stimmt in der Bauart mit einziger Ausnahme des Kragens, der bei ihm aus

einem schneckenartig gewundenen Wirbelkasten besteht, genau mit der

groBeren Laute iiberein; die Stimmung diirfte etwas holier als die damals ge-

brauchliche

—
I

—a— bezw. ©^^
^-

-t-

gewesen sein. Zur Veranschaulichung der mittels eines langen Federkiel-

plektrons bewirkten Spielweise der Quinterne sei auf ein dem 15. Jahrhundert

angehorendes Gemalde „Die HI. Jungfrau mit dem Kinde von musizierenden

Engein umgeben" eines Meisters der Coiner Schule hingewiesen, das sich in

der Landes-Gemaldegalerie zu Budapest befindet.')
— Die Etymologie des

')
Dicse kleine Lautenart, die sich bis ins 12. und 13. Jahrhundert zuriickver-

folgen liiBt, war als ,,Mandora" (,,Mandure", ,,Mand\vr") in alien nuisiktrcibenden

Landern Europas verbreitet; die Bezeichnung vQuinterna« scheint erst im 14 Jahr-

hundert aufgekommen zu sein. Ueber das zu dieser Gruppe gehorende kleine

,,Mandurchen" vgl. Seite 113 f. des Katalogs.
- Erwahnt wird die „Quinterna"

iibrigens auch in den bekannten „Minneregeln" von Eberliard Cersne v. J. 1404

(,,.... Xodi dan quiiitcnm, ;'ri,'V. v'niclc, Ivra, riihcha") .

-) Die Quinterne aufdiesem Gemalde wird von einem zur linken Seite hinter

der Madonna stehenden Engel gespielt. Das Instrument, das von ziemlich flacher

Bauart ist, hat den charakteristisch geschweiften Wirbelkasten, der hier an Stelle der

Schnecke anscheinend in einen Drachenkopf auslauft. Das Schalloch in der Decke

zeigt keine Rosette; das Griffbrett tragt acht Biinde. Der Bezug besteht aus funf

einzelnen Saiten, so wie auch Martin Agricola in seiner „Musica instrumentalis

deudsch" (Wittemberg 1528 und 1545) die Quinterne einchorig abbildet -
allerdings

mit sechs (nicht fiinf) Saiten. Die auf dem Budapester Gemalde rechts im Hinter-

grunde stehenden Engel sind Portativ, Harfe und Rebec spielend dargestellt. Erhalten

hat sich eine alte Quinterna in einer Sammlung anscheinend nicht; doch wird in dem
Inventar der beriihmten Fugger'schen Kunstkammer, vom Jahre 1506 (vgl. Seite 89

des Katalogs) als No. 57 'angefiJhrt: ,,Zwei Quintern". (Vgl. auch auf Seite 229

die Nachbildung des Holzschnitts von Jost Amman ,,der Lautenmacher" a. d. J. 1568.

Die Verse von Hans Sachs hierzu schlieBen mit den Worten: „'2(ucb nuicb icb cBcigcn

Urtt> ^\utntern").



Ueber die Instrumentenbezeichnung »Quinterna«

Wortes „Quinterna" als Bezeichnung dieser kleinen Laute ist problematisch;
vielleicht gab ihr funfchoriger Bezug oder die damals noch „Quintsait" ge-
nannte hochste Saite der Laute den AnlaB zu dieser Benennung.

Leichter aufzuklaren erscheint die im 17. Jalirhundert gebrauchliche An-

wendung des Wortes „Quinterna" als Bezeichnung der spanisch-italienischen
Guitarre („Chitarra"): „Quinterna" ist hier nichts anderes als eine durch den

Sprachgebrauch verdorbene Fassung des schon im 11. Jahrhundert nachweis-
baren franzosischen Wortes „Guiterne", das auch als „Guisterne", „Quilerne"
und in ganz ahnlichen Formenim Spanischen und Italienischen („Ghiterna" etc.)

vorkommt.') — Praetorius' Beschreibung der „Quinterna oder Chiterna" im
XXVI. Kapitel der „Organographia" kann nur auf die damalige italienische

Guitarre bezogen werden, die allerdings in Deutschland zu dieser Zeit noch

wenigbekannt war, (Vgl.Seite 130 des Katalogs.) Auch seine Abbildung (No. 4
auf Tafel XVI der „Sciagraphia") stimmt in der Bauart mit der „Chitarra"
iiberein, nur ist hier als eine von der Norm abweichende Besonderheit der

Saitenbezug zu erwahnen, der auBer den gewohnlichen fiinf Doppelsaiten
noch eine einzelne („Chanterelle-") Saite aufweist, (Vgl. Seite 141 des Kata-

logs.) Die von Praetorius (a. a. O. S. 28) mitgeteilte Stimmung der vierchorigen
„Quinterna":

©--Bi^f:=z:Ezz=

entspricht
— mit Weglassung des tiefsten in G gestimmten Chors — eben-

falls der damaligen italienischen Stimmweise. Eine auBerdem von Praetorius

angegebene um eine Quart hohere Stimmung:

;=1:

dijrfte fiir eine kleinere Guitarre („Chitarrino") Geltung gehabt haben. (Vgl.
No. 532 des Katalogs.)

Ueber die von Carl Engel eingefiihrte irrtiimliche Bezeichnung „Quinterna"
fiir eine kleine Citherart, deren authentischer Name „[Hamburger] Cithrinchen" lautet,

vgl. Seite 201 f. des Katalogs.

') In Frankreich findet sich allerdings bereits um die Mitte des 16. Jahrhunderts
das Wort »Quinterne" als Synonym fiir »Quiterre" (Quitare); daB aber diese sprach-
lich anfechtbare Benennung als verwirrend empfunden wurde, erhellt aus einer Stelle

in den 1556 zu Poitiers erschienenen ,,Discxntrs non plus mclancoliijues . . :\ als deren Ver-
fasser Jacques Pelletier aus Mans gilt. In dem SchluBabschnitt dieser Schrift

,,La nianfeie de Inen ei jiisteimnt entoucher les lues (luths) et gnitenus {g\.\\i?iXt^'' heiBt es :

,,Et quant an >io»i, je sais qii il y a des X^"^ ']"' lappelleiit gititerre et qiielqucstDis quintcrne,

je lie snis pour quelle raison . . ." (Cf. J. B. Weckerliu, „Nouveaux Musiciaua"
Paris 1890, Kap. II und Koczirz, a. a. O. S. 359 u. 360.)

--<yro|3»--
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Guitarren No. 532-534 ^^^^^^ 139

Guitarren (Quinternen) des 17. Jahrhunderts.

No. 532. Kleine Guitarre (Chitarrino),
laut gravierter Inschrift in einem Elfenbeinschild auf dem Wirbelbrett
von „Matteo Sellas. alia Corona In Venetia" verfertigt; neben dem
Namen ist eine Krone (Sellas' bekannte Marke) eingraviert. Das schone
Instrument stammt aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts.

— Der ge-
wolbte Boden und die Zargen sind aus schmalen Spanen von Jacaranda-
holz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt sind;
die Spane des Bodens sind gekehlt. Die hiibsche vertiefte Rosette des
Schallochs wird von einer Einlage aus Elfenbein und Ebenholz um-
saumt; jedoch ist die Decke erneuert. Griff- und Wirbelbrett zeigen
auf der Vorderseite Elfenbeingravierungen mit Darstellungen von Land-
schaften; die Ruckseite ist mit zierlichen Einlagen von Elfenbein und
Jacarandaholz geschmiickt. — Der Hals ist auffallend kurz; anscheinend
ist das Instrument spater umgearbeitet (verkiirzt) worden.

Der Bezug besteht (abweichend) wie bei den „Chitarre a battente"

(vgl. No. 538 f.) aus 5 doppelten Stahlsaiten, deren Mensur nur 48Vj cm
betragt, so daB die Stimmung eine Quarte hoher als bei der gewohn-
lichen Guitarre gewesen zu sein scheint. (Vgl. S. 136.) Das Griffbrett

tragt 6 messingene Biinde; 4 weitere Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 81 '-j cm, Korpuslange 46 '/s cm, Breite 26 '2 cm,
Zargen h oh e 10 cm.

Abbildungen auf Seite 137, Nachbildung der Inschrift auf Seite 267.

No. 533. Guitarre,
anscheinend ebenfalls eine Arbeit von Matteo Sellas in Venedig
aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts. Die Ausstattung des aus

Jacarandaspanen mit Elfenbeinadern gearbeiteten Korpus, der Ruckseite
des Halses und des Wirbelbretts stimmt fast genau mit der vorher-

gehenden Guitarre No. 532 iiberein. Die Decke ist mit Renaissance-
ornamenten aus schwarzem Kitt verziert. Die vertiefte Rosette des
Schallochs ist erneuert. Das Wirbelbrett ist mit einer Platte aus Elfen-
bein belegt.

Der Bezug besteht (wie bei den beiden folgenden Guitarren
No. 534 u. 535) aus 5 doppelten Darmsaiten in folgender Stimmung:

=^^J=P=*=:=^r-p^-^ = haufiger: i5^7^d=-fz=rp=t=E=zE=i=
Das Griffbrett tragt 11 messingene Bunde.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 46'- cm, Breite 25 cm, Zargen-
hohe 10 cm.

No. 534. Guitarre,
italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Der Boden des prachtigen
Instruments ist von ziemlich starker Wolbung und ebenso wie die

Zargen aus breiten Spanen von Ebenholz und Elfenbein zusammen-
gesetzt, zwischen denen ebensolche doppelte Einlageadern eingefiigt



Guitarren No. 534-536

sind. Die schone vertiefte Rosette des Schallochs ist von einer in

schwarzen Kitt eingelassenen Perlmutterverzierung umgeben, die von
Elfenbeinadern eingefaBt ist. Das in Ebenholz fournierte Griffbrett und
das Wirbelbrett sind von Elfenbeinadern umsaumt und mit gravierten

Perlmutlereinlagen verziert, die Wappen, Ornamente und landschaftliche

Darstellungen zeigen ;
zwei dieser Perlmutterplattclien sind mit lateinischen

Wahlspriichen versehen: „CORONATA CORONO", „MEO NVMINE
FVLGET". Die Riickseite des Halses und des Wirbelbretts ist mit

kunstvolien schachbrettartigen Einlagen von Elfenbein und Ebenholz

gesclimuckt.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Darmsaiten. Das Griffbrett

tragt 12 silberne Biinde.

Gesamtlange 93 '/e cm, Korpuslange 44 cm, Breite 24 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

Abbildungen auf Seite 137.

No. 535. Guitarre,
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert; das prachtige
Instrument entstammt, nach der Ausstattung zu urteilen, vielleicht der

Werkstatt desselben Meisters wie No. 534. Der gewolbte Boden sowie
die Zargen sind ebenfalls aus Spanen von Ebenholz und Elfenbein

zusammengesetzt, zwischen denen ebensoiche doppelte Einlageadern
eingefiigt sind. Die schone aus Elfenbein geschnitzte Rosette des

Schallochs wird von einer Einfassung von Ebenholz und Elfenbein und
Ornamenten aus schwarzem Kitt umsaumt; ahnliche Verzierungen sind

auf dem unteren und oberen Teil der Decke angebracht. Griff- und
Wirbelbrett sind mit Elfenbein belegt. Die Riickseite des Halses ist

mit kunstvolien waffelartigen Einlagen aus Elfenbein und Ebenholz

verziert; die zehn Wirbel sind aus massivem Elfenbein und haben die

fiir das 17. Jahrhundert charakteristische herzartige Kopfform.
Der Bezug besteht aus 5 doppelten Darmsaiten. Das Griffbrett

tragt 13 messingene Biinde; 5 weitere Biinde sind auf die Decke auf-

gesetzt.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 44 V2 cm, Breite 25 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

No. 536. Guitarre,
ebenfalls italienische (Venezianer) Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das

prachtvolle Instrument, eins der schonsten Zupfinstrumente des Museums
und ein Meisterstiick kunstgewerblicher Arbeit, ist aus Ebenholz. Der
flache Boden, die Zargen, der Hals und die Riickseite des Wirbelbrettes

sind vollstandig mit schonen Elfenbeinornamenten im Renaissancestil

eingelegt, deren Reiz durch dazwischen gestreute Perlmutterverzierungen
noch erhoht wird. Der Deckenrand wird von einer in schwarzen
Kitt eingelassenen Perlmuttereinfassung umsaumt. Am unteren Decken-
rand sind drei Perlmutterplattchen eingelegt, deren Muster in der

Rosetteneinfassung wiederkehrt. Der mit Perlmutter belegte Anhange-
steg lauft in eine aufgelegte Holzverzierung aus. In das Schalloch ist

eine kunstvoll geschnitzte vertiefte Rosette eingelassen, die von einer

breiten Perlmutter- und Elfenbeineinlage umrahmt wird. Griff- und
Wirbelbrett sind mit Perlmutter belegt und ebenfalls durch reiche Perl-

mutter- und Elfenbeineinlagen verziert.



Guitarren No. 536 u. 537, Chitarre a battente ^^ 141

Der Bezug besteht jetzt aiis 5 einzelnen Darmsaiten, war jedoch,
wie aus dem Wirbelbrett erkennbar ist, urspriinglich doppelchorig an-

geordnet.
— Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 94 cm, Korpuslange 45 '

_• cm, Breite 26 cm, Zargen-
hohe 9' L' cm. Abbildungen auf Seite 138.

No. 537. Guitarre,
ohne Signatur, aber zweifellos eine Arbeit von Joachim Tieike in

Hamburg um die Wende des 17. Jahrhunderts. Die Zargen und der

leicht gewolbte Boden des prachtigen Instruments sind aus Spanen
von Ebenholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern einge-

fiigt sind. Die Mitte des Bodens nimmt eine 6\j cm breite Elfen-

beinplatte ein, die mit schon gravierten Blumenornamenten aus Eben-
holz eingelegt ist, deren Muster die fiir Tieike charakteristischen

Sonnenblumen- und Anemonenranken zeigt. Die Riickseite des Halses

und beide Seiten des Wirbelbretts weisen dieselbe Verzierung auf;

ebenso ist die Umrandung der Decke, der Anhangesteg sowie die Ein-

fassung der Rosette ausgestattet. Der gauze untere Teil der Decke ist

mit hiibschen Ornamenten aus schwarzem Kitt im Renaissancestil ver-

ziert. Die ebenfalls im Renaissancestil gehaltene schon geschnitzte
Rosette des Schallochs ist aus Elfenbein; die sie umrahmende Verzierung
ist mit zwolf hellen Similisteinen besetzt. Das Griffbrett ist mit gravierten
Blumenornamenten aus rotlichem Kitt geschmiickt; das zweite untere

Feld zeigt eine siebenzackige Krone. Die zwolf herzformigen Wirbel
sind mit Elfenbeinringen und -knopfchen besetzt.

Der Bezug besteht aus 6 doppelten Darmsaiten.') Das Griffbrett

tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 93 cm, Korpuslange 41 cm, Breite 24 cm, Zargen-
hohe 8 cm. Abbildungen auf Seite 138.

Chitarre a battente

(Schlagguitarren, Guitares en bateau).

Eine nahere Untersuchung iiber die als „Chitarra a battente"-) oder

„Schlagguitarre" bezeichnete Abart der gewohnlichen Guitarre (vgl. die

Einleitung, Seite 130) liegt z. Z. noch nicht vor. Eine Erwahnung derartiger

mit Metal Isaiten bezogener Guitarren haben wir in der Literatur bisher nur

in der Vorrede zu der (bereits S. 115 u. 132 erwahnten) ,,GroBen Sonate fiir

') Auch die von Fraetorius auf Taf. XVI der „Sciagraphia" als No. 4 abge-
bildete „Quinterna" („Chiterna") besitzt 6ch6rigen Bezug (allerdings mit nur ein-

facher hochster Saite), obwohl P. im Text (XXVI. Capitel der „Organographia") das

Instrument nur als vier- und fiinfchorig erwahnt. (Vgl. Seite 130 des Katalogs.) Jeden-

falls gehorten 6ch6rige Guitarren im 17. Jahrhundert nocli zu den Ausnahmen.

-) Die Bezeichnung, die durcli miindliche Ueberlieferung aus Florenz verbiirgt

sein soli, ist von Paul de Wit in die Instrumentenkunde eingefijhrt und auch von

den Museen zu Kopenhagen, New York etc. -
allerdings in der sprachlich nicht

korrckten Form „Chitarra battente" iibernommen worden. — Der Annahme O.

Fleischers („Fuhrer durch die Sammlung alter Musik-Instrumente", Berlin 1892)



142 ^^^^ Chitarre a battente No. 538 u. 539

Guitarre allein" von S. Molitor (op. 7, Wien 1806) entdecken konnen, in

der es heiBt:

„In Italien kannte man [die Guitarre] noch vor 9 Jahren meist nur nocli

in diesem Zustande [d. h. mit 5 Saiten]; wiewohl die Italiener die ersten gewesen

seyn mogen, die ihr (nach der Aehnlichkeit der in diesem Lande niemals ganz abge-

schafften Mandora) noch die sechste Saite, nemlich das tiefe E beifiigten.') (Ich

liabe selbst auf meinen Reisen durch Istrien, Dalmatien und Albanien,
unter den Risanoten und Montenegrinern, auch auf den Inseln des

adriatisclien Meeres und auf den levant inischen Inseln dieses Instrument

angetroffen, jedoch mit Drahtbesaitung. Selbst nicht musikalische Sanger

stimmten allda ihre Saiten in Accorde, und streiften dieselben ganz leise zu ihrem

Gesang aus."

Merkwiirdigerweise sind samtliche im Museum vorhandenen „Chitarre a battente"

(No. 538— 552) unsigniert, so daI5 hierdurch leider keinerlei genauere Riickschliisse

auf Alter, Erbauer oder Verbreitung dieser Instrumentenart moglich sind.

No. 538. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das ganz roh gearbeitete
Instrument ist aus Zedernholz und weist Spuren eines ehemaligen gelb-
roten Lacks auf. In das Schalloch ist eine primitive Papprosette ein-

gelassen.
Der Bezug besteht aus 5 doppelten Metallsaiten in der Stimmung:

-^ #- « •-

Ep^=EaEP^g^d=EE Oder E§Jrd=4=i5i=;=f=t=5iE=E=
t: ,_ _
Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde; 5 weitere Bunde sind auf

die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 90 cm, Korpuslange 45 cm, Breite24',2 cm, Zargen-
hohe ir;2 cm.

No. 539. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
ebenfalls ziemlich rohe italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert.
Der gewolbte Boden und die Zargen sind aus Spanen von Zedernholz

zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefugt sind. In

das Schalloch ist eine primitive vertiefte Rosette eingelassen.

Bezug und Anzahl der Biinde entsprechen No. 538.

Gesamtlange 89'/ 2 cm, Korpuslange 46 cm, Breite 24 cm, Zargen-
hohe 13'/2 cm.

ein derartiges Instrument der Berliner Kgl. Sammlung (No. 642) als „Spanische

Guitarre (Vihuela) des 16. Jahrhunderts" anzusehen, widerspricht die von G. Morphy
(„Les Luthistes espagnols du XVle Siecle", Leipzig 1902, p. XXIV) reproduzierte Ab-

bildung der spanischen Guitarre dieser Zeit aus dem 1535 zu Valencia erschienenen

Werke „E1 Maestro" von Luis Milan; das betreffende Instrument stimmt in der

Bauart mit dem spateren (gewohnlichen Guitarren-) Typ iiberein.

') Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB Jakob Aug. Otto, der fiir sich die

PrioritJit der Einfiihrung der tiefen E-Saite in Anspruch nimmt, seine Schrift „Ueber

den Bau der Bogeninstrumente" erst i.J. 1828 herausgab. (Vgl.Seite 131 des Katalogs.)
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No. 540. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus deni 17. Jahrhuiidert. Der auffallend hoch ge-
wolbte Boden und die Zargen des gut gearbeiteten Instruments sind
aus Spanen von NuBbaumholz verfertigt, zwischen denen Ahornadern

eingefiigt sind. Die Decke und die vertiefte Rosette des Schallochs sind
mit in schwarzen Kitt eingelassenen gravierten Silberverzierungen ge-
schmiickt.

Der Bezug entspricht den beiden vorhergehenden Guitarren; das
Griffbrett tragt nur 8 messingene Biinde.

Gesamtlange 91 cm, Korpuslange 50 cm, Breite 28 V.- cm, Zargen-
hohe 16 cm.

No. 541. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Der gewolbte Boden und
die Zargen des hiibsch gearbeiteten Instruments sind aus schmalen

Spanen von Ebenholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbein-
adern eingefiigt sind

;
die Spane des Bodens sind gekehlt. Den Decken-

rand und die vertiefte Rosette des Schallochs umsaumen in schwarzen
Kitt eingelegte Elfenbeinverzierungen. Auf dem oberen und unteren Teil

der Decke sind Ornamente von schwarzem Kitt, unterhalb des verzierten

Anhangesteges ein graviertes Perlmutterplattchen eingelegt. Die Riick-

seite des Halses und des Wirbelbretts ist mit zierlichen schachbrett-

artigen Elfenbein- und Ebenholzeinlagen geschmiickt.
Die Anordnung des Bezugs entspricht den vorhergehenden Gui-

tarren; das Griffbrett tragt lose Darmbiinde. — Ueber die Stimmung
vgl. No. 549 (Seite 147).

Gesamtlange 84 cm, Korpuslange 46 Va cm, Breite 27 cm, Zargen-
hohe 12 cm.

Abbildung auf Seite 143.

No. 542. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Der gewolbte Boden und
die Zargen des hiibschen Instruments sind aus schmalen Spanen von
NuBbaumholz zusammengesetzt, zwischen denen doppelte Ahornadern

eingefiigt sind. Der Deckenrand wird von einer Elfenbeinader um-
saumt. Unterhalb des Anhangesteges, um die Rosette und am oberen
Teil der Decke sind in rotbraunen, schildpattfarbenen Kitt eingelassene

gravierte Perlmutterverzierungen angebracht. Die vertiefte Rosette ist

durch eine aus Stoff verfertigte Rose geschmiickt. Hals und Wirbelbrett

sind auf Vorder- und Riickseite von eingelegten Ebenholz- und Elfen-

beinadern durchzogen.
Bezug und Stimmung entsprechen der vorhergehenden Guitarre;

das Griffbrett tragt 9 messingene Biinde.

Gesamtlange 85 V2 cm, Korpuslange 43 "2 cm, Breite 26 cm, Zargen-
hohe 11 cm.

No. 543. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der hoch gewolbte
Boden und die Zargen des roh gearbeiteten Instruments sind aus breiten

Spanen von NuBbaumholz zusammengesetzt, zwischen denen Ahorn-
adern eingefiigt sind. In das Schalloch ist eine primitive vertiefte Rosette

eingelassen, die von einer Einlage aus hellem und dunklem Holz um-
saumt wird.

II 10



Chitarre a battente No. 543-547

Der Bezug besteht aus 3 doppel- und 2 dreichorigen Saiten
;

dreichorig ist die zweite und vierte Saite (c- bezw. d- und a- bezw. h-

Saite).
— Biinde wie bei No. 542.

Gesamtlange 90';2 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 27 cm, Zargen-
hohe 14 cm.

No. 544. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
ebenfalls aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Das Korpus des roh ge-
arbeiteten Instruments ist aus breiten Spanen von Zedernholz zusammen-

gesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefugt sind. Auf dem oberen
und unteren Teil der Decke und zwischen den einzelnen Biinden auf

dem Griffbrett sind kunstlose Perlmuttereinlagen angebracht; auch die

vertiefte Rosette des Schallochs wird von einer Perlmutterverzierung
umsaumt.

Der Bezug besteht aus 4 (tieferen) dreichorigen und einer (hochsten)

zweichorigen Saite. Biinde wie bei No. 542 und 543.

Gesamtlange 94 V2 cm, Korpuslange 45^2 cm, Breite 24 cm, Zargen-
hohe 13'/2 cm.

No. 545. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
ebenfalls aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Das schwarz lackierte

Korpus ist aus Ahornholz. Die Decke und die vertiefte Rosette des

Schallochs sind mit hiibschen ornamentalen Perlmuttereinlagen verziert.

Auch das Griff- und Wirbelbrett weisen herzformige Perlmutterver-

zierungen auf.

Der Bezug besteht aus einer (tiefsten) zweichorigen und 4 (hoheren)

dreichorigen Saiten. Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde.

Gesamtlange 93 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 25 cm, Zargen-
hohe 13 cm.

No. 546. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
ebenfalls aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der gewolbte Boden und
die Zargen des gut gearbeiteten Instruments sind aus schmalen Spanen
von NuBbaumholz zusammengesetzt, zwischen denen Ahornadern ein-

gefiigt sind. Decke, Schalloch, Griff- und Wirbelbrett sind mit hiibschen

Perlmuttereinlagen reich verziert.

Die Anordnung des Bezugs entspricht der vorhergehenden Guitarre

No. 545; Stimmung wie bei No. 541, 542 und 549 f. Das Griffbrett

tragt 11 messingene Biinde.

Gesamtlange 88 V2 cm, Korpuslange 38 cm, Breite 2172 cm, Zargen-
hohe 1 1 cm.

No. 547. Chitarra a battente (Schlagguitarre),
ebenfalls aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Ausstattung des gewolbten
Bodens und der Zargen wie bei No. 546. Die hiibsche vertiefte Rosette

des Schallochs wird von einer in schwarzen Kitt eingelassenen Perl-

mutterverzierung umsaumt. Griff- und Wirbelbrett sind mit Elfenbein-

einlagen verziert.

Der Bezug entspricht No. 544. Das Griffbrett tragt 10 messingene
Biinde; 3 weitere Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 97'/2 cm, Korpuslange 46 cm, Breite 26'/2 cm, Zargen-
hohe 13 cm.

Abbildung auf Seite 143.
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No. 548. Chitarra a battente (Schlai^guitarre),
italienische (Toskaner) Arbeit a. d. IS.Jahrhundert. Derauffallend hoch ge-
wolbte Boden und die Zargen sind aus schmalen Spanen von NuBbaum-
holz verfertigt, zwischen denen Ahornadern eingefiigt sind. Die von
einer Elfenbeinader umsaumte Decke ist mit hiibschen ornamentalen

Perlmutterverzierungen geschmiickt. Oberhalb des Steges an der Be-

riihrungsstelle des Plektrum befindet sich eine Einlage von NuBbaum-
liolz. Die hiibsche vertiefte Rosette des Schallochs ist von einer in

roten Kitt eingelassenen Perlmutterverzierung umsaumt. Griff- und
Wirbelbrett vveisen Elfenbeineinlagen auf.

Der Bezug entspricht No. 545 und 546. Das Griffbrett tragt
8 messingene Biinde; 5 weitere Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 97 cm, Korpuslange 48 cm, Breite 28' .> cm, Zargen-
hohe 16 cm.

Abbildungen auf Seite 144.

No. 549. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Das Korpus ist

schwarz lackiert. Die Decke und die vertiefte Rosette des Schallochs
sind mit Perlmuttereinlagen verziert; auch zv^ischen den einzelnen Biinden
des Griffbretts und auf dem Wirbelbrett sind herzformige Perlmutter-

verzierungen eingelegt.
Der Bezug besteht aus 5 doppelten Metallsaiten. Das Griffbrett

tragt 10 messingene Biinde.

Gesamtlange 69' j cm, Korpuslange 34'/2 cm, Breite 17' -j cm,
Zargenhohe 10' _ cm.

Terza di Chitarra a battente ist eine Schlagguitarre von
kleinerer Mensur („Chitarrino") mit eine kleine Terz hoher stehendem

Saitenbezug:

Oder hzizi—^— I

f2*_^-

ip^t:^ ^Bfe5=

No. 550. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der ge-
wolbte Boden und die Zargen des roh gearbeiteten Instruments sind

aus schmalen Spanen von rotbraun gebeiztem Buchenholz zusammen-

gesetzt. In das Schalloch ist eine primitive vertiefte Rosette eingelassen.
Der Bezug entspricht No. 549. Das Griffbrett tragi 10 messingene

Biinde; 5 weitere Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 70 cm, Korpuslange 33 cm, Breite 17 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

No. 551. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der ge-
wolbte Boden und die Zargen des hiibschen Instruments sind aus

Spanen von Ebenholz zusammengesetzt, zwischen denen Ahornadern

eingefiigt sind. Decke, Schalloch und Hals sowie die vertiefte Rosette

des Schallochs sind mit Perlmuttereinlagen verziert. Das Wirbelbrett

ist mit einer gravierten Elfenbeinplatte belegt, iiber der sich eine mit

farbigen Similisteinen besetzte Perlmutlerrosette befindet. Die Riickseite
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des Halses unci des Wirbelbretts zeigt hiibsche schachbrettartige Ein-

lagen von Ebenholz und Elfenbein.

Der Bezug entspricht No. 549 und 550. Das Griffbrett tragt

10 messingene Biinde; 4 weitere Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 72 cm, Korpuslange 34 cm, Breite I8V2 cm, Zargen-
hohe 11 cm.

Abbildungen auf Seite 143.

No. 652. Terza di Chitarra a battente (Terz-Schlagguitarre),
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Der

gewolbte Boden und die Zargen sind aus breiten Spanen von NuB-
baumholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt
sind. Der Deckenrand wird von einer Elfenbeinader umsaumt und ist

mit kunstlosen in schwarzen Kitt eingelassenen gravierten Elfenbein-

plattchen verziert. Die Rosette des Schallochs ist aus dem Deckenholz

geschnitzt. Das Griffbrett zeigt eine ahnliche Ausschmiickung wie der

Deckenrand; es ist von Elfenbeinadern eingefaBt und in der Mitte

mit einem f^rauenrelief aus Elfenbein verziert.

Der Bezug entspricht den iibrigen Terz-Schlagguitarren. Das
Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 76 cm, Korpuslange 35 V2 cm, Breite 19 Vs cm,
Zargenhohe 1 1 cm.

Guitarren des 18. und 19. Jahrhunderts.

No. 553. Guitarre,
franzosische Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Der flache

Boden und die Zargen des schon gearbeiteten Instruments sind aus

Zedernholz und ebenso wie Decke, Schalloch, Griff- und Wirbelbrett

mit zierlichen Einlagen von Elfenbein, Ebenholz und Perlmutter ge-
schmiickt. Der Hals und das Wirbelbrett sind in Ebenholz fourniert.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Darmsaiten in der Stimmung:

_A

IP

—^^«—:

:p^=f^=i^f^S=t=EEEE
Das Griffbrett tragt 12 Biinde aus Ebenholz.

Gesamtlange 94 Vs cm, Korpuslange 44 cm, Breite 26 cm, Zargen-
hohe 10 cm.

Abbildung auf Seite 144.

No. 554. Guitarre
mit gedrucktem Zettel : „Ferdinandus Gagliano Filius Nicolai fecit

Neap. 1774". Das Korpus des schonen Instruments ist schwarz lackiert.

Die RiJckseite des Halses wird von Jacaranda- und Elfenbeinadern

durchzogen. Den Deckenrand und das Schalloch umsaumen in rot-

braunen Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen ;
dieselbe Ausstattung

zeigen Griff- und Wirbelbrett. Der Anhangesteg lauft in aufgelegte
Holzornamente aus.
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Der Beziig besteht aus 5 einzelnen Darmsaiten in der Stimmung:

Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde; 5 weitere Biinde sind auf
die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 88 cm, Korpuslange 43 cm, Breite 26 V-> cm, Zargen-
hohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 151; Nachbildung des Zettels auf Seite 244.

No. 555. Guitarre
mit gedrucktem Zettel : „Gioacchino Trotto fecit Anno 1792 accofto
le / grade di S. Demetrio". Das Korpus des hiibschen Instruments ist

rotlichbraun lackiert. Den Deckenrand, das Schalloch, Griff- und Wirbel-
brett umsaumen in dunkelroten Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen;
das Griffbrett ist auBerdem mit Schildpatteinlagen versehen. Die
Riickseite des Halses wird von Adern aus Elfenbein und verschieden-

farbigen Holzern durchzogen.
Der Bezug besteht wie bei samtlichen folgenden Guitarren (No. 556

bis 567) aus 6 einzelnen Darmsaiten in der Stimmung:

Das Griffbrett tragt 11 messingene Biinde; 4 weitere Biinde sind auf die

Decke aufgezeichnet.

Gesamtlange 88 cm, Korpuslange 43 Vs cm, Breite 27 cm, Zargen-
hohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 151; Nachbildung des Zettels auf Seite 271.

No. 556. Guitarre,
italienische Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das dunkelrot

lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus Ahornholz. Den
Deckenrand und das Schalloch umsaumen in roten Kitt eingelassene

Perlmutterverzierungen. Auch das Griff- und das Wirbelbrett sind mit

hiibsch gravierten Perlmuttereinlagen verziert und von Elfenbeinadern

eingefaBt.
— Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde.

Gesamdange 93 cm, Korpuslange 45 '2 cm, Breite 29 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

No. 557. Guitarre
mit gedrucktem Zettel: „Johann Michael Simman Geigen- macher in

Mittenwald an der Jsar 17.. "; aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.
—

Boden und Zargen des hiibsch gearbeiteten Instruments sind goldgelb
lackiert; der Boden ist aus Vogelahorn-, die Zargen sind aus geflammtem
Ahornholz. Den Deckenrand und das Schalloch umsaumen von ein-

gelegten Ebenholz- und Ahornadern eingefaBte Elfenbeinverzierungen.
Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde; 5 weitere Biinde sind

auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 93 cm, Korpuslange 44 cm, Breite 29 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 268.

') Eine derartig bezogene Guitarre brachte die Herzogin Anna Am alia 1790
nacli Weimar mit (Vgl. Seite 131 des Katalogs.)



Guitarren No 558—562

No. 558. Guitarre
mit gedrucktem Zettel: „PIETRO VALENZANO / . . . Abita nella strada di

Chiaja N. 55. / in Napoli"; auf der Decke findet sich auBerdem der

eigenhandige Namenszug des Verfertigers. Aus dem Anfang des IQ.Jahr-
hunderts. — Das eigenartige Instrument hat ein rotlich lackiertes Korpus
aus Ahornholz in gewohnlicher Guitarrenform, ist jedoch breiter, im
oberen Teil der Decke durchbrochen und im Abstand von 4 cm mit
einem die durchbrochene Flache einnelimenden zweiten Resonanz-
boden und einem zweiten Schalloch versehen. — Das Griffbrett tragt
17 messingene Biinde.

Gesamtlange 1,02 m, Korpuslange 47 cm, Breite 32',j cm, Zargen-
hohe 8'/2 cm.

Abbildung auf Seite 162, Nachbildung des Zettels auf Seite 279.

No. 559. Guitarre,
italienische (Neapolitaner) Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts.
Das schmucklose Instrument hat ein auffallend breit geformtes Korpus.
Boden und Zargen sind aus gelbbraun lackiertem NuBbaumholz. —
Das Griffbrett tragt 21 Biinde aus Bein.

Gesamtlange 94 '/j cm, Korpuslange 46 cm, untere Breite 35 cm,
obere Breite 28 cm, Zargenhohe 8 cm.

No. 560. Guitarre,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Korpus des
einfach gearbeiteten Instruments ist schwarz lackiert. Die Anordnung
der Biinde entspricht No. 557.

Gesamtlange 94 V2 cm, Korpuslange 45 '/-> cm, Breite 29 cm,
Zargenhohe 8 cm.

No. 561. Guitarre
mit lithographiertem Zettel: „J. G. Thielemann / Academischer Kiinstler /

zu Berlin 1813." Das dunkelbraun lackierte Korpus ist aus NuBbaum-
wurzelholz. Den Deckenrand und das Schalloch umsaumen in Eben-
holz eingelassene Silberadern. Das Griffbrett tragt 17 Biinde aus Elfenbein.

Gesamtlange 95 cm, Korpuslange 44 cm, Breite 20 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 271.

No. 562. Guitarre
mit gedrucktem Zettel: „Antonio Comuni Fabbricatore in Piacenza /

Anno . . ."; aus dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Das
hiibsche Instrument ist ebenso wie No. 559 von auffallend breiter Bauart.

Das dunkelbraun lackierte Korpus ist aus Ahornholz. Deckenrand und
Schalloch sind von hiibschen Einlagen aus Ahorn- und Ebenholz ein-

gefaBt und von Elfenbeinadern umsaumt. Unterhalb des Anhangestegs
ist eine sorgfaltig geschnitzte Holzauflage im Geschmack der Empire-
zeit angebracht, einen griechischen Krieger auf einem mit vier Rossen

bespannten Kampfwagen darstellend. Das Wirbelbrett zeigt Lyraform.
Das mit Tonbezeichnungen in Golddruck versehene Griffbrett tragt
19 messingene Biinde.

Gesamtlange 91 Va cm, Korpuslange 44 cm, untere Breite 35 '/a cm,
obere Breite 25 cm, Zargenhohe 8 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 234.
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Guitarren No. 563 - 566 ^a^^^^^^^ 153

No. 563. Guitarre
mit kalligraphisch verziertem, aber teilweise verblaBtem Zettel: „Johannes
Beutler Instrumentenmacher in swyi" (?); aus den 20 er oder
30er Jahren ties 19. Jalirhunderts. Das rotlicli lackierte Korpus des
einfacli gearbeiteten instruments ist aus geflammteni Aliorniiolz. An
Stelle des Wirbelbretts ist ein Wirbeil<asten vorlianden, der in einen

gesclinitzten Affenl<opf auslauft. — Das Griffbrett tragt 15 Biinde aus

Messing und Elfenbein.

Gesamtlange 95 cm, Korpuslange 43 '/-' cm, Breite 28 cm, Zargen-
liolie 7 cm.

No. 564. Guitarre,
franzosisciie Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jalirlnmderts. Das

Korpus des sclionen Instruments ist gelbbraun lackiert; der Boden ist mit

einer hiibsclien Malerei geschmiickt, die den Geige spielenden Orpheus
inmitten der wilden Tiere darstellt. Die Zargen sind aus geflammteni
Aiiornholz. Boden, Decke und Scliailoch sind von breiten Elfenbein-

adern eingefaBt; in Ebenliolz eingelegte vierfache Elfenbeinadern um-
saumen aufierdem Decke und Scliailoch. Das Wirbelbrett ist durch-

brochen
;
an Stelle der Wirbel ist eine Schraubenstimmvorrichtung vor-

handen. — Das Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Gesamtlange 94 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 30 cm, Zargen-
hohe 7

'

2 cm.

No. 565. Guitarre,
deutsche Arbeit ebenfalls aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Das rotlichbraun polierte Korpus des hiibsclien Instruments ist aus

Mahagoniholz. In der Mitte sowie uni den Rand des Bodens und der

Zargen sind Adern von Ahornholz eingelegt. Deckenrand, Schalloch

sowie Wirbelkasten umsaumen in schwarzen Kitt eingelassene und von
Ahornadern eingefaBte gravierte Perlmutterverzierungen. Auch der ge-
schweifte Anhangesteg und das durchbrochene Wirbelbrett zeigen Perl-

muttereinlagen.— Das Griffbrett tragt 19 Biinde aus Elfenbein. Die Saiten

werden wie bei der vorhergehenden Guitarre No. 564 mittels einer

Schraubenstimmvorrichtung angespannt.

Gesamtlange 92'; 2 cm, Korpuslange 44 cm, Breite 30' - cm,.

Zargenhohe 7 '2 cm.

Die Guitarre staiiimt aus deui Besitz einer Fiirstin Liechtenstein.

No. 566. Guitarre
mit lithographiertem Zettel : „LOUIS PANORMO / 26 High Street,

Bloomsbury London 1829". Das sorgfiiltig gearbeitete Instrument

ist von auffallend breiter Bauart
;

das Korpus ist aus Palisanderholz.

Das Schalloch wird von einer kleinen Perlmuttereinlage und Einfassungs-

ringen von hellem und dunklem Holze umsaumt. Das Wirbelbrett ist

durchbrochen
;

die Saiten werden ebenso wie bei den beiden vorher-

gehenden Guitarren mittels einer Schraubenstimmvorrichtung angespannt.
Das Griffbrett tragt 18 silberne Biinde, und zwar sind dieselben durch
kleine sich iiber die ganze Breite des Griffbretts hinziehende Oeffnungen
beliebig versetzbar.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 48 cm, untere Breite 36^•J cm,
obere Breite 30 cm, Zargenhohe 8 '

.> cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 262.
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No. 567. Guitarre,
franzosische Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das
hijbsch gearbeitete Instrument entspricht in der Form der gewohnlichen
Guitarre, jedoch weist die leicht gewolbte Decke im oberen Teil auBer
einem runden Schalloch zu beiden Seiten zwei C-L6cher in der bei der
Viola da Gamba iiblichen Form auf.

')
Das gojclgelb lackierte Korpus

ist aus hiibsch geflanimtem Ahorn-, die Decke aus feinjahrigem Fichten-
holz. Der Deckenrand und die Schalloffnungen werden von Ebenholz-
und Elfenbeinadern umsaumt. Das Wirbelbrett ist mit einer schild-

artigen Perlmuttereinlage verziert. Das Griffbrett tragt 17 Biinde aus
Neusilber.

Gesamtlange 91 cm, Korpuslange 45' 2 cm, Breite 30 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

Die Terz-Guitarre (ital.: „Terza di Chitarra", „Chitarrino"), steht eine

kleine Terz hoher als die gewohnliche Guitarre; ihre Stimmung ist also:

::1=^—p:

Die Mensur ihrer Saiten betragt nur 54—56 cm, wahrend die eigentliche

(Prim-) Guitarre eine Mensurlange von 63—65 cm hat. — Nach Bonannis

„Gabinetto armonico" (Rom 1722, p. 100) wurde der Chitarrino hauptsach-

lich von neapolitanischen Fischern benutzt. Konzertfahigkeit erlangte das

Instrument durch den beriihmten Guitarre-Virtuosen Mauro Giuliani in

Wien (geb. ca. 1780 zu Bologna, gest. 1820 zu Wien), der fiir die Terz-

Guitarre u. a. ein Konzert mit Orchesterbegieitung schrieb, das von Job. Nep.

Hummel fiir Pianoforte iibertragen wurde und bei Anton Diabelli in Wien

erschien.

No. 568. Terz-Guitarre (Chitarrino),
italienische Arbeit aus dem' Ende des 18. Jahrhunderts; mit gedrucktem
Reparaturzettel : „LODOVICO DA ME R1ST0RAT0'\ daneben ist

die Adresse des Reparateurs geschrieben: ,,Genova \ piazza posia vccliia."'

Das gelbrot lackierte Korpus des einfachen Instruments ist aus schlichtem

Ahornholz; Deckenrand und Schalloch sind mit hiibschen Einlagen aus

Perlmutter und Ebenholz eingefaBt und von Elfenbeinadern umsaumt.
Die Stimmung der 6 Saiten ist eine kl. Terz hoher als bei der ge-

wohnlichen Guitarre (s. ob.). Das Griffbrett tragt 12 messingene Bihide;
4 vi'eitere Bihide sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 78".- cm, Korpuslange 36'-- cm, Breite 24 cm,

Zargenhohe 5 cm.

Nachbildung des Reparaturzettels auf Seite 254.

') Die Abbildung einer Guitarre von gleicher Bauart findet sich auf dem Portrat

einer Quitarrespielerin, das in der „Nouvelle niethode . . de Guitarre" von Francois
Molino (c. 1775-1847) als Planche 16 (Eloi Feron del., Lith. de G. Engelmann)
enthalten ist. (Ein Exemplar der ,,Methode" ist in der Bibliothek des Museums vor-

handen.)
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Das unscheinbare Instrument besitzt hohen historisclicn Wert, da es aus dem
NachlalJ Pagan inis staninit. (Cf. ,,Catalogo N. 84. Collezione del celebre Violinista

Nicolo Paganini" Firenze, Luigi Battistelli [1910] No. 223.)
— Bekanntlich war

Paganini ein ebenso grolkr Guitarren- wie Violinvirtuos; vgl. J. M. Schottky,
,,Paganini"s Leben und Treiben als Kiinstler und Mensch", Prag 1830, S. 230:

,,Paganini spiclt die Guiiarre vorziiglich gtit ; cr tnacht AI;korilc von selir grofser

Sclnvierigkcit iind ''on sc//r sclwncn Arpcggien . Atick vcndct er auj diesem Itjsiriwietit eincn

ihin ganz eigeuthiiinHcIien Fiugcrsaiz an. Die Pegleitiing seiner Co?icerte. 7venn er

ein Ae CO mpag >i e III e n i hat, ist sfets an/ der Gititarre a iifgefun d e n ; sonst schreibl

er hei keineiii aiideren liistnuiiente. Er kowponirt siiigend oder p/ei/end."^)
Eine franzosische Quitarre von Grobert-Mirecourt (1794- 1869), die Paganini

von J. B. Vuillaume in Paris erhielt und die spiiter in den Besitz Hector Berlioz'

iiberging, besitzt das Museum des Conservatoire zu Paris (No. 278).

Terzguitarren in Cistreform: siehe No. 576 u. 577. — Vgl, auch No. 607

(Doppelguitarre).

Guitarren abweichender Bauart.

Guitarren in Lautenform.

No. 569. Guitarre in Lautenform,
deutsche Arbeit urn die Wende des 18. Jahrhunderts. Das braungelb
lackierte lautenformige Korpus des hiibschen Instruments ist aus 9 breiten

Spanen von Aliornholz zusammengesetzt, zwisclien denen Ebenholz-
adern eingefiigt sind; am oberen und unteren Rand sind zwischen den
einzelnen Spanen Knopfchen von dunklem Holz angebracht. In das

Schalloch ist eine hiibsclie Rosette eingelassen. Das Wirbelbrett lauft

in eine eigenartig gewundene Schnecke aus.

Der Bezug besteht wie bei alien Guitarren dieser Abteilung aus

je 6 Darmsaiten in der gebrauchlichen Stimmung:
#•

:d^*:

Das Griffbrett tragi 17 messingene Biinde.

Gesamtlange 1 m, Korpuslange 56 Vj cm, Breite 31'/-' cm.

No. 570. Guitarre in Lautenform,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das dunkel-

braun lackierte lautenformige Korpus des hiibschen Instruments ist aus

15 Spanen von Vogelahornholz zusammengesetzt. Der Anhangesteg
lauft in geschnitzte Blattornamente aus. Das Schalloch wird von einer

in schwarzen Kitt eingelassenen Perlmutterverzierung eingefaBt; auch

der untere Teil des Griffbretts ist mit einem in Perlmutter eingelegten
Blattornament verziert. — Das Griffbrett tragt 18 silberne Biinde; ebenso

sind die 6 Schraubenwirbel aus massivem Silber,

Gesamtlange 1,02 m, Korpuslange 49 ^j cm, Breite 36 cm.

')
In dem handschriftlichen NachlaB Pagan in is, den das Museum kiirzlich

erwarb, befindet sich auch eine groBere Anzahl ungedruckter Guitarre-Kompositionen.



Guitarren in Lautenform No. 571 — 574

No. 571. Guitarre in Lautenform,
deutsche Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahriiunderts. Das rot-

braim lackierte lautenformige Korpus des hiibschen Instruments ist

aus 9 breiten Spanen von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt. Der

Anhangesteg lauft in aufgelegte Ornamente aus. Den Deckenrand und
das Schalloch umsaumen Einlageadern von Eben- und Ahornholz. —
Das Griffbrett tragt 20 kupferne Biinde.

Gesamtlange 1,01 m, Korpuslange 54 cm, Breite 32',:' cm.

No. 572. Guitarre in Lautenform (guitarrisierte Laute)
mit gedrucktem Zettel: „Lorentz Bernhart Mayer / Anno 1750" und ge-
schriebenem Reparaturzettel: „J. G. Langerwiscli Instrumentenmacher in

Leipzig 1816". Das schone Instrument ist aus einer Laute durch Er-

neuerung der Decke und Anbringung eines Guitarre-Wirbelbretts und
eines sechssaitigen Bezugs zu einer Guitarre umgearbeitet worden.

(Vgl. die Einleitung, Seite 132.)
Das dunkelbraun lackierte Korpus ist aus 1 1 abwechselnd ange-

ordneten breiten Spanen von NuB- und Ahornholz zusammengesetzt.
Die schwarz polierte Decke, die hubsche Bronzerosette des Schallochs
und das Wirbelbrett umsaumen in schwarzen Kitt eingelassene Perl-

mutterverzierungen; der untere Teil der Decke ist auBerdem durch eine

strahlenformige Perlmuttereinlage verziert. — Das Griffbrett tragt 17 Biinde

aus Elfenbein.

Gesamtlange 1,01 m, Korpuslange 54 cm, Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 1 52
; Nachbildung der Zettel auf Seite 258 u. 254.

No. 573. Guitarre in Lautenform (guitarrisierte Laute)
mit gedrucktem Zettel: „Johann Gollberg, Lauten- und Gei-/gen-Macher
in Dantz[ig] An. 1747-". Das schone Instrument ist mi ersten Viertel

des 19. Jahriiunderts aus einer Laute zu einer Guitarre umgearbeitet
worden, und zwar laBt die gauze Art der Arbeit sowie die Aniage der

Perlmuttereinlagen ebenfalls auf J. G. Langervvisch in Leipzig als

Reparateur schlieBen. — Das rotlichbraun lackierte Korpus ist aus
9 breiten Spanen von Ahornholz zusammengesetzt. Den Deckenrand
und Anhangesteg, das Schalloch, den Saitenhalter und das Wirbelbrett

umsaumen in schwarzen Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen. Der

Anhangesteg liiuft in hubsche Schnitzereien aus, die harfenspielende

Engel darstellen. — Das Griffbrett tragt 14 Biinde aus Elfenbein. Die
Wirbel sind auf beiden Seiten mit Perlmutter eingelegt.

Gesamtlange 90 cm, Korpuslange 43 '/2 cm, Breite 29 '/2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 249.

No. 574. Guitarre in Lautenform (guitarrisierte Laute)
mit gedrucktem Zettel: „lVlatheus Epp in Strasburg 1671"

;
das prach-

tige Instrument ist ebenfalls von geschickter Hand aus einer Laute zu
einer Guitarre umgearbeitet worden. Das Korpus ist aus 1 1 breiten

Spanen zusammengesetzt, deren jeder einzelne in abwechselnder Anord-

nung zur Halfte aus Ebenholz, zur Halfte aus Elfenbein besteht. Den
Deckenrand und das Schalloch umsaumen Ahorn- und Ebenholzeinlagen.
Der Anhangesteg ist mit aufgelegten Ornamenten im Empirestil verziert.

In das Schalloch ist eine hiibsch geschnitzte elfenbeinerne Renaissance-

Rosette eingelassen.
— Das Griffbrett tragt 18 Biinde aus Elfenbein.

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 53^2 cm, Breite 33 '2 cm.

Abbildung auf Seite 152; Nachbildung des Zettels auf Seite 243.
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No. 575. Guitarre in Lautenform (guitarrisierte tunesische Laute)
mit geschriebenem Zettel: „Giuseppe Cusumano. Tunis 1854". Das
Korpus des aus einer tunesischen Laute zu eiiier Guitarre umgearbeiteten
Instruments ist hellbraun lackiert und aus 15 Spanen von "Zedernholz

zusammengesetzt, zwischen denen doppelte Ebenholzadern eingefiigt
sind. Das Schalloch wird von Ebenholz- und Elfenbeinadern eingefafit.
Das Griffbrett ist aus Ebenholz und auf beiden Seiten mit Elfenbeinein-

lagen verziert. Der Wirbelkasten lauft in einen geschnitzten Vogelkopf aus.

Gesamtlange 88' .• cm, Korpuslange 45 '

j cm, Breite 29 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 237.

Guitarren in Cistre- oder Bandurriaform.

(Ueber die spaiiische Bandurria vgl. Seite 226, No. 672.)

No. 576. Terz-Guitarre (Chitarrino) in Cistreform
mit gedrucktem Zettel: „Gennaro Fabricatore Anno 1800. Napoli /

Strada S. Giacomo n. 26". Das braungelb lackierte Korpus des hiibschen
Instruments ist aus Ahornholz. Deckenrand, Schalloch, Griff- und
Wirbelbrett sind mit hiibschen in rotlichen Kitt eingelassenen Perl-

muttereinlagen verziert; unterhalb des Anhangestegs ist ein ebensolches

Perlmuttermonogramm mit den Initialen „M S" eingelegt. Die Riick-

seite des Halses wird von Elfenbeinadern durchzogen. — Das Griff-

brett tragt 9 messingene Biinde, 4 weitere Biinde von Elfenbein sind
auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 32 V2 cm, Breite 26 cm, Zargen-
hohe 6 cm.

Abbildung auf Seite 151
; Nachbildung des Zettels auf Seite 243.

No. 577. Terz-Guitarre (Chitarrino) in Cistreform
mit gedrucktem Zettel: „Fecit Antoni WAINERT INSTRUMENT-MACHER
in Warschau 1806". Boden und Zargen des hiibsch gearbeiteten Instru-

ments sind aus schmalen Spanen von Ebenholz zusammengesetzt,
zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt sind. Der Deckenrand und
die aus Horn verfertigte Rosette des Schallochs werden von Elfenbein-
und Ebenholzverzierungen eingefaBt. Griff- und Wirbelbrett sind von
Elfenbeinadern umsaumt und mit Schildpatt belegt und auf der Riick-

seite von Elfenbeinadern durchzogen.
— Das Griffbrett tragt 17 Biinde

von Elfenbein.

Gesamtlange 72 cm, Korpuslange 37*2 cm, Breite 28'.' cm,
Zargenhohe 6'/!! cm. Nachbildung des Zettels auf Seite 280.

No. 578. Guitarre in Cistreform

mit gedrucktem Zettel: „Victorin Drassegg Instrumentenmacher / in

Bregenz. / 1835". Das rotlichbraun lackierte Korpus ist aus schlichtem
Ahornholz. In das Schalloch ist eine hiibsche Papprosette eingelassen.
Das durchbrochene Wirbelbrett hat die Form einer Lyra.

— Das Griff-

brett tragt 20 messingene Biinde.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 49 cm, Breite 33 cm, Zargen-
hohe 9 cm.
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Lyra-Guitarren.

(Guitarren in Lyraform oder Apollo-Ouitarren.)

(Vgl. die Einleitung, Seite 134.)

Die „Allgem. musikalische Zeitung" enthalt in No. 46 des 3. Jahrgangs
(1800 01) „Einige Worte iiber die neue franzosische Lyra (Lyre-
Guitar re)" mit einer Abbildung des Instruments und einer „tabellarischen

Anleitung" in Kupferstich. In dem betreffenden Aufsatz heiBt es u. a. (Sp. 787):

„Die neue Lyre ist eine Nachahinung der alten, welcher einige Verbesserungen
von der Quitarre beygefiigt sind, uni ihr mehr Umfang zu geben, und sie zum Ge-
brauch fiir unsre Musik passender zu machen — dalier ihr Name Lyre Guitane.

Bekanntlich hatte die alte Lyra funfzehn Saiten, aber kein Griffbret; die neue dagegen
hat nur sechs Saiten und ein Griffbret. Die beygefiigte Abbildung [vgl. Seite 161]

zeigt, dafs es also mehr in der Figur veriinderte Guitarre, als alte Lyra ist, auch
sieliet man sogleich, dafs das Instrument im Wesentlichen ganz, wie die Guitarre,
behandelt wird, und dafs ihr Spiel keiner besonderen Anweisung fiir den bedarf, der

nur einigermafsen mit der Guitarre umzugehen weifs. Betrachtet man diesen Neuling
aber genauer, so zeigen sich denn doch mancherley Schvvierigkeiten fiir den, der

wirklich darauf, und nicht nur damit spielen will. Ich gebe nur einige an. Soil das

Instrument so wohl aussehn, als es freylich soli, und der Spielenden auch so wohl

lassen, als es ebenfalls soil: so mufs es immer gerade aufgerichtet gehalten werden.
Das macht eine fiir den Arm auf die Dauer ziemlich beschwerliche und bald er-

miidende Lage nothwendig. Will man der Bequemlichkeit das Graziose aufopfern;
so wird man, wie schon der Anblick zeigt, von der einen Seite beym Greifen geniert.
Auch die bisher gewohnliche Bezeichnung der Noten hat ihr Beschwerliches; sie thut

dem Auge nicht wohl, und ist nicht gut schnell zu lesen. Man wird sich davon
besser iiberzeugen, wenn ich die Skala des Instruments hersetze:

:d=d=d=d=J=d. :S^tJ
-#—*—

1

—\-—\-

o- #-

T-^- r=p=p=P=q

die denn doch, besonders da es fast

nur zum arpeggirenden Accompagnement
des Gesanges zu gebrauchen ist, vor-

kommen. Dem ware jedoch abzuhelfen,
weim man einfiihren wollte (was auch

franzosische Lehrer vorgeschlagcn haben)

-r - ^
Sein Umfang ist also von
E bisa, vierthalb Oktaven.
Nun schreibt man die

Noten auf Eine Zeile;
wie libel lesen sich da-

hcr Stellen, wie etwa :

der Notenbezeichnung zwey Zeilen zu geben, wie dem Klavier oder der Harfe. Doch
soUen diese Bedenklichkeiten die Liebhaberinnen in Deutschland, die uns, wie die

Franzosinnen ihren Freunden, den anmuthigen Anblick griechischer sogenannter Cither-

spielerinnen geben wollen, keineswegs von der Nachahmung abschrecken — und sie

werden es auch nicht, wenn man sich das Hiibsche der Sache nur erst lebhaft

vorstellt . . . ."

In der Vorrede zu der ,,GroBen Sonate fiir Quitarre allein" von S. Molitor
(op. 7, Wien 1806) sagt der Verfasser iiber die Lyra-Guitarre folgendes:

,,Die neue sogenannte Lyra, welche erst vor einigen Jahren in Frankreich aus
der gewohnlichen Guitare der alten Lyra nachgebildet wurde, ist allerdings fiir den
Liebhaber schoner antiker Formen eine erwiinschte Erscheinung. Ihr Ton — wiewohl
des groBeren Korpers wegen starker als jener der Guitare — ist nichtsdestoweniger
dumpf, gleichsam im Instrument selbst verhalten. Es scheint, daB noch gar keine

Versuche gemacht worden sind, diejenige Form fiir die neue Lyra zu finden, welche
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deni Ton am giinstigsten wiirc. Vielleicht liegt das groBtc Hindeniis des Tones darin,
daB der Korper dieser modernen Lyra

—
gegen die gewohnliche Form aller Geigen-

Lanten- and Quitar-ahnlichen Instrumente — sich nach oben zu erweitert, nnd endlich

gar in zwei ausgehohlte Arme verliert, aus welclien der Ton den Riickweg nicht wieder
finden kann, oder durch angebrachte kleine Oeffnungen teilweise entwischt. Ich

zweifle nicht, daB das Instrument gewinnen wiirde, wenn man den eigentlichen Korper
nach oben zn, wie an der Laute, oval zusammen laufen lieBe, die beiden Arme aber,
ohne Verbindung mit dem Resonanzkasten, bios als das behandelt, was sie sind, als

eine Zierrat.''

No. 579. Lyra-Guitarre (Guitarre in Lyraform),
deutsche Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das rot-

gelb polierte Korpiis des schmucklosen Instruments ist aus Mahagoniholz.
In der Mitte der Decke befindet sich ein groBes Schalloch, an beiden
Oberseiten unterhalb der Lyra-Arme auBerdem zwei kleine Schallocher.

Das Griffbrett tragt 12 Biinde aus Bein.

Hohe 80 cm, Breite 33 cm.

No. 580. Lyra-Guitarre,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Das hellgelb lackierte Korpus ist aus geflammtem Ahornholz und mit

Ebenholz eingefaBt. Auch der Deckenrand und die beiden Schallocher

weisen Ebenholzeinfassungen auf und sind auBerdem von Ahornadern
umsaumt. — Das Griffbrett tragt 13 Biinde aus Elfenbein.

Hohe 80 cm, Breite 35 cm.

No. 581. Lyra-Guitarre,
franzosische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das
rotlichbraun lackierte Korpus ist aus Ahornholz. Der Deckenrand und
das halbmondformige Schalloch sind von Ebenholz- und Elfenbeinadern

umsaumt. Der Anhangesteg wird von einem aufgelegten Blattornament

umgeben.
— Das Griffbrett tragt 21 messingene Biinde.

Hohe 81 cm, Breite 36'/-- cm.

No. 582. Lyra-Guitarre,
ebenfalls franzosische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Das rotbraun lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus Ahorn-
holz. Der Deckenrand ist mit Eifenbeinstreifen eingefaBt und ebenso
wie die beiden Schallocher von Perlmutterverzierungen umsaumt, die

in schwarzen Kitt eingelassen sind. An Stelle der sonst iiblichen Lyra-
Arme sind zwei lackierte kleine Saulchen angebracht, die in bronzene

Knaufe auslaufen. — Das Griffbrett tragt 16 Biinde aus Perlmutter.

Hohe 82 cm, Breite 33 cm. Abbildune auf Seite 161.
•fc.

No. 583. Lyra-Guitarre
mit lithographiertem Zettel: „Bernhard KEIL in GOTHA"; aus dem ersten

Viertel des 19. Jahrhunderts. Das braungelb lackierte Korpus ist aus

Ahornholz. Auf dem untern Teil der Decke und zu beiden Seiten des

Anhangesteges sind von Ebenholz eingefaBte Perlmuttereinlagen ange-
bracht. Der Anhangesteg ist mit Elfenbein belegt, auch die beiden

Schallocher haben in Ebenholz eingelassene Perlmuttereinfassungen. Die

Ruckseite des Halses wird von breiten eingelegten Ebenholzadern

durchzogen,
— Das Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Hohe 81 cm, Breite 34 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 250.



Lyra-Guitarren No. 584-588

No. 584. Lyra-Guitarre,
deutsche oder englische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahr-
hunderts. Das rotlichbraun polierte Korpus ist aus Mahagoniholz. Der
Deckenrand und das Schalloch werden von Ahorn- und Ebenholzadern
umsaumt. — Das Griffbrett tragt 18 silberne Biinde.

Hohe 87 72 cm, Breite 36' .- cm.

No. 585. Lyra-Guitarre,
italienische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts; vielleicht

von Giov. Battista Fabricatore in Neapel. Mit geschriebenem
Reparaturzettel : ^Albani Leopold,' rcstaurb in Aucona 27. Dcc^'' iSSj'\ Das
braunrot polierte Korpus des hiibsch ausgestatteten Instruments ist aus

Mahagoniholz, die Riickseite des Halses wird von Elfenbein- und Eben-
holzadern durchzogen. Den Deckenrand und die beiden mit vergoldeten
Papprosetten versehenen Schailocher umsaumen in dunklen Kitt einge-
lassene Elfenbeinverzierungen. Auch das Griffbrett ist mit hiibsch

gravierten Eifenbeineinlagen in Form von Renaissanceornamenten ge-
schmiickt. — Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Hohe 92 cm, Breite 3572 cm.

No. 686. Lyra-Guitarre
mit gedrucktem Zettel: „Verfertigt / von / CARL CHRISTIAN OTTO /

Instrumentenmacher in Halle. 1820". Das dunkelbraun lackierte Korpus
des hiibschen Instruments ist aus Obstbaumholz. Die vertieften Rosetten
der beiden Schailocher umsaumen in schwarzen Kitt eingelassene Perl-

mutterverzierungen.
— Das Griffbrett tragt 23 Biinde aus Messing und

Elfenbein.

Hohe 96 cm, Breite 40' 2 cm.

Abbildung auf Seite 161; Nachbildung des Zettels auf Seite 262.

No. 587. Lyra-Guitarre
mit lithographiertem Zettel: „F. A. Matthes / vormals J. G. Thielemann /

Berlin Linden Strasse No. 82. , verfertigt . . . 1826". Das braungelb
lackierte Korpus ist aus Obstbaumholz. Den Boden und Deckenrand
sowie die beiden Rosetten umsaumen in Ebenholz eingelegte Metalladern.

Die beiden Lyra-Arme laufen in bronzierte Adlerkopfe aus. — Das
Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Hohe 98 cm, Breite 34' 2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 258.

Bafe-Lyraguitarre: siehe No. 598.

No. 588. Guitarre,
deutsche Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das hiibsche

Instrument hat ein aus Ahornholz verfertigtes lyraformiges Korpus und
ist mit glanzend griinem Lackiiberzug versehen. Der Deckenrand ist

in derselben Weise ausgestattet und an den oberen Schweifungen mit

Perlmutterknopfen verziert; auch die Decke und das Wirbelbrett weisen

einige Perlmutterverzierungen auf. In der Decke befindet sich eine

schildformigeSchalloffnung.
— Das Griffbrett tragt 18 messingene Biinde.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 45 cm, Breite 27 '/2 cm, Zargen-
hohe 8 cm.
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No. 589. Guitarre („Guitare droite")
mit geschriebenem Zettel: „faits par franqois barbe luthier brevete de
la societe Melophile d'avallon; a dijon"; iiber dem Zettel befindet sich

auBerdem der Brandstempel: j.Franqois BARBE". Aus dem Anfang des
19. Jahrhunderts.

— Das gut gearbeitete Instrument hat ein abweichend

geformtes an die Lyraguitarren erinnerndes Korpus und wurde beim

Spiel auf den Tisch gestellt. Das rotlichgelb lackierte Korpus ist aus
Ahornholz. In der Decke befinden sich auBer einem groikren zwei
kleinere Schallocher, die ebenso wie der Deckenrand von Ebenholz-
und Elfenbeinadern umsaumt sind. — Das Griffbrett tragt 9 Biinde von
Elfenbein; 9 weitere Ebenholzbiinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 91 ^h cm, Korpuslange 44 cm, Breite 33 cm, Zargen-
hohe 8 '

2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 233.

No. 590. Guitarre
aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das primitiv gearbeitete
Instrument hat ein eigenartiges halb lyraformiges Korpus. Boden und

Zargen sind aus rotbraun gestrichenem Eisenblech, Decke und Hals
aus Messingblech verfertigt. (Vgl. Bemerkung zu der Schlagzither
No. 461.) Es besitzt wie die Lyra-Guitarren einen holzernen Untersatz
zum Aufstellen. — Das Griffbrett tragt 21 messingene Biinde.

Gesamtlange 1,02 m, Korpuslange 47 cm, Breite 31 cm, Zargen-
hohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 161.

No. 591. Guitarre („Chitarra villereccia"),
italienische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Das Korpus des roh ge-
arbeiteten (Bauern-) Instruments ist aus einer halben Kiirbisschale herge-
stellt. — Das Griffbrett tragt 17 kupferne Biinde.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 30 cm, Breite 32'/.; cm.

Spanische und portugiesische Guitarren.

In ihrem alten Heimatlande Spanien bildet die Guitarre heute eine

vollstandige Familie, deren einzelne Glieder Guitarra (oder G uiterra),

Tenor, Requinto, Guitarro und Guitarillo (oder Tip let) benannt

werden.') „Guitarra" (die eigentliche Guitarre) und der eine Quinte hoher

stehende „Requinto" haben sechssaitigen Bezug, die iibrigen Arten sind

dagegen nur mit fiinf Saiten bezogen; in fruherer Zeit wurden teilweise

noch mehrchorige metallene Saiten benutzt. Heute ist groBtenteils fur die

drei hoheren Saiten ein Darmbezug iiblich, wahrend fiir die drei (bezw. zwei)

tieferen Saiten mit Silber- oder Messingdraht iibersponnene Seide verwendet

') Nach Mahillons Katalog des Briisseler Museums (vol. Ill, p. 429).
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wird; mit Ausnahme der stets einfachen hochsten sind die einzelnen Saiten

haufig paarweise (doppelchorig) vorhanden. — Die Stimmung der einzelnen

spanischen Guitarrenarten ist folgende:

Guitarra: =1:
iqc:
:t=

Tenor: :if=t=^:

Requinto: -^
:P

^=#i~'=

fT=:d:

:r>^t=f::
Guitarro:

Guitarillo:

Tenor, Requinto und Guitarro sind von gleicher GroBe; von den

beiden fiinfsaitigen Instrumenten dient Tenor zum Melodiespiel, Guitarro

zur Begleitung.

Die Notation erfolgt
— wie iiblich — eine Oktave lioher. — Betreffs

der spanischen Mandurria (oder Bandurria), eines viel benutzten cistre-

ahnlichen Instruments, vgl. No. 672 des Katalogs (Seite 226).

Ueber die in Portugal gebrauchlichen Saiteninstrumente besagt der Katalog des

Briisseler Conservatoire von V. Ch. Mahillon (Ir vol., p. 358; 4e vol., p. XI): Viola

franceza entsprichtin Form und Bezug unserer Quitarre, wahrend eine mit 6 doppelten

Metallsaiten bezogene Quitarre Guitarra de Flandres (audi „Guitarra portugueza"

oder kurzweg »Guitarra") heiBt. Machete oder Cavaco, Cavaquinho ist eine

verkleinerte Guitarre (s. No. 595); eine ebenso gestimmte, aber mit 4 doppelten Metall-

saiten bezogene kleine Guitarre ist der Baudot in, der der neapolitanischen Mandoline

entspricht.
— Rabeca bedeutet „Violine", Rabecoe ist der ContrabaB.

No. 592. Guitarra (Chitarra spagnuola)
mit geschriebenem Zettel : „Cadiz Por Diego Costa N 21 Ano 1715 /

Cal de Cobor". Das gut gearbeitete Instrument ist von groBer Bauart und
hat ein gelbbraun lackiertes Korpus aus Ahornholz. Boden, Deckenrand,
Schalloch, Griff- und Wirbelbrett sind mit helien und dunklen Einlage-
adern geschmiickt. Die Decke weist unterhalb des Anhangestegs eine

hiibsch geschnitzte Holzauflage auf. In das Schalloch ist eine Rosette
aus Pergament eingelassen.

Der Bezug besteht aus 5 dreichorigen Metallsaiten in folgender
Stimmung:

t:
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Das Griffbrett tragt 10 holzerne Biinde; 2 weitere Biinde sincl auf die

Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 49 cm, Breite 29 cm, Zargen-
hohe 12'/. cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 237.

No. 593. Guitarra,
spanische Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das rotllch

polierte Korpus des einfach gearbeiteten Instruments ist aus Mahagoni-
holz. Der untere Teil der Decke und das Sclialloch sind durch Perl-

muttereinlagen verziert.

Der siebenchorige Bezug besteht ebenfalls aus Metalisaiten. Die
hochste Saite ist einfach, alle iibrigen sind doppelt; die vier tiefsten Saiten-

chore sind mit Silberdraht iibersponnen. Stimmung der Saiten wahr-
scheinlich ahnlich wie beim „Requinto" mit hinzugefiigter e-'-Saite. —
Das Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 44 cm, Breite 28 V2 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

No. 594. Requinto (spanische Alt-Guitarre)
mit lithographiertem Zettel: „NICOLAS DEL VALLE GRANADA,
Ano de 1866". Das hellgelb lackierte Korpus ist aus Kirschbaumholz;
Boden und Zargen sind von dunklen Einlageadern durchzogen. Auch
das Schalloch ist in ahnlicher Weise ausgestattet.

Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Saiten in folgender Stimmung:
^ —fi

s=i-

Die drei tieferen Saiten sind aus Seide und mit Silberdraht umsponnen,
die drei hoheren Saiten sind aus Darm. — Das Griffbrett tragt
18 messingene Biinde.

Gesamtlange 72 cm, Korpuslange 32 \'j cm, Breite 20 '/2 cm,
Zargenhohe 9 cm.

No. 595. Machete (Cavaco, Cavaquinho) (kleine portugiesische
G ui tarre)

mit gedrucktem Zettel: „OCTAVIANNO Joao NUNES Artista de Violas

Francezas Guitarras, Rabecas, Rabecoes e Machetes Rua de S. Paulo

No. 35A. MADEIRA"; aus dem Ende des 19.Jahrhunderts. Das rotbraun

lackierte Korpus des zierlichen Instruments ist aus palisanderartigem
Holz. An dem Unterteil der Decke sowie um das Schalloch sind ver-

schiedenfarbige Einlagen angebracht.
Der Bezug besteht aus 4 Darmsaiten in Violinstimmung:

1^:
:t:

Das Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Gesamtlange 55 cm, Korpuslange 22 cm, Breite 13 '2 cm, Zargen-
hohe 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 261.
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BaBguitarren.

Das Bestreben nach einer Erweiterung des Tonumfangs der Guitarre

nach der Tiefe zu veranlaBte schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Ein-

fiihrung von BaBguitarren, die ebenso wie die Theorben und Archicistres mit

einigen neben den Griffbrettsaiten angeordneten freiliegenden Begleitsaiten ver-

sehen waren
;
diese Bordunsaiten wurden nach dem Vorbild der Theorbe an

einem besonderen (zweiten) Wirbelbrett oder zuweilen auch an einem Ansatz

des Wirbelbretts befestigt.
— Die Stimmung der BaBsaiten reihte sich diatonisch

der tiefsten Griffbrettsaite an oder wurde jedesmal nach der Tonart und den

Ausweichungen des betreffenden Stiickes eingerichtet.

DaB die BaBguitarre bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts bekannt und

in Gebrauch war, beweist ein Druckwerk aus dem Jahre 1659: ,,Soavi Concerti di

Sonata Musicah per la Chitarra Spagnuola'") von Giov. Battista Granata (op. 4;

Bologna, Monti), in dessen Anhange Stiicke fiir eine folgendermaBen gestimmte BaB-

guitarre enthaUen sind:

=9^
::1=:j=j=d=d=:^=qz=d=d:

t -^ ^ ^ ^__^_

--t-
It:

Griffbrettsaiten.

Begleitsaiten.

In dem „Muzijkaal Kunst-Woordenboek" von J. Verschuere Reynvaan
(Amsterdam 1795) ist eine BaBguitarre unter dem (wohl irrtiimUchen) Namen „Mandora"

oder „Mandore" auf Seite 353 beschrieben und auf Tafel 22 abgebildet. Diese BaB-

guitarre besaB 6 Griffbrett- und 4 daneben liegende BaBsaiten in folgender Stimmung:

m
m~

-0- :t=b—

V -*^ ^
Ein im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zu Paris lebender Musiker Van

Hecke (oder Va neck) erfand utn 1770 eine zwolfsaitige BaBguitarre, die er

wBissex" (lat.: „zweimal sechs") nannte und von dem Harfenmacher J ean Henri
Naderman (vgl. Seite 14) anfertigen HeB.^) (Vgl. Qerbers ,,

Lexicon der Ton-

kiinstler", 2. Theil, Leipzig 1792, Sp. 710.)
— Eine ahnliche zwolfsaitige BaBguitarre,

die auBerdem noch mitklingende (Aliquot-) Metallsaiten besitzt, befindet sich im

wMusikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 351).

') Eitners ,,Quellenlexikon" (4. Bd., S. 332) verzeichnet von dem Werke nur

ein Exemplar, das sich in der ehemaligen Bibliothek Wagener zu Marburg befand.

'')
Diese BaBguitarre hatte ebenso wie die oben erwahnte „Mandore" bereits

sechs Griffbrettsaiten — ein Beweis, daB sechssaitige Guitarren in Frankreich schon

lange vor Jacob August Otto bekannt gewesen sein diirften. (Vgl. Seite 132.)



BaBguitarren No. 596 u. 597 167

Die jetzt gebrauchlichen BaBguitarren sind mit 2-6 freiliegenden BaBsaiten

bezogen, die gewohnlich in

z± :± t=± :d=:1= :± ^-

gestimmt werden.

Die heutzutage zur Begleitung von „Liedern zur Laute" viel benutzte „Laute"

fiihrt iibrigens iliren Namen ganz mit Unrecht, da das Instrument nichts anderes als

eine in der Bauart der „schwedischen Theorbe" oder der „Archicistre" ahnliche BaB-

guitarre ist.

No. 596. Bafeg-uitarre („Guitare theorbee")
mit gedrucktem Zettel: „VILLAUME & GIRON Luthiers a Troyes 1791".
Das Korpus des hiibschen Instruments ist aus NuBbaumhoIz; der Boden
ist von kleinerer und schmalerer Form als die Decke. Der Deckenrand,
das Schalloch und der Hals werden von Elfenbein- und Ebenholzadern
umsaumt. In das Schalloch ist eine vergoldete Rosette eingelassen.
An Stelle des Wirbelbretts ist ein Wirbelkasten vorhanden. Der theorben-

artige obere Wirbelkasten lauft in eine vergoldete Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 4 doppelten und einer einfachen Griff-

brettsaite sowie 4 frei danebenliegenden am oberen Wirbelkasten befestigten
BaBsaiten in folgender Stimmung:

:Bt
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No. 598. BafeLyra-Guitarre
aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das rotlichbraun lackierte

Korpus ist aus Palisanderholz. Der Bodenrand, der Deckenrand und
die vertiefte Rosette des Schallochs werden von eingelegten Ahornadern
umsaumt.

Der Bezug besteht aus 6 Griffbrettsaiten und 2 frei daneben-

liegenden an der oberen Schweifung des linken Lyraarms befestigten,
in C und D gestimmten BaBsaiten. — Das Griffbrett tragt 17 messingene
Biinde.

Hohe 84 '/s cm, Breite 42 cm.

No. 599. Bafeguitarre,
schwedische Arbeit aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Das

hellgelb lackierte Korpus ist aus Ahornholz; der Boden zeigt leichte

Wolbung. — Der schrag aufgesetzte Anhangesteg weist Schnitzereien

auf. Das Wirbelbrett lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 6 Griffbrettsaiten und 4 auf einem Neben-
hals liegenden und am Oberteil des gemeinsamen Wirbeibretts be-

festigten BaBsaiten; Stimmung wie bei No. 597 mit hinzugefiigter
Contra A-Saite. — Das Griffbrett tragt 24 messingene Biinde.

Gesamtlange 1,01 m, Korpuslange 44 '/2 cm, Breite 30 cm, Zargen-
hohe 10 cm.

Abbildung auf Seite 169.

Im Innern des Instruments befindet sich ein geschriebener schwedischer
Zettel: ..TU/hort Madlle Hdi;girst" {»geh6rt Fraulein Haggirst").

No. 600. Bafeguitarre
mit lithographiertem Zettel: „Robert Lotz / Instrumentenmacher in

Gotha"; aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das gelblackierte Korpus
ist aus Ahornholz und ebenso wie bei No. 597 von lyra- oder wappen-
ahnlicher Form. Zu beiden Seiten des Griffbretts sind schildahnlich

geformte Schalloffnungen angebracht.
Der Bezug entspricht der BaB- Lyraguitarre No. 598; die beiden

BaBsaiten sind an einem seitlichen Ansatz des Wirbeibretts befestigt.
—

Das Griffbrett tragt 25 messingene Biinde.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 47 Vz cm, Breite 39 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

Abbildung auf Seite 169; Nachbildung des Zettels auf Seite 257.

No. 601. Bafeguitarre,
englische Arbeit aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das hiibsche

Instrument ist fiir den Export nach China bestimmt gewesen und

tragt im Innern einen Zettel mit chinesischem Wortlaut. Das dunkel-

braun lackierte Korpus ist aus NuBbaumholz. Der Deckenrand, der

Anhangesteg, das ziemlich groBe Schalloch und das Griffbrett sind mit

reichen in schwarzen Kitt eingelassenen Perlmuttereinlagen verziert.

Die Anordnung des Bezugs entspricht der BaBguitarre No. 597.

An Stelle der Wirbel ist eine Schraubenstimmvorrichtung vorhanden.
Das Griffbrett tragt 14 Neusilberbiinde.

Gesamtlange 1,01 m, Korpuslange 52 cm, Breite 38'/2 cm,
Zargenhohe 11 Va cm.
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Verschiedenartige Guitarren.

No. 602. „Harp-Lute",
von Edward Light zu London i. J. 1798 erfunden; englische Arbeit
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. (VgL die Bemerkung zu der

„Dital Harp" No. 404, mit deren Bauart die „Harp-Lute", die ein

Mittelding zwischen Guitarre und Harfe bildet und als Vorgangerin der

„Dital Harp" anzusehen ist, groBe Aehnlichkeit hat.) Das ganze In-

strument ist schwarz lackiert und auf beiden Seiten mit Blattornamenten
in gruner Farbe bemalt. Das nach oben sich etwas zuspitzende mulden-
ahnhch geformte Korpus ist aus sieben breiten Spanen zusammengesetzt.

Der Bezug besteht aus 7 Griffbrett- und 4 frei danebenliegenden
Bafisaiten in folgender (Es-dur) Stimmung:

Notiert wiirde fiir die „Harp-Lute" cine Sexte holier in C-dur:

Die Saiten sind an einem der Harfe entsprechenden Hals, der von
einer kleinen Saule gestiitzt wird, mittels eiserner Stimmnagel befestigt.— Das Griffbrett tragi 12 messingene Biinde.

Gesamtlange 82 cm, Korpuslange 43 cm, Korpusbreite 34^2 cm,
Breite der unteren Zarge 14 cm.

Light fiigte spater nocii eine in B gestimmte fiinfte BaBsaite hinzu. —
Vgl.

En gel, C., „Catalogue of the Musical Instruments in the South Kensington Museum",
London 1874, p. 250 (No. 1737).

Anscheinend eine deutsche Nachahmung der Light'schen „Harp-
Lute" bildet

No. 603. Guitarren-Harfe
aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das guitarrenartig geformte
ziemlich breite Korpus ist dunkelbraun lackiert und aus Ahornholz. Die

Decke, der Boden und die Einfassung der primitiven Rosette des Schall-

lochs sind mit farbigen Blumenmalereien geschmiickt. Das Wirbelbrett

lauft in eine schneckenartige Windung aus und wird wie der Hals der

Harfe von einer kleinen Saule gestiitzt.

Der Bezug besteht aus 6 Griffbrettsaiten und 8 frei danebenliegenden
BaBsaiten, deren Stimmung ahnlich der „Harp-Lute" gewesen sein diirfte:

')

©t^^a x.—^=t:=t:

') Vgl. hierzu die ,,Harpe-luth" No. 1551 der Briisseler Sammlung.
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Die Saiten sind ebenfalls an einem dem Hals der Harfe ent-

sprechenden gemeinsamen Wirbelbrett befestigt.
— Das Griffbrett tragt

22 messingene Biinde.

Gesamtlange 93 cm, Korpuslange 45'/-> cm, Breite 39 cm, Zargen-
hohe lO'/a cm.

Abbildung auf Seite 169.

Vgl. iiber die „Giiitarren-Harfe" Schillings „Universal-Lexikon der Tonkunst"

(Stuttgart 1840, 3. Band, S. 401): „ . . Es ist eine mehrsaitige Guitarre, die aber, wie
die Harfe aufrecht stehend, mit der rechten Hand gespielt wird, wiihrend die linke

Hand auf einem kurzen Qriffbrette die Tone greift. Es eignet sich nur zur Begleitung
des Gesanges in einfachen Accorden, und hat deshalb auch, ungeachtet seines wunder-

baren, atherischen Klanges, der mehr dem der Aeolsharfe als der Guitarre ahnlich
ist [?], wegen der unstreitig grolJeren Mannigfaltigkeit dieser letzteren, noch wenig
Theilnahme gefunden . . . ."

No. 604. Guitarre
mit gravierter Inschrift auf einem Perlmulterplattchen am Oberteil des
Griffbretts: „LEV1EN / Inventeur & Brevete"; franzosische Arbeit aus
dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das hiibsche Instrument hat

ein eigentiimlich muldenartig gewolbtes, nach oben spitz zulaufendes

Korpus, das in der Form an die „Harp-Lute" von Edward Light

(No. 602) erinnert; es ist aus goldgelb iackiertem Ahornholz und von
Ebenholzadern umsaumt. In den Anhangesteg ist ein Perlmutter-

plattchen eingelegt. Den Deckenrand und das Schalloch umsaumen in

Ebenholz eingelassene Elfenbeinadern. Die vergoldete strahlenformig

gestaltete Rosette des Schallochs ist mit dem geschnitzten Wappen der

Bourbonen geschmiickt. Das Wirbelbrett tragt auf empireartiger ovaler

Rosette einen hiibsch geschnitzten vergoldeten Frauenkopf.
Der Bezug besteht aus 7 Saiten; die tiefste, anscheinend in A

gestimmte BaBsaite ruht auf einem 3 cm iiber dem eigentlichen Sattel

befestigten besonderen Sattel. Die Patenteinrichtung der Levien'schen

Guitarre besteht in drei Messingknopfen, die auf der Riickseite des

Halses angebracht sind und einen als „Capotasto" dienenden kleinen

Messingsattel gegen die E-, A- und d-Saite driicken, wodurch eine

VerkiJrzung d. h. Hoherstimmung dieser Saiten bewirkt wird, und zwar
bei der E- und d-Saite um einen ganzen, bei der A-Saite um einen

halben Ton. Fiir die hoheren Saiten ist eine Vorrichtung zum An-

bringen eines gewohnlichen Capotasto') vorhanden. — An Stelle der

Wirbel sind messingene Stimmnagel vorhanden.

Gesamtlange 83 cm, Korpuslange 42 cm, Breite 34 cm, Hohe der

unteren Zarge 14' 2 cm. Nachbildung der Inschrift auf Seite 254.

No. 605. Tasten- oder Pianoforteg'uitarre,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts (s. u.). Das hellgelb
lackierte Korpus ist aus Ahornholz. Die Decke ist mit gestanzten Leder-

ringen verziert, deren Mitte ein Perlmulterplattchen bildet. — Der An-
zahl der Saiten entsprechend sind auf der rechten oberen Seite der

Decke sechs als Tasten dienende mit Perlmutter belegte Knopfe ange-
bracht, die beim Niederdriicken einen von unten anschlagenden Hammer-
mechanismusin Tatigkeitsetzen; die Mechanik entspricht der „englischen"
Oder „Stossermechanik" des Pianoforte und ist mit Auslosung und

Fangern versehen. An der rechten Zarge ist ein VerschluBdeckel

') Ueber „Capotasto" vgl. die Einleitung zur Abteilung „Cithern" (Seite 182
des Katalogs).
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angebracht, um an die Mechanik gelangen zu konnen. — Das Instrument
ist auch ohne Tastatur wie jede andere Guitarre benutzbar. Das Griff-

brett tragt 18 messingene Biinde.

Gesamtlange 92 cm, Korpuslange 43 cm, Breite 29 cm, Zargen-
hohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 170.

Die „Tastenguitarre"
— anscheinend eine Nachahmung der 1783 von

Christian Clauss in London erfundenen „Tastencither" (vgl. No. 626 — 628
des Katalogs)

— wurde ca. 1795 von Anton Bachmann in Berlin (geb. 1716,

gest. 1800) erfunden. Wahrend aber derartige engiische „Tastencithern" ver-

haltnismaBig haufig anzutreffen sind, ist diese den Triller ermoglichende Ein-

richtung bei Guitarren so gut wie gar nicht verbreitet gewesen. Wahrscliein-
lich ist die vorliegende Tastenguitarre eine Arbeit des Sohnes des Erfinders,
Karl Ludwig B. (geb. 1748, gest. 1809 zu Berlin).

Ueber die Anfertigung von ,,Pianoforte-Guitan'en" vgl. Gustav Ad. Wett-
engel, „Lehrbuch der Anfertigung und Reparatnr . . . von . . . Geigen", llmenau 1828,
S. 460 f.

No. 606. Akkordguitarre,
deutsche Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hellgelb lackierte

Korpus des eigenartigen Instruments ist aus Ahornholz; der Boden
zeigt schwache Wolbung. Der Deckenrand ist durch Einlagen von

verschiedenfarbigen Holzern verziert; das Schalloch wird von einer in

dunklen Kitt eingelassenen Perimutterverzierung umsaumt. An Stelle

der Wirbel ist eine Schraubenstimmvorrichtung angebracht, die durch
eine an der Riickseite des Wirbelbretts befindliche gravierte Messing-
platte verdeckt wird. Ein an der oberen rechten Seite des Halses an-

gebrachter Mechanismus ermoglicht mittels Niederdriickens von 15

Messingknopfen ein mechanisches Greifen der gewiinschten Tone und
Akkorde.

„Das Holz des Halses ist bis auf ^/4 seiner Dicke (ca. 1 '/s cm) von hinten

abgehobelt worden
;
das verbleibende Holz soil nur den sechs Schrauben Halt

geben, die eine um den Hals behufs Versteifung desselben gelegte Hiilse aus

vergoldetem Messing festhalten. Auf diese Weise bietet der Hals einen leeren

Raum, ausgefiillt durch fiinfzehn eng aneinanderliegende holzerne Abstrakten,
die unten in einer gemeinsamen Achse befesligt sind. An die Abstrakten sind

nun durch das Griffbrett hiiidurchgehende Hakchen mit kleinen, mit Wildleder

iiberzogenen Rollchen befestigt; sobald der Spieler eines von den entsprechenden
Messingkniipfchen, die scitlich am Guitarrenhalse angebracht sind, niederdriickt,
zieht die Abstrakle das [oder die] Rollchen fest an die Saite, und es findet ein

mechanisches Greifen des gewiinschten Tones [oder Akkordes] statt."') (Vgl.
,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau", XXII. Bd., S. 164.)

Der Bezug ist wie gewohnlich sechssaitig, das Griffbrett tragt
12 Biinde aus Neusilber.

Gesamtlange 95 cm, Korpuslange 43 '/a cm, Breite 30 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

Abbildung auf Seite 170.

No. 607. Doppelguitarre,
deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das eigen-

artige Doppelinstrument, das zu gleichem Zwecke wie die Seite 66 u. 67
beschriebenen „Doppelzithern" verfertigt zu sein scheint, ist auf beiden

') Der Akkordguitarre liegt also in der Hauptsache dasselbe Prinzip zugrunde,
das spater von Christian August Gutter in Markneukirchen bei Erfiudung der
wAkkordzither" benutzt wurde. (Vgl. No. 477, Seite 67 des Katalogs.)
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Seiten des gemeinsamen Korpus niit Decken, Griffbrettern und Saiten-

beziigen einer gewohnlichen (Prim-) und einer kleinen (Terz-) Guitarre

versehen; die Mensurlange betragt 65 und 56 cm. Die Zargen sind
aus rotlichbraun lackiertem schlichtem Ahornholz. An Stelle des
Wirbelbretts sind zwei ineinandergehende Wirbelkasten vorhanden, von
denen der groBere in einen geschnitzten Faunkopf auslauft. — Beide
Griffbretter tragen je 21 messingene Biinde.

Gesamtiange 94 '/i; cm, Korpuslange und Breite der groBeren
Guitarre 43'/j bezw. Sl'/s cm, Korpuslange und Breite der kleineren
Guitarre 39 bezw. 26'/2 cm, Zargenhohe 7'/; cm.

Abbildung auf Seite 170.

No. 608. Stumme Guitarre,
ebenfalls deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts.
Das zu Uebungszwecken verfertigte Instrument, dem ein eigentlicher

Schallkorper fehlt, besteht eigentlich nur aus einem verlangerten Hals,
der in seinem unteren Teil in einer Lange von 19 cm ausgehohlt und
mit einer von kleinen Schallochern durchbrochenen Decke versehen ist.

Der Bezug besteht wie bei der gewohnhchen Guitarre aus 6 Saiten.

Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtiange 92 cm, Breite 6'/2 cm.

Streichguitarren.

No. 609. „Guitarre-Violoncell", „Guitarre d'Amour" oder „Ar-
peggione"

mit fast ganz abgerissenem und daherschwer lesbarem Zettel „[ Joannes]
Georgius Staufer / [fecit Viennae anno] 1824". Das eigenartige
einem Violoncell (oder richtiger einer BaBviole) ahnliche Instrument,
ein Mittelding zwischen Guitarre und Violoncell, hat Korpus, Griffbrett

und Saitenbezug der Guitarre, wird aber als Violoncell behandelt, d. h.

die Saiten werden durch Streichen mit einem Bogen zur Ansprache
gebracht.

— Die Form des Korpus und der beiden leicht geschweiften
C-ahnlichen Schallocher lehnt sich genau an das damals (1818) aufge-
kommene Modell von Francis Chanot an.') Boden und Zargen sind

aus geflammtem Ahornholz und dunkelrot lackiert, die leicht gewolbte
gelb lackierte Decke ist aus Fichtenholz. Der Deckenrand wird von

eingelegten hellen und dunklen Holzadern umsaumt. Der durch-

brochene Wirbelkasten lauft an Stelle der Schnecke in ein schildartiges
Plattchen aus.

Der sechssaitige Bezug entspricht der Guitarre. Das stark ge-
wolbte Griffbrett tragt 24 messingene Biinde.

Hohe 1,15 m, Korpuslange 64 cm, obere Breite 32' l' cm, untere

Breite 38 cm, Zargenhohe 1 1
'

- cm.

') Vgl. die Abteihing „Streichinstrumente" des Katalogs.
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Die „Guitarre d'amour" wurde von Johann Georg Stauffer zu Wien
i. J. 1823 erfunden; iiber die Erfindung wurde in No. 18 (Sp. 280) des 25. Jahrgangs
der „Allgemeinen musikalischen Zeitung" folgendermaBen berichtet:

„Der unerniiidet thiitige Instrumentenmacher, Hr. Stauffer, ... hat ein neues
Instrument bekannt gemacht, welches er Guitarre d'amour nennt, der Form nach den

gewohnlichen Guitarren ahnlich, nur von groBerem Umfange, mit besponnenen und
Darmsaiten bezogen, welches aber nicht mit den Fingern gegriffen, sondern mittels

eines Bogens gestrichen wird, an Schonheit, Fiille und Lieblichkeit des Tones in der

Hohe der Hoboe, in der Tiefe dem Bassethorne sich nahert, zur vorziiglich erleichterten

Ausfiihrung der chromatischen Passagen selbst in Doppelgriffen ganz besonders ge-

eignet ist, und welches von alien Sachverstandigen als eine wiinschenswerthe Kunst-

bereicherung angeriihmt wird."

In No. 38 (Sp. 626) desselben Jahrgangs wird ein „kleiner Federkrieg" erwahnt,
der wegen der Prioritiit dieser Erfindung zwischen Stauffer und dem Geigenbauer
Peter Teufelsdorfer in Pest entbrannt war. — Eine Beschreibung des Instru-

ments findet sich auch im 1. Band (1824) der bei B. Schott Sohne in Mainz verlegten
Zeitschrift „Caecilia" (S. 168 69); die dort beigefiigte lithographische Abbildung stimmt

genau mit dem vorliegenden Instrument No. 609 iiberein. Vgl. ferner: „An!eitung /

zur Erlernung des von Hrn:
'

Georg Staufer ' neu erfundenen
/ Guitare-Violoncells.

/

Verfasst von / Vine. Schuster ... Wien, / bey A. Diabelli & Co:
/
No. 2052".')-

Es gelang Stauffer, fiir sein „Arpeggione" das Interesse Franz Schuberts zu

erwecken, der fiir das neue Instrument im November 1824 eine Senate (A-molI) mit

Pianoforte komponierte, die bald darauf Vincenz Schuster zur offentlichen Auffiihrung
brachte. — Das Werk ist dreisatzig (Allegro moderato. Adagio, Allegretto); es beginnt:

Piano

Einen nachhaltigen Erfolg hat Stauffers ,,
Guitarre d'Amour" nicht gehabt; das

Instrument geriet etwa bereits nach einem Jahrzehnt in eine wegen seines Zwitter-

charakters wohlverdiente Vergessenheit.

No. 610. Bogenguitarre („Chitarra col arco")
aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Korpus des eigenartigen

Instruments, das beim Spielen ebenfalls mit einem Bogen gestrichen
und wie eine Viola da Gamba zwischen den Knien gehalten wurde,
lehnt sich in der Form an eine Alt-Gambe an; nur ist die Decke ohne

jede Woibung und die Zargeneinbiegungen sind langer als bei der

Gambe. Auch die F-L6cher erinnern an die bei alten Violen iibliche

Form. — Boden und Zargen sind aus rotlichbraun lackiertem Ahornhoiz.

Bezug und Mensur entsprechen der gewohnlichen Guitarre. Das
Griffbrett tragi 15 messingene Biinde.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 44 cm, Breite 27' j cm, Zargen-
hohe TVs cm.

') Ein Exemplar dieser seltenen „Anleitung" befindet sich in der Bibliothek

des Museums.

-')
Zuerst erschienen 1871 bei J. P. Gotthard in Wien; in der Gesamtausgabe von

Breitkopf & Hartel als No. 8 in Serie VIII enthalten. -
Vgl. G. Nottebohms

„Thematisches Verzeichniss" (Wien 1874), S. 207. Das Nottebohm anscheinend un-

bekannt gebliebene Autograph der Sonate (22 SS. quer-fol.) tauchte i. J. 1895 auf einer

Versteigerung im Antlquariate Albert Cohn zu Berlin auf.
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Iin Jahre 1826 lieB sich der kgl. preuBische Kammermusikus Heinr. August
Birnbach (geb. 1782 zu Breslau, gest. 1840 zu Berlin) auf der neuerfundenen Bogen-
guitarre („Chitarra col arco") in einem Konzert zu Berlin horen. Ueber das neue
Instrument heiBt es in einem Bericht der ,,Allg. musikaiischen Zeitung" (28. Jahrgang,
Sp. 319): „ . . . sie hat den Ton eines englischen Homes, ist jedoch zarter und hat
vor alien Saiteninstrumenten den Vorzug, dass man drey Tone zugleich darauf aus-

halten, die chromatischen Scalen mit der reinsten Intonation behandeln und sechs-

stimmige Arpeggiaturen anwenden kann".

Nachtrag. (Neue Erwerbung.)

No. 611. Galische Harfe („Telyn"),

englische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das (sorgfaltig restaurierte)
Instrument ist schwarz lackiert und teilweise bronziert. Das Kapital
der Baronstange ist mit Schnitzereien verziert.

Ueber Spielart und Anordnung des Bezugs vgl. die Bemerkungen
zur chromatischen Harfe No. 382 (Seite 17). Der Umfang der Harfe

umfaBt 5V2 Oktaven (Contra F—c^), und zwar vom c der kleinen

Oktave ab in chromatischer Reihenfolge. Die Saiten der tiefsten Oktave

(Contra F— E) und die beiden hochsten Saiten (h' und c') sind einfach,
alle diatonischen Saiten doppelchorig; die Halbtonsaiten sind einfach

und zwischen den beiden Choren der entsprechenden diatonischen

Saiten gruppiert. (Vgl. No. 382.) Die Anordnung des Bezugs ergibt
demnach folgendes Notenbild:

-+ —I- -+ —t-
—

t- V •• —f ^^ r

-i-|;i:-i^^-||#-*-'-|f-'—tt|"—
^r \ P =P=

Hohe 1,81 m, Breite 76 cm.
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Nach dem Gemalde „Adrian Brouwer und Rembrandt van Ryn"

von Adriaen Brouwer (1605
—

1638).

(„Aus der Qemahlde-Sammlung

Sr. Excellenz des Herrn Grafen von Lamberg Sprinzenstein.")

Vorlage: eine Lithographic in Kreidemanier (Wien ca. 1850) im Besitze des Museums.



Cithern

(Cistres, Sistern).

Die Cither oder Sister (ital.: Cetera; franz.: Cistre, Sistre; engl.: Cither,

Citter, Cithern), die nicht mit der h'egenden Schlag- oder Gebirgszither ver-

wechselt werden darf, ist ein der Laute und Guitarre verwandtes Zupfinstrument,
das im 17. und 18. Jahrhundert namentlich in den germanischen Landern

(Deutschland, England und Holland) sehr verbreitet war, wenn es auch als

Volksinstrument keine Rolle in der Kunstmusik spielte. Von Laute und

Guitarre unterscheidet sich die Cither abgesehen von ihrem meist aus doppel-

chorigen Metalldrahtsaiten bestehenden Bezug auch durch ihre abweichende

Form : sie besitzt ein flaches fast kreisrundes Korpus, das nach oben zu birnformig
zulauft und dessen Zargen am vorderen Halsende etwas hoher als hinten sind.

Die Saiten sind iiber einen aufgesetzten Steg gespannt und wie bei der

,Chitarre a battente' und Mandoline an der unteren Zarge eingehangt. Das

Griffbrett ist in eine ziemlich groBe Zahl fester Biinde eingeteilt, deren An-

ordnung auf eine chromatische Skala hindeutet. — Die Abrundung des flachen

Schallkorpers kehrt in mannigfach geschweiften Formen bei einer Anzahl anderer

zu der Familie der Cithern gehorenden Instrumente wieder (Cithrinchen,

Pandora, Penorcon, Orpheoreon; vgl. Seite201 f.),
die wie die eigentliche Cither

mit paarweise angeordneten Metal Isaiten bezogen waren. Die Spielart auf

all diesen Instrumenten erfolgte durch AnreiBen mit einer Federpose, haufig

aber auch ohne ein Plektrum, indem die Saiten nicht wie bei der Laute ge-

zupft oder geschlagen sondern mit den Fingern nur sanft bestrichen wurden.

Die Ursprungsgeschichte der Cither ist bisher noch nicht geniigend

erforscht; doch muB das Instrument ebenso wie Laute und Guitarre schon

im frijhen Mittelalter bekannt gewesen sein. In Frankreich fiihrte es den

Namen ,Citole' und gehorte zu den Instrumenten, deren Spiel die altfran-

zosischen Troubadours und Jongleurs beherrschen muBten; auch in England
war die Citole schon sehr friih eingebiirgert. Im 15. Jahrhundert erhielt sie

hier den Namen ,Cithren' oder
,
Cittern' und erfreute sich spater unter

Heinrich VIII. (reg. 1509—47) der besonderen Gunst des koniglichen Hofes.

— DaB in Italien die
,
Cetera' bereits im 13. Jahrhundert durchaus verbreitet

war, beweist u. a. eine Stelle aus Dantes „Divina commedia" (im 20. Gesange
des „Paradiso").

— In Deutschland scheint die Cither erst verhaltnismaBig



Cithern (Cistres)

spat heimisch geworden zu sein; ihre eigentliche Bliitezeit beginnt jedenfalls

erst im 16. Jahrhundert. Die Musikschriftsteller dieser Zeit (Seb. Virdung,
Martin Agricola etc.) erwahnen sie noch nicht, und erst in Michael

Praetorius' „Syntagma musicum" (1619) sind die einzeinen Glieder der

weitverzweigten Familie „Cithara" beschrieben und abgebildet.

Nach dem XXXI. Kapitel der „Organographia" waren damals folgende mit

doppelten Metallsaiten bezogene Citherarten im Gebrauch, deren Stimmungsweise frei-

lich vielfach sehr schwankend war:

„'-?ei fcrnt*. . bcr (Citbcni funffcrlcr '2U-t:

J. JDic ctcmcinc Citbcr ivn 4 Cbovcn vnb wivi> rntcrfcbicMid-* pcilimmct; bi)5u>cilcn

b rt 6 c unt> al^^cntl 3talianifd')c (£itbcf; bi^ivcilcn a p t> c ^fI'anQOUfcbc Cither

pcncnnct.. .

2. Citbcr von 5 Cborcn; vnb ivirb alfo gcjliinmet b b g & e; ot-cr F c c g a; von ct=

Itcbcn abcr alfo / G ft* ^ a b.

3. »=5cch* Cboricbtc (titbcr: Vnb bie wivi> rflF untcffcbicMicbc llvt gcilimmct. J. 5^ic

altc 3taliancr babcn I'tc alfo gcflimmct a c b g t* c. 2. •^ivtus "Eai-gcl von

^tral^burg b (?> ^ g ^ c. 3. JDic brittc '2(rt unrb nad) bet funtf Cb6i-td>ten gc=

flimmct / alfo /
G ^ b g ^ c . . . .

i. (Bro)^fcd-)6Cb6i-id>t Citber '

t<o bae. Corpus nod> cm? fo gro)^ tft / rnb f>inb cmc

quart ttcffcr/alei t'ie rorigcn )(&>•} Cborid'ttcn Citbcrn/ndmlicb alfo/ ft* D A 5 a b

gciltmmct a>irt«. 3tl in allci? fail ^uv '-^llcn laiig. . .

5. X^od> wivb cine groffere Hrt ron Citberen gcfunbcn mit I^. Cboren / u>eld)c etnen

bcrrlid>cn )larcfen ^efonanQ ron ftd> gibt glcid> al* wenn cin Clavicymbel

obcr Symphony gcborct u•»iu•^e: V*nt« faii fo lang aid eine 55apgeige i(yn

fol...."

Die Stimmiing dieser BaBcither war: -—-

Nach der Abbildung in der ,,Sciagraphia" (Tafcl VII, No. 1) hatte [sie ein guitarren-

oder quinternformiges Korpus.

Mersenne beschreibt in seiner
, .Harmonic universelle" (Paris 1636) zwei Typen

von Cistres: eine kleinere in Frankreich gebrauchliche vierchorige Art in der (wohl

eine Oktave tiefer zu lesenden) Stimmung a, g, c, d, bei der die g-Saite doppelt, die

iibrigen drei Saiten dreichorig angeordnet waren, und eine groBere italienische Cistre

mit sechs doppelchorigen Saiten in der auch bei Praetorius (3, 1) angegebenen

Stimmung. — In Frankreich spielte die Cistre im 17. jahrhundert gegeniiber der

herrschenden Laute jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

Die verschiedenen Arten und Stimmungen der Cithern scheinen im

18. Jahrhundert nach und nach auBer Gebrauch gekommen zu sein. In

Majer's ,,ncu«cr6ffnctcm . . . . Mufic-Baal" (Niirnberg, 1741), wo aller-

dings (§ 50) die Cither irrtiimiich eine Chitarra (Guitarre) genannt und bei

der Beschreibung mit dieser vermengt wird, heiBt es, daB das Instrument



,,nunmcbro. . • vide ^icbbabcr finbct" und daB es „inciftcn0 au9 6. (£b6rcn

bcftcbct, t>ic2. llntcrftc^al>on |tnt> BilblTClcfponnc1U' = ^ic 3 mittlcrc incfungc
=

iinb },\vav ict>c gct>oppclt in unifono gcftiinmt, t»ic rcincftc unt> vartcftc abcv

ift btf^irdlcn ftablcn, o^cr cine ^vautcnmatncic iDarm Baitc; t>ei* Accord

baraiif ift untcrfd-)icMid>, un'^ bat faft gleid>c ^cl^^an^tnuf? mit t>cr Viola

d'aniour "

'0^=^0 iifef=^=p=j=j=# =*=tp=t=

Zum Modeinstrument wurde die Cistre in der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts unter dem Namen „English Guitar' (franz.: „Guitare

anglaise", auch „Pandore") in England. Die sorgfaltig gearbeiteten und hiibscli

ausgestatteten franzosisciien Instrumente dieser Zeit haben eine von der alteren

Bauart etwas abweichende, nicht spitz zulaufende sondern birnen- oder

glockenalinliclie Form. Die in Frankreich und auch in Holland gebrauch-

liciie Art hatte siebenchorigen Bezug in folgender Stimmung:

i^^^^^m=r^^^.
walirend die etwas kleinere niandelformige „English Guitar" meist 6ch6rig

bezogen war und im C-dur-Dreiklang

J:

gestimmt wurde. Ciiarakteristisch fiir die Cistres und „English Guitars"

dieser Zeit ist, daB die Saiten nicht an Wirbeln sondern mittels einer durch

einen kleinen Uhrschliissel zu handhabenden Schraubenstimmvorrichtung an-

gespannt werden; zur raschen Hoherstimmung der Saiten ist das Griffbrett

mit mehreren Lochern, die zur Anbringung eines sog. „Capotasto" dienen,

durchbohrt. (Vgl.u.) Viel verbreitet war auch in England die eine Erleichterung

der Spielart bezweckende Pianoforte- oder Tastencither („Keyed English

Guitar"), die im Jahre 1783 von einem in London lebenden Deutschen

Christian Clauss erfunden war und in mehrfachen Nachahmungen existierte;

vgl. hieriiber Seite 190 des Katalogs.

In Deutschland kam um die Wende des 18. Jahrhunderts eine neue mit

sieben einzelnen Darmsaiten bezogene „Sister" in Aufnahme, woriiber sich

in der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung" (4. Jahrgang 1801 02, No. 4)

folgender Bericht von Christian Gottlob Scheidler findet:

„Die Sister oder die deutsche Guitarre, die anfanglich unter der Benennung

Zither, als ein Instrument von vier Saiten, die Erfindung der Deutschen [?] war, ist in

Frankreich durch noch hinzugefiigte drey tiefere Saiten so vervollkommnet worden,

daB sie nach dem Zeugnisse des Herrn Pollet in seinem musikalischen Journale, in



Frankreich immer mehr und mehr geschatzt wird. Der Grund hiervon ist ohnstreitig

die geringe Miihe, die erfordert wird, dieses Instrument zu erlernen; ferner das

Qefallige bey der Begleitung des Qesanges, und endlich auch nocli der Nebenumstand,

daB man es sehr bequem bey sich fiihren kann. Gegenwartig fangt die Sister nach

der erwahnten Verbesserung von sieben Saiten, auch in verschiedenen Orten Deutsch-

lands an, sehr beliebt zu werden. Die Stimmung dieses Instruments ist folgende:

:^--^=zii=pz=t:

Jedoch ist dabey zu erinnern, daB die Stimmung eine Oktave tiefer, als sie oben in

Noten angezeigt steht, angenommen werden miisse. Will man aus einer [anderen]

Tonart spielen : so bedient man sich eines nach dem Quer-Durchmesser des Griffbrets

geformten und mit feinem Tuch gefiitterten Biigels von Metall, der sich an den ge-

horigen Stellen befestigen laBt [sog. ,,Capotasto"]. Die Sister ist namlich zwischen

jeder Abtheilung des Griffbrets durchbohrt, so daB der Stiel des Biigels durch die

Oeffnung durchgesteckt und an der Riickseite mittelst einer Schraube befestiget werden

kann. Durch diesen leichten Weg erhalt man mittelst des Auflegens dieses Werkzeugs

auf die Saiten, z. B. in der ersten Abtheilung des Griffbrets, die Stimmung Cis dur,

in der zweyten D dur usw. wobey dann die Fingersetzung immer dieselbe bleibt, wie

in C dur, welches hauptsachlich da zu gebrauchen ist, wenn man die Singstimme in

einer hoheren Tonart begleiten will. Diese Instrumente haben statt der ehemaligen

vier Metallsaiten, nunmehr vier uniibersponnene und drey iibersponnene Darmsaiten,

und sind in Gotha bey dem Instrumentenmacher Bindernagel fiir 10 Thlr. Sachs, zu

bekommen. Die Haltung der Sister ist ganz dieselbe wie bey der franzosischen

Guitarre; auch bedient man sich, wie bey jener, eines Bandes iiber die Schultern, um

ihr mehr Festigkeit zu geben."

Die immer mehr anwachsende Beliebtheit der Guitarre drangte jedoch

die Cistre in den Hintergrund, so daB sie etwa im dritten Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts alimahhch verschwand; ') nur in den Gebirgsgegenden

Mitteldeutschlands, in Thiiringen. und im Harz, erhieU sie sich in primitiver

Form noch bis heute als Volksinstrument unter dem Namen „Thuringer

(Berg- Oder Volks-) Zither" (vgl. Seite 193). Auch bei den Schweizer und

Tiroler Alpenbewohnern war die alte Cither noch lange anzutreffen, wenn

sie hier auch niemals die Verbreitung der Schlag- oder Gebirgszither hatte.

Neben der eigentlichen Cistre war in Frankreich und England eine

der Theorbe und der BaBguitarre entsprechende theorbierte oder BaB-

Cither (franz.: Archicistre, engl.: Bijuga Cither) im Gebrauch, die neben

den gewohnlichen Griffbrettsaiten eine Anzahl freiliegender und in einem

zweiten Wirbelkasten oder Theorbenkragen befestigter BaBsaiten besaB. DaB

diese Archicistre bereits um 1600 bekannt war, beweist ein 1609 zu London

erschienenes Werk: „New Citharen Leffons, with perfect Tunings of

') In Italien hatte sie schon im Laufe des 18. Jahrhunderts der Mandoline
weichen miissen.



the fame, from four course of ftrings to four-teene course, .... by
Thomas Robinson, Student in all the liberall Sciences." Das Frontispiz

dieses Werkes bildet ein Kupferstich, der eine mit sieben doppelten Griffbrett-

und ebenso vielen einzelnen Begleitsaiten bezogene BaBcither darstellt.') Die

Stimmung dieses Instruments, das nacii Robinson iibrigens eine italienische

Erfindung gewesen sein soil und in England ,Syron' genannt wurde, war

folgende: _
» S #- -F- -I— -I—

- F * x^ a— I 1 1 1

9-
:d=d=:1.H-^.

-0^=^0-

_;^_^_^_^-
Griffbrettsaiten.

Begleitsaiten.

Die von Praetorius erwahnte groBte guitarrenformige zwolfchorige Cither

besaB ebenfalls einige frei liegende Begleitchore.
— Die in der zweiten Halfte

des 18. Jahrhunderts in Frankreich und Holland gebrauchliche Archicistre

(Holland.: „Kunst-Citer"), deren Korpus auch zuweilen in Lautenform gebaut

wurde, war nach dem „Muzijkaal Kunst-Woordenboek" von J. Verschuere

Reynvaan (Amsterdam 1795) mit drei einzelnen und vier doppelten Griffbrett-

sowie fiinf emzelnen Begleitsaiten in folgender Stimmung bezogen:

:5£

^^^wm^^^^^m^B
Die kunstvollsten alten Cithern warden zu Brescia in Oberitalien ver-

fertigt. Eine schone alte Cetera, die einem Brescianer Meister aus dem

Anfang des 16. Jahrhunderts zugeschrieben wird, gehorte friiher der Biblioteca

Estense zu Modena und befindet sich jetzt in der Donaldson-Sammlung des

„Royal College of Music" zu London; vgl. die Abbildung (auf Tafel XIV) in

dem wiederholt erwiihnten Prachtwerke von Hipkins & Gibb. Auch eine

schone Brescianer Cither der Kgl. Sammlung zu Berlin, eine Perle der

Collection Snoeck (No. 287), ist hervorzuheben. Es ist dies anscheinend eine

Arbeit von GerolamoVirchi (geb. um 1 523 zu Brescia), aus dessen Meister-

hand auch die prachtige Cither der Ambraser Sammlung v. J. 1574 hervor-

gegangen ist, die jetzt im K. K. Kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien auf-

bewahrt wird. — Als Erbauer von hiibschen franzosischen Cistres („English

Guitars") ist G. Le Blond erwahnenswert, der im letzten Drittel des 18. Jahr-

hunderts in Diinkirchen wirkte.

^) Vgl. Carl Engel's ,,Catalogue of the Musical Instruments in the South

Kensington Museum", p. 257 u. F. W. Qalpin, ,,01d English Instruments", London

1910, p. 30. Eitners ,,Quellenlexikon" verzeichnet von dem Werke nur ein Exemplar,

das sich im British Museum zu London befindet.



Cithern No. 612 - 614

No. 612. Cither (Cetera),
italienische (Brescianer) Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das rotlichgelb
lackierte Korpus ist ausschlichtem Ahornholz; Boden und Zargen sindaus
einem Stiick gearbeitet. Auf dem unteren Teil der Decke ist eine
ornamentale Verzierung eingelegt, deren Muster haufig bei Violinen
der Maggini-Schule wiederkehrt. Die Rosette des Schallochs ist verloren

gegangen. Die Wirbel stehen — wie bei alien alten Cithern dieser Zeit— aufrecht auf dem Wirbelbrett.

Der Bezug besteht aus 6 doppelten Saiten in folgender Stimmung:

C\'



Cithern No. 615-617 ^^^^^^^ 185

No. 615. Cither,
deutsche Arbeit aus der Mitte des 18. Jaiirhunderts. Das gelbbraun
lackierte Korpus des einfachen Instruments ist aus geflammtem Ahorn-
holz. AuBer einem Schalloch befinden sich in der Decke zu beiden
Seiten des Steges zwei sternformige Schalloffnungen; in das groBere
Schalloch ist eine geschnitzte Rosette eingelassen.

Der Bezug ist fiinfchorig und besteht aus 2 doppelten und 3 drei-

chorigen Saiten in folgender Stimmung (nach Praetorius):

:9^qEl?^^t'= Oder ©^-^^^i=f—»-|—^- Oder :2zr:t=f=EE^

Zwischen den 6 obersten Biinden sind Locher zum Anbringen eines

„Capotasto" eingebohrt.
— Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde.

Gesamtlange 99 cm, Korpuslange 45'/- cm, Breite 33 cm, Zargen-
hohe 9 cm.

No. 616. Cither,
ebenfalls deutsche Arbeit und vielleicht von demselben Verfertiger wie
No. 615. Das hellgelb lackierte Korpus des sorgfaltig gearbeiteten
Instruments ist aus geflammtem Ahornholz. Saitenhalter und Griffbrett

sind mit einfachen Blumenmalereien versehen. Die Anordnung der

Schallocher entspricht No. 615.

Der Bezug ist fiinfchorig und besteht aus einer einzelnen (tiefsten)

und vier dreichorigen (hoheren) Saiten. Stimmung, Einteilung des Griff-

bretts und „Capotasto"-Vorrichtung stimmen mit No. 615 iiberein.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 45 '/a cm, Breite 32 cm, Zargen-
hohe 9V2 cm.

No. 617. Cistre
mit gedrucktem Zettel: „LE BLOND, Luthier / a Dunkerque 1772"; auf

dem oberen Teil des Bodens findet sich auBerdem der Name „Le Blond"

eingebrannt. Das goldgelb lackierte Korpus des hiibschen Instruments

ist aus geflammtem. Ahornholz und hat (ebenso wie No. 618—621) die

fiir die franzosischen Cistres dieser Zeit charakteristische glockenahnlich
auslaufende Form. Der Deckenrand und das Schalloch werden von
einer hiibschen Einfassung von Elfenbein und Ebenholz umsaumt. Die

schone bronzierte Rosette des Schallochs zeigt Barockornamentierung.
Das Kopfstiick bildet ein mit einem eingelegten Perlmutterstern verziertes

rechteckiges Plattchen aus Ebenholz.

Der Bezug ist siebenchorig und besteht aus 3 einzelnen und 4

doppelten Saiten in folgender Stimmung:

Die Saiten u^erden mittels einer Schraubenstimmvorrichtung ange-

spannt. Das Griffbrett tragt 1 2 messingene Biinde. Zwischen den 4 obersten

Biinden sind Locher zum Anbringen eines „Capotasto" eingebohrt.

Gesamtlange 75 cm, Korpuslange 34 /« cm, Breite 31 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 254.

') Gebraiichlicherwarin dieser Zeit (nach Majer's ,,Munc-Saal", Ni'irnberg 1741)

eine kleinere 6ch6rige Cither, die wie die Viole d'amour im D-dnr-Dreiklang ge-

stimmt wurde. (Vgl. die Einleitnng, Seite 181.)



Cistres No. 618-620

No. 618. Cistre
mit gedrucktem Zettel: „LE BLOND, Luthier / a Dunkerque 1773". Das
schone Instrument ist der vorhergehenden Cistre ahnlich, zeigt aber
reichere Ausstattung. Das rotlichgelb lackierte Korpus ist aus ge-
flammtem Ahornholz. Der Bodenrand wird von eingelegten Eben-
holz- und Elfenbeinadern eingefafit. Den Deckenrand, das Schalloch
und das Griffbrett umsaumen hiibsche Ebenholz-, Perlmutter- und

Elfenbeineinlagen. In das Schalloch ist eine schon gearbeitete vertiefte

Papprosette eingelassen. Ein mit Ebenholz und Perlmutter belegtes

rechteckiges Plattchen bildet das Kopfstiick.
Der Bezug ist sechschorig und besteht aus zwei einzelnen (tiefsten)

und vier doppelten Saiten in der den „English Guitars" dieser Zeit

entsprechenden Stimmung:

t=d=i=?5^f=t::
Die Saiten werden mittels einer Schraubenstimmvorrichtung angespannt.
Das Griffbrett tragt 12 silberne Biinde. Zwischen dem 2. und 3., 3.

und 4. und 4. und 5. Bund sind Locher zum Anbringen eines „Capo-
tasto" eingebohrt.

Gesamtlange 77 cm, Korpuslange 35 cm, Breite 31 cm, Zargen-
hohe 7'/2 cm. Abbildung auf Seite 187.

No. 619. Cistre
ohne Signierung, aber anscheinend ebenfalls eine Arbeit von Le Blond in

Diinkirchen aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Das rotgelb
lackierte Korpus des einfach ausgestatteten Instruments ist aus schlichtem

Ahornholz. In das Schalloch ist eine bronzierte Rosette eingelassen,
die genau der Rosette von No. 617 entspricht; das Kopfstiick zeigt
dieselbe Ausfiihrung wie bei No. 618.

Der siebenchorige Bezug und die „Capotasto"-Vorrichtungstimmen
mit No. 617 iiberein; nur sind die Saiten an gewohnlichen Wirbeln

befestigt. Das Griffbrett tragt 15 messingene Biinde.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 35 cm, Breite 3r/2 cm, Zargen-
hohe 7'/2 cm.

No. 620. Cistre
mit gedrucktem Zettel: „GERARD J. DELEPLANQUE, Luthier, rue de

la Grande- / Chaussee, coin de celle des / Dominicains, a Lille. 1773".

Das rotgelb lackierte Korpus des hiibschen Instruments, das in Form
und Ausstattung ganz ahnlich wie die Cistres von Le Blond gehalten

ist, ist aus schlichtem Ahornholz. Der Deckenrand und das Schalloch

sind von einer Einlage aus Bein und Ebenholz umsaumt, die dasselbe

Muster wie bei No. 617 zeigt. Die primitive bronzierte Rosette des

Schallochs ist anscheinend erganzt. Der Steg ist aus Bein geschnitzt;
auch das ais Kopfstiick dienende Plattchen ist mit einem Knopf aus Bein

verziert.

Der siebenchorige Bezug stimmt mit No. 617 und 619 iiberein.

Die Saiten werden mittels einer Schraubenstimmvorrichtung angespannt.
Das Griffbrett tragt 15 messingene Biinde. Zwischen den 7 obersten

Biinden sind Locher zum Anbringen eines „Capotasto" eingebohrt.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 36 '/s cm, Breite 32 cm, Zargen-
hohe 8'/2 cm. Nachbildung des Zettels auf Seite 238.
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No. 621. Sister (Cither),
deutsche Arbeit aus dem Anfang des IQ. Jahrliunderts, aber in derselben
Form wie die franzosischen Cistres No. 617—620. Das rotbraun iackierte

Korpus des einfachen Instruments ist aus geflammtem Ahornholz. Das
Schalloch ist wie bei den Guitarren offen gelassen. Als Kopfstiick ist

ein empireartiger Bronzebeschlag vorhanden.
Der Bezug besteht aus 7 (urspriinglich 8) einzelnen Saiten, deren

Stimmung No. 614 entspricht. Das Griffbrett tragt 12 Biinde aus Bein.

Gesamtlange 81 '/a cm, Korpuslange 37 cm, Breite 32 cm, Zargen-
hohe 7'2 cm.

No. 622. Cither (English Guitar)
mit eingebrannter Inschrift auf der Riickseite des Halses: „LONG-
MAN & BRODERIP No. 26 CHEAPSIDE & No. 13. HAYMARKET";
eine zweite Signierung ist in die Messingplatte der Stimmvorrichtung
eingraviert. Englische (Londoner) Arbeit um die Wende des 18. Jahr-
hunderts. Das einfach gearbeitete Instrument ist in der Form den
franzosischen Cistres ahnhch, aber etwas kleiner; es hat ein rotgeib
lackiertes doppelt geschweiftes Korpus aus geflammtem Ahornholz.
Das Griffbrett ist mit Schildpatt belegt.

Der Bezug ist sechschorig und entspricht in Anordnung und

Stimmung der Cistre No. 618. Die Saiten werden mittels einer Schrauben-

stimmvorrichtung angespannt. Zwischen den 4 obersten Biinden sind
Locher zum Anbringen eines „Capotasto" eingebohrt. Das Griffbrett

tragt 12 messingene Biinde.

Gesamtlange 70 cm, Korpuslange 36'/.; cm, Breite 3OV2 cm, Zargen-
hohe 7 cm.

No. 623. Cither (English Guitar, Pandore),
englische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das dunkelrot
iackierte Korpus ist aus Ahornholz. Auch die schone sternformige
Rosette des Schallochs ist aus Ahornholz geschnitzt und mit Ebenholz
und Elfenbein eingelegt.

Bezug, „Capotasto"-Vorrichtung und Einteilung des Griffbretts ent-

sprechen der vorhergehenden Cistre No. 622.

Gesamtlange 75 cm, Korpuslange 34 '/^ cm, Breite 31 cm, Zargen-
hohe 7\2 cm.

No. 624. Cither (English Guitar, Pandore),
ebenfalls englische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das
rotlichbraun Iackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus Maha-

goniholz; der Boden ist aus neun spitzwinklig zulaufenden Spanen von

Mahagoni- und Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Ahorn-
und Ebenholzadern eingefiigt sind. Auch der Deckenrand und das

Schalloch werden von hiibschen Einlagen aus denselben Holzern um-
saumt. In das Schalloch ist eine (erneuerte) einfache Rosette aus

Messing eingelassen.
Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Saiten in derselben Stimmung

wie bei No. 622 und 623. Die Saiten werden mittels einer Schrauben-

stimmvorrichtung angespannt. Zwischen dem 2. und 3. und dem 3.

und 4. Bund sind Locher zum Anbringen eines elfenbeinernen „Capo-
tasto" vorhanden. Das Griffbrett tragt 15 messingene Biinde.

Gesamtlange 7OV2 cm, Korpuslange 35 cm, Breite 26V« cm, Zar-

genhohe 6 cm. Abbildung auf Seite 187.



Cither No. 625, Tasten-Cither No. 626

No. 625. Cither (English Guitar, Pandore),
englische Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das
hellbraun lackierte Korpus ist aus NuBbaumholz. Der Deckenrand wird
von einer hiibschen Einlage aus Ebenholz und Elfenbein umsaumt.
In das Schalloch ist eine geschnitzte Rosette eingelassen.

Bezug, „Capotasto"-Vorrichtung und Einteilung des Griffbretts

entsprechen der vorhergehenden Cistre No. 624.

Gesamtlange 70 '/s cm, Korpuslange 33*2 cm, Breite 27 cm, Zar-

genhohe 6 cm.

Tasten-Cithern

(„Keyed English Guitars").

Die Tastencither ist eine um die Wende des 18. Jahrhunderts in England

beliebt gewesene Abart der gewohnlichen Cither („English Guitar"), die

„fur zarte Damenhande" eine Erleichterung der Spielart durch Zuhiilfenahme

eines die Saiten anschlagenden Hammermechanismus ermoglichen sollte.

Ihr Erfinder war ein in London lebender deutscher Instrumentenmacher

Christian Clauss'), dessen „Improvement upon the Musical Instrument

commonly called the Guittar" im Jahre 1783 das englische Patent No. 1394

erhielt. Wie ihre mannigfachen Nachahmungen beweisen, muB die neue

„keyed Guitar" vielen Erfolg gehabt haben; bereits im folgenden Jahre 1784

bekam der Musiker und Instrumentenmacher William Jackson fiir ein

ganz ahnliches Instrument, dem er den Namen „The British Lyre" beilegte,

ein Patent (No. 1449), und andere Tastencithern sind von John Preston,

Jacob Johnson und Longmann & Broderip bekannt. Die von letzterer

Firma in den Handel gebrachten „Keyed Guitars" besaBen die sinnreichste Kon-

struktion und waren mit einer komplizierten Mechanik mit Dampfung und

Fortezug ausgestattet. (Vgl. No. 627.) Allerdings haftete alien diesen etwas

dumpf klingenden Tasten- oder Pianofortecithern der Uebelstand an, daB der

Ton der Instrumente durch den Hammeranschlag einen groBen Teil seiner

Eigenart einbuBte.

No. 626. Tasten-Cistre („Keyed English Guitar")
mit eingebrannter Inschrift „PRESTON MAKER LONDON" auf der Ruckseite

des Halses; auf der Stimmvorrichtung ist auBerdem die Inschrift

„PRESTON INVENTOR" eingraviert. Aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.
Das gelbrot lackierte Korpus ist aus geflammtem Ahornholz. Der in

ein Kastchen aus Ahornholz eingebaute Hammermechanismus, der der

Zahl der Saiten entsprechend mittels 6 kleiner mit Bein belegter Tasten

') Als seine Wohnung in London nennt die Patentschrift ,,
Frith Street, in the

Parish of Saint Ann, Soho, in the County of Middlesex".
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zum Anschlagen gebracht wird, ist oberschlagig (d. h. oberhalb der
Saiten angebracht) und entspricht der „englischen Prellmechanik" (StoBer-
Mechanik ohne Auslosung) des Pianoforte. Das Kastchen mit der
Mechanik ist abschraubbar, so daB das Instrument auch als gewohnliche
(Zupf-) Cither benutzt werden kann.

Der Bezug besteht aus 2 einzelnen und 4 doppelten Saiten in

folgender Stimmung:

:J:
:d=j=«5=5c

=dziii=z^^^—t=zi::

Die Saiten werden mittels einer Schraubenstimmvorrichtung angespannt.
Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde. Zwischen den 4 obersten

Biinden sind Locher zum Anbringen eines „Capotasto" eingebohrt.

Gesamtlange 65'/-' cm, Korpuslange 33' - cm, Breite 29 cm,
Zargenhohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 188, Nachbildung der Inschrift auf Seite 262.

No. 627. Tasten-Cither („Keyed English Guitar")
mit eingebrannter Inschrift auf der Riickseite des Halses: „LONGMAN
& BRODERIP ....LONDON"; aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts.
Das hellgelb lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus ge-
flammtem Ahornholz und ebenso wie der Deckenrand von ummalten
Ahorn- und Ebenholzeinlagen eingefaBt. In das Schalloch ist eine

hiibsch ziselierte bronzene Rosette eingelassen.
Der von der gewohnlichen Mechanik abweichend konstruierte eigen-

artige Hammermechanismus ist unterschlagig und mit Auslosung und

Dampfern versehen. Die Mechanik befindet sich im Innern des Korpus und
wird durch sechs kleine an der rechten Seite der Decke angebrachte Tasten

in Tatigkeit gesetzt; der Anschlag der Hammerchen und Dampfer erfolgt
durch die durchbrochene Rosette hindurch. Mittels eines seitlich am
Halse angebrachten Knopfchens, das als Fortezug dient, konnen die

Dampfer abgestellt werden. Der ganze Hammermechanismus laBt sich

durch eine mit einem Deckel verschlossene Oeffnung in der unteren

Zarge herausheben. — Die Tasten sind mit Ahorn- und Ebenholz nach
Art von Dominosteinen eingelegt.

Der Bezug besteht aus 4 doppelten und 2 dreichorigen Saiten in

derselben Stimmung wie bei No. 626; angespannt werden die Saiten

ebenfalls mittels einer Schraubenstimmvorrichtung. Das Griffbrett tragt
17 messingene Biinde.

Gesamtlange 85*2 cm, Korpuslange 38'/-' cm, Breite 31 cm,

Zargenhohe 10 cm. Nachbildung der Inschrift auf Seite 257.

No. 628. Tasten-Cither („Keyed English Guitar"),
ebenfalls von Longman & Broderip in London aus dem Anfang des

19. Jahrhunderts. Das Instrument ist in bezug auf Ausstattung und

Einrichtung der vorhergehenden Tasten-Cither No. 627 fast genau gleich;

jedoch besteht der Bezug aus je zwei einzelnen, doppel- und drei-

chorigen Saiten: ^ ^-—^ n—^—^—

Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde.

Gesamtlange 73' 2 cm, Korpuslange 38 ''2 cm, Breite 31 cm,

Zargenhohe 10 cm. Abbildungen auf Seite 188.



Archicistres No. 629 u.630

BaBcithern (Archicistres).

(Vgl. die Einleitung, Seite 182.)

No. 629. Archicistre

ohneSignatur, aber anscheinend eine Arbeit von G. Le Blond, Dunkerque
(Diinkirchen) um die Wende des 18. Jahrhunderts. ')

Das rotlichbraun

lackierte lautenartige Korpus des hiibschen Instruments ist aus 11 breiten

Spanen von Zedernholzzusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern

eingefiigt sind. In das von Elfenbein- und Ebenholzadern umsaumte
Schalloch ist eine hiibsch geschnitzte vergoldete Rosette im Barockstil

eingelassen, die sich in gleicher Ausfiihrung bei verschiedenen Cistres

Le Blonds (s. No. 617 u. 619 des Katalogs) findet.

Der Bezug ist zwolfchorig und besteht aus 4 doppelten (tieferen)
und 3 einfachen (hoheren) Griffbrettsaiten sowie 5 frei daneben-

liegenden am oberen WirbeJkasten befestigten Begleitsaiten in folgender

Stimmung:

^ika=«^iLiiiia=s-^^5Eg5ii^=

Fi^ir die drei hochsten Saitenchore ist an Stelle von Wirbeln eine

messingene Schraubenstimmvorrichtung vorhanden. Das Griffbrett tragt
17 messingene Biinde.

Gesamtlange 1,19 m, Korpuslange 43 Vj cm, Breite 31 '/^ cm.

Abbiidung auf Seite 195.

No. 630. Archicistre,
franzosische Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts; auf der unteren

Zarge sind die Initialen „C N" in einem flammenden Herzen als Brand-
marke erkennbar. Das Instrument ist anscheinend aus einer italienischen

Mandola durch Ansetzen eines neuen (theorbierten) Halses zu einer

Archicistre umgearbeitet. Das gelbbraun lackierte, lauten- oder mandolen-

artig gewolbte Korpus ist aus 19 schmalen Spanen von NuBbaumhoIz
zusammengesetzt, zwischen denen Ahornadern eingefiigt sind. Auf dem
unteren und oberen Teil der Decke sind Perlmuttereinlagen angebracht;
auch das Schalloch, dessen Rosette verloren gegangen ist, wird von einer

in dunklen Kitt eingelassenen gravierten Perhnutterverzierung umsaumt.
Der Bezug ist elfchorig und besteht aus einer einzelnen (tiefsten)

und 5 doppelten (hoheren) Griffbrettsaiten sowie 5 frei danebenliegenden
Begleitsaiten, die wie bei No. 629 im oberen Wirbelkasten befestigt
sind. Die Stimmung ist folgende:

^r=i=^^i^i|=ESEs^^^
^—#

Das Griffbrett tragt 10 Elfenbeinbiinde.

Gesamtlange 1,12'/-' m, Korpuslange 44'/2 cm, Breite 3r/2 cm.

') Auf der Innenseite der Decke fand sich ein mit Bleistift geschriebener
Reparaturvermerk eines franzosischen Luthier vom 23. Dezember 1827.
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Thiiringer Zithern.

Die Thiiringer Zither, auch Thiiringer (Harzer) Berg- oder

Volkszither genannt, ist eine bei der Gebirgsbevolkerung Mitteldeutschlands

heimische und bis in die jiingste Vergangenheit gepflegte direkte Abart der

ahen Cither, mit der sie beziighch Bau und Behandlung noch genaii iiber-

einstimmt. Da diese Zithern nicht von berufsmaBigen Instrumentenmachern

sondern meist von den Bergleuten selbst hergestellt wurden, sind Bauart und

Ausstattung der Instrumente naturgemaB ziemHch primitiv und laienhaft. —
Die friiher gebrauchh'chste Art war mit 6 doppelten Stahlsaiten in der

Stimmung:

:9^ ^^^^fe^-
bezogen; doch findet sich das Instrument im 18. Jahrhundert auch haufig in

einer der franzosischen „Archicistre" ahnlichen Bauart mit eigentiimhch mehr-

fach ausgezacktem Korpus und mit 12— Hchorigem Saitenbezug aus 4 oder 5

doppelten Griffbrettsaiten und 8 freiiiegenden in einem zweiten Wirbelkasten

oder Kragen befestigten Begleitsaiten. Die kleinere Art hieB „Discantzither"

und hatte folgende Stimmung:

ms^'^', :i:=t:
T^ :i=i=^;

9^Z9.-?=j=d=z*=e=_-^

wahrend die mit fiinfchorigem Griffbrettsaitenbezug versehene „Tenorzither"

9^
90' 5E!EJ=1^S

gestimmt wurde.

(Vgl. W. Schneider, ,,Beschreibiing der musikalischen Instrumente", NeiBe

1834, S. 96)

Die dem 19. Jahrhundert angehorende Thiiringer Zither kommt in vier

verschiedenen GroBen vor: die gewohnlichste Art ist die „Tenorzither" (in

C-Stimmung), auBerdem hat man eine „BaBzither", die eine kleine Terz tiefer

(in A), die „Diskantzither", die einen ganzen Ton hoher (in D) und die „Terz-

zither", die eine kleine Terz hoher (in Es) steht; doch wird jede Zither nach

Belieben auch bis zu einer Terz hoher oder tiefer gestimmt. Notiert wird

fiir alle vier Arten in C-dur. — Der Bezug besteht gewohnlich aus fiinf

II 13
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doppelten (spater auch nur einzelnen) Stahl- oder Messingsaiten, die bei der

Tenorzither
#' :*=•!i :j:

gestimmt sind; hierzu lassen sich nach Bedarf noch einige freiliegende Be-

gleitsaiten hinzufiigen, die in

^§i^:j-=M=[=j=j=gir^^=j=ibi^=*-^^=t
±

Oder beliebig nach der Tonart des betreffenden Stiickes gestimmt werden.

Vgl. ,,Leicht faBl. Anleit. zum Spiel der Thiir. Zither", verfaBt von H. v. A.,

redigiert von Fritz Werner (Mannheim, K- Ferd. Heckel). Es heiBt hierin iiber die

Haltung und Spielart der Zither (Seite 3):

„Man driickt den untern Theil (Boden) der Zither leicht an den Leib, unigreift

den Hals mit der linken Hand von unten nach oben, sodaB die Finger (beim Greifen

der Saiten) ihrer natiirlichen Lage folgen. Den rechten Unterarm legt man auf den

Saitenhalter nnd halt damit die Zither fest. Die Spitze des Zeige- nnd Mittelfingers

ruht auf der Decke, wo sie in etwas schrager Richtung an das Ende des Griffbretts

driicken. Dann streicht man mit dem Daumen von oben nach unten iiber die Saiten.

Es ist dabei zu beachten, daB die Saiten nicht gerissen, sondern so angeschlagen

werden, daB sie zart und rein klingen."

No. 631. Thiiringer Zither,
anscheinend aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das dunkelbraun
lackierte Korpus des einfach gearbeiteten Instruments ist aus NuBbaum-
holz und hat (ebenso wie No. 632 und 633) die fiir die Thiiringer
Zither alter Bauart charakteristische mehrfach ausgezackte Form. In der

Decke befindet sich ein rundes Schalloch. Das Kopfstiick ist mit einem
hiibsch gravierten Elfenbeinplattchen verziert.

Der Bezug besteht aus 2 doppel- und 2 dreichorigen Griffbrett-

saiten sowie 8 frei danebenliegenden in dem theorbenartigen Kragen
des Nebenhalses befestigten Begleitsaiten in folgender Stimmung:

m^,^^^^^^^ =^=^=^=^^=f=^

Alle Saiten laufen iiber einen gemeinsamen Steg; wahrend aber die

Griffbrettsaiten in einem auf die Decke geleimten Anhangesteg befestigt

sind, sind die Begleitsaiten an der unteren Zarge in Drahtstiften einge-

hangt.
— Das Griffbrett tragi 18 messingene Biinde.

Lange QQ'/s cm, Korpuslange 37 cm, Breite3r.; cm, Zargen-
hohe 8 cm.

No. 632. Thuringer Zither

mit geschriebenem Zettel: „Johann Gottfried Klem: Jun: Geigen- und
Lautenmacher zu Radeberg. Ao: 1755". Das braunlichgelb lackierte

Korpus des primitiven Instruments ist aus schlichtem Ahornholz. In

der Decke befinden sich zwei nebeneinander liegende Schallocher mit

kunstlos geschnitzten Rosetten,
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Vorderseite. Riickseite.

No. 639. „Hamburger Cithrinchen"

von Joacliim Tielke, Hamburg 1694.

Text: Seite 204.
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Der Bezug besteht aiis 4 doppelten Oriffbrettsaiten unci wie bei

No. 631 aus 8 frei danebenliegenden, aber Tiber einen besonderen Steg
laufenden Begleitsaiteii in derselben Stimmung wie bei der vorher-

gehenden Zither. Das Griffbrett trast 15 messingene Biinde.

Gesamtlange 1 m, Korpuslange 40'/2 cm, Breite 35 cm, Zargen-
hohe 8' 2 cm.

Naclibildung des Zettels auf Seite 250.

No. 633. Thuringer Zither

aus dem 18. Jahrhundert. Das einfache Instrument ist von etwas kleinerer

Bauart als die beiden vorhergehenden Zithern. Das hellbraun lackierte

Korpus ist aus schhchtem Ahornholz. In das Schalioch ist eine Papp-
rosette eingelassen. Der Hals ist anscheinend erneuert; der Kragen
lauft in ein geschnitztes Kinderkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 4 doppelten Oriffbrettsaiten und 4 frei

danebenliegenden Begleitsaiten, die in einem an der linken Seite des

eio;entlichen Wirbelkastens angebrachten Nebenkragen befestigt sind.&'
Stimmung:fc>

§9^&*EE=E •—«:
.^_*:

^=±=1-»-*.=z5<^^p:

Das Griffbrett tragt 13 messingene Biinde.

Gesamtlange 85 cm, Korpuslange 40 cm, Breite 35"-' cm, Zargen-
hohe 6' 2 cm.

No. 634. Kleine Thuringer Zither

aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das rotbraun lackierte Korpus
des schmucklos ausgestatteten Instruments ist aus schlichtem Ahornholz.

In dem Schalioch befindet sich eine primitiv geschnitzte durchlocherte

Rosette.

Der Bezug besteht aus einer einzeinen (tiefsten) und 4 doppelten

(hoheren)Saiten in folgenderder „ThuringerDiskantzither" entsprechenden

Stimmung:

Das Griffbrett tragt 14 Biinde aus Eisendraht.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 30 cm, Breite 24 cm, Zargen-
hohe 5' 2 cm.

No. 635. Thiiringer Zither,

ebenfalls aus dem Ende des 18. Jahrhunderts; auf dem oberen Teil des

Bodens findet sich eine schwer lesbare Inschrift: „Johan Wolf gang
Wolf / . . . 1798", die entweder auf den Verfertiger oder einen friiheren

Besitzer Bezug haben kann. Das Korpus des einfach gearbeiteten
Instruments ist hellbraun lackiert; Boden und Decke sind aus Fichten-,

die Zargen aus Ahornholz. Die Decke ist mit kunstlosen Blumen-
malereien versehen; in das Schalioch ist eine primitive Rosette eingelassen.



Thuringer Zithern No. 635—638

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Saiten in folgender Stimmung:

_^ »- -0- -i— +- *- 4—

li-tzt:

Das Griffbrett tragt 17 Biinde aus Eisendraht.

Gesamtlange 82 cm, Korpuslange 4r/3 cm, Breite 26 Va cm, Zar-

genhohe 5' 2 cm.

Abbildung auf Seite 195.

No. 636. Thuringer Zither

aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das rotbraun lackierte Korpus
des einfachen Instruments ist aus schlichtem Ahornholz. In das be-

malte Schalloch ist eine Rosette eingelassen.
Der Bezug besteht aus einer einzelnen (tiefsten) Saite und 4

doppelten (hoheren) Saiten in derseiben Stimmung wie bei der vorher-

gehenden Zither. Das Griffbrett tragt 14 Biinde aus Eisendraht.

Gesamtlange 74' 2 cm, Korpuslange 33 '/l. cm, Breite 27 '/a cm,
Zargenhohe 5' /. cm.

No. 637. Thuringer Zither,

ebenfalls aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Boden des einfach

ausgestatteten Instruments ist aus rotbraun lackiertem Vogeiahorn-, die

Zargen sind aus hellbraun lackiertem schlichtem Ahornholz. In derDecke
befindet sich ein kleines Schalloch. Das schildartige Kopfstiick ist mit

einem einen Engelskopf darstellenden Bronzebeschlag verziert.

Der Bezug besteht aus einer einzelnen (freiliegenden) BaBsaite

(in F gestimmt) und fiinf doppelten Griffbrettsaiten (in derseiben Stim-

mung wie bei No. 635). Das Griffbrett tragt 16 Biinde aus Bein.

Gesamtlange 79V-> cm, Korpuslange 33 ',2 cm, Breite 34 cm, Zar-

genhohe 6' 2 cm.

No. 638. Thuringer Zither

mit geschriebener Inschrift auf dem Oberteil des Bodens: „L. Grau / in /

Erfurt 1846" (vgl. Bemerkung zu No. 635). Boden und Decke des ein-

fach ausgestatteten Instruments sind aus Fichten-, die Zargen aus
schlichtem Ahornholz. Die Decke und die Einfassung des mit einer

primitiven Rosette versehenen Schallochs weisen kunstlose Bemalung auf.

Bezug, Stimmung und Anordnung des Griffbretts entsprechen
der Zither No. 636.

Gesamtlange 82 cm, Korpuslange 40' 2 cm, Breite 27'/3 cm, Zar-

genhohe 5V2 cm.

Abbildung auf Seite 195.
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Vorlage aus der Kgl. Bibliothek zu Berlin.

Laute.

Guitarre. ^e;

Viola

da Gamba.

kl. Laute.

Angelica.

Cithrinchcii.

Angelica.

Viola

da Oamba.

Lauten.

Aus dem Tilelkupfer der „Miisicalischen Gemueths-Ergoetziing"
von Jacob K re in berg, Dresden 1689.

(„Saniuel Bottschild inven: Mauritius Bodeneiir sculps. Dresden.")



Citherartige Instrumente.

Zu der Oruppe der citherartigen Instrumente, die in ihrer aus doppelten

Metallsaiten bestehenden Besaitungsart und ihrer Behandlungsweise iiberein-

stimmen, in den verschiedenen Formen ihres stets flachen Korpus aber von

einander abweichen, gehoren das kleine Cithrinchen und die Bafkithern

Pandora oder Bandoer, Penorcon und Orpheoreon. Alle diese im

17. Jahrliundert aufgekonimenen Instrumente, deren Heimat in England zu

suchen ist, fanden nur geringe Verbreitung, so daB sie im 18. Jahrliundert

nur noch ganz vereinzeltanzutreffen oder bereits in Vergessenheit geraten waren.

Cithrinchen

(„H am b u rg e r C i t li r i n c h e n").

Das Cithrinchen, dem bisher in der Instrumentenkunde die durchaus
irrtiimliche Bezeichnung „Quinterna" oder „Chiterna'' beigelegt wurde, ist das

kleinste Instrument in der Familie der Cithern; ,,
Cithrinchen" ist die aus

dem Italienischen entnommene Diminutivform des Wortes „Cither".

Johann Sebastian Bach berichtet, dafi der Ahnherr der Familie,
sein UrurgroBvater Veit Bach, Backer unci Miiller in Wechmar bei Gotha

(gest. 1619), ein groBer Liebhaber des „Cythringens"ge\vesensei.')
— Praetorius

erwahnt im XXXI. Kapitel der ,,Organographia" ein „Klein Englisch
Zitterlein", das etwa i. J. 1615 in Deutschland bekaniit wurde:

„Mod> i\t vov brcy Dabrcn obn gcfcbr ein *^nctcllvxnbcr mtt cincin

CiM- Flciitcn iittcrlcin ... in ircurfd-)Uxitb Foinnicn /an ivcld)cn ^cr binbcrfte

^ot>cn von vntcn autf balb olfcn gcUtlTcit un^ nid>t anciclcintct ift ^iXiwuff

cv cine fl•cntb^c ^od) (\av fcbr Iicblid>c iint> fd^onc Harmony mit fcincn

rcincn diminutionibus l>n^.;ittcrn^cr \yani> ;uiiH'C(cn brincicn Fonncn/ v;Ifo/

^af^ C6 mit fonv>crbvarcr ^u\'t an;ub6rcn; Unt> von ctlidxn vorncbntcn

^vtuttcniftcn glcid-)iTgcftaIt niintcbr practiciret imn-^cn Fvtnn.

') In der auf Sebastian Bach zuriickgehenden, in der l<gl. Bibliotliek zu
Berlin aufbewahrten handschriftlichen ,,Genealogie der niusicalisch-Bach ischen
Familie" heilit es hieriiber: ,,Er hat sein meistes Vergniigen an einem Cythringen
gehabt, welches er auch mit in die Miihle genonnnen, und unter wahrendem Mahlen
darauf gespielet. Es muB doch hiibsch zusammen geklungen haben! Wiewol er docli

dabey den Tact sich hat iupriniiren leruen. Und dieses ist gleichsam der Anfang
zur Musik bey seinen Nachkommen gewesen." (Vgl. Philipp S pitta, ,,Johaim
Sebasu'an Bach", 1. Band, Leipzig 1873, S. 7.)
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i^e xvivi> abci* / unc vor altcn Jeiten t>ic viev (Il>6rid)te ^auttcn alfo ge=

ftiinmct:

t>tc

Quinta
Quart
Tertia

Secund
J



(Hamburger) Cithrinchen

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der fiinfchorige Bezug des Cithrinchens
— entsprechend der damals noch sehr gebrauchlichen groBeren sechschorigen
Cither — um einen weiteren (sechsten) Chor vermehrt, der in der hoheren

Quarte (g-) gestimnit wurde; drei dem „Musikhistorisk Museum" zu Kopen-

hagen angehorende Cithrinchen aus den Jahren 1714, 1739 und 1742 haben

sechschorigen Bezug (No. 326, 327 und 325; No. 325 ist mit „Johann
Fried. Meissner, Liibeck Anno 1742", No. 327 mit „Michael Paiker,
Coppenhagen 1739" signiert). Hieraus folgt, daB das Cithrinchen bis zur

Mitte des 18. Jahrhunderts im Gebrauch und hauptsachlich
— nach dem

Bericht Krembergs und den erhaltenen Instrumenten zu schlieBen — in

Norddeutschland (Hamburg und Liibeck), Holland und Danemark verbreitet

war. Mattheson, dem das Instrument als Hamburger bekannt war, er-

wahnt es, wenn auch in wenig schmeichelhafter Weise in semem „Neu-
Eroffneten Orchestre" (Hamburg 1713, Seite 279): „t>ie itMcbrigc (£ittcr un^

^a8 abgcfd>ma(ftc ^itrindycn I alias v^ubr-^autc / irerbcn i>cn Hinixvn

empfoblcn"; doch ist bei dieser Beurteilung seine bekannte grundsatzliche

Abneigung gegen alle Lauteninstrumente zu beriicksichtigen (vgl. Seite 82

u. 83 des Katalogs). In Walthers 1732 erschienenem „Musikalischen
Lexikon" ist das Cithrinchen nicht angefiihrt, und daB es spater selbst dem
Namen nach unbekannt geworden war, bestatigt eine Erwahnung im 28. Jahr-

gang der „Allgem. Musikalischen Zeitung" (1826, No. 39, Sp. 633) gelegent-
lich einer Beschreibung des Museums der „Geselischaft der Musikfreunde"

(„Wiens musikaUsche Kunst-Schatze. In Briefen eines Reisenden"). Als No. 8

der „Sammlung der seltensten Instrumente der Vorzeit" ist hier genannt:

„Eine ungewohnliche Gattung Guitarre, deren Vaterland nicht bekannt ist.

Sie hat sechzehn Buiide und zehn Stahlsaiten". Die lithographierte Abbildung
in der Beilage der Zeitung zeigt, daB die „ungewohnliche Guitarre" ein fiinf-

choriges Hamburger Cithrinchen ist.

Das betreff. hiibsch ausgestattete Instrument, das sich noch heute im Museum
der „Qesellschaft der Musikfreunde" befindet, ist eine Arbeit von Johannes Schorn
in Salzburg a. d. J. 1696 und anscheinend nach einer Tielke'schen Vorlage gearbeitet.

Von Joachim Tielke selbst sind z. Zt. noch 5 priichtig verzierte Cithrinchen in

offentlichen Sammlungen zu finden; vgl. das Verzeichnis der Tielke-histrumente auf

Seite 275 des vorliegenden Katalogs. (No. 2, 4, 5, 14 u. 15.)
— Ein Cithrinchen von

Heinrich Karl in Bernburg 1686 besitzt das bair. Nationalmuseum zu Miinchen

(No. 119; neue No. 13); zwei unsignierte Cithrinchen, die wahrscheinlich hollandischen

Oder flamischen Ursprungs sind, gehoren der Kgl. Sammlung zu Berlin an (Coll. Snoeck

No. 330 u. 331).
- Im ganzen sind also bisher noch mindestens 12 Exemplare von

„Cithrinchen" in offentlichen Sammlungen nachzuweisen, so daB das Instrument

durchaus nicht - wie es W. Tappert vermutet — als „ganzlich verschollen" zu be-

trachten ist.

Carl En gel, nach Riemann „eine allgemein anerkannte Autoritat in Sachen

der Qeschichte der Musikinstrumente", glaubte in dem Cithrinchen die alte italienische

„Quinterna" oder „Chiterna" zu erkennen, wodurch die iiber diese Bezeichnung
herrschende Verwirrung noch erhoht wurde. Die Quinterna des 17. Jahrhunderts ist,

wie bereits Seite 135 erwahnt, nichts anderes als die mit fiinf doppelten Darmsaiten

bezogene spanisch-italienische Guitarre und ein von dem mit Stahlsaiten bespannten
und mit einem Plektron gespielten viel kleineren Cithrinchen durchaus verschiedenes

geschriebenen ,,Englischen Tanz" fur das Cithrinchen, der einer handschriftlichen Samm-

lung von der Wende des 17. jahrhunderts entnommen ist. Die dort angegebene

Stimmung (c, e, g, h, e') deutet auf ein groBeres Instrument als das „Hamburger
Cithrinchen" hin, wie es z. B. die Berliner Sammlung als No. 330 der Coll. Snoeck

besitzt. Die MaBe dieses Cithrinchens betragen: Gesamtliinge 83 cm, Korpuslange
37 cm, groBte Breite 28 cm, wahrend die haufigeren „Hamburger Cithrinchen" eine

Lange von durchschnittlich nur 70—75 cm haben.
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Instrument. — Ebensowenig liiBt sich die Bezeichnung ,,Qiiinterne", die Oskar
Fleischer fiir eiiie Tielkesche Cither der Berliner Kgl. Sainmlung (No. 592, „Fuhrer"
Seite 51) annimmt, aufrecht erhalten

;
das betreffende Instrument, das iibrigens in

V. Liitgendorffs Werk „Die Geigen- und Lautenniacher" (auf Seite 665 der 1. Auflage)

abgebiidet ist, ist ein Cithrinchen in der im 17. Jahrhundert gewohnlichen Citherform.

No. 639. Cithrinchen („Hamburger Cithrinchen")
mit oedrucktem Zettel „JOACHIlvi TIELKE in Hamburg An. 1694". Das

prachtige Instrument, dessen Korpus dieftir das „Ha!nburger Cithrinchen"

charakteristische Glockenform hat, ist mit Ausnahme der Decke ganz
aus Ebenholz und mit eingelegtem Elfenbeinstreifen reich verziert. Der
Boden zeigt schwache Wolbung. In die aus feinjahrigem Fichtenholz

verfertigte Decke sind auf dem unteren Teil zwei kleine Schallocher und
in der Mitte ein groBeres Schalloch mit Rosetten eingelassen, die ebenso
wie der Deckenrand von hiibsclien Elfenbein- und Ebenholzeinlagen
umsaumt werden. Der Wirbelkasten lauft in ein kunstvoll aus Elfen-

bein geschnitztes bartiges Mamierkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Stahlsaiten in der oben an-

gegebenen Stimmung:

td—dzzu—:j=M=*

Die Mensurlange der Saiten betragt 35V •-• cm. — Das Griffbrett tragt

17 Biinde aus Elfenbein und Messing; die vier hochsten Bihide sind

„Halbbiinde" und kommen nur fiir die beiden obersten Saitenchore

(a' und d") in Anwendung.
Gesamtlange 70 cm, Korpuslange 27 '/i' cm, groBte Breite 26 cm,

groBte Zargenhohe 6 cm, kleinste Zargenhohe SVa cm.

Abbiidungen auf Seite 196; Nachbildung des Zettels auf Seite 272.

Pandora. Penorcon, Orpheoreon.

Pandora (Bandoer), Penorcon und Orpheoreon sind Abarten der BaB-
cither mit eigenartigen mehrfach geschweiften Schallkorpern; alle drei In-

strumente sind englischen Ursprungs und weisen untereinander nur gering-

fiigige Unterscheidungsmerkmale auf, iiber die die kurzen Beschreibungen in

Praetorius' „Organographia" (XXVIII.
—XXX. Capitel) und die Abbiidungen

auf Tafel XVII der ,,Sciagraphia" AufschluB geben.

„PANDORA: ^an^oc^. . . .

'2^)t in »4:nc^gclK^n^ cl•fun^cn,nad>
bcr tauten ?lrt / faft ciiicr grofuMt iytbcr glcid-) , mit cinfaltigcn l>n^

^oppcIt= aiidy vicv o^c^ incbrfad> clc^rcbtcn llTclTinge l^t^ ftablcrncn
Baitcn bc;ogcn 'lMt^ llnl•^ von )cd>s bifnin-ilcn au&> ftcbcn ilborcn ivte

cine ^autc ^od> itntcrfd>icMid-) acftiiniitct: (l^bit bat^ ibin ^ic Quinta,
itn'ld>c fonftcn i>)f ^lT ^vauttcn gcbiaud>t tvil*^ / inangcln tbut."



Pandora, Penorcon, Orpheoreon

Nach dem dritten Bande der ,,General History of ... . Music" von

John Hawkins (London 1776, p. 345) ist die Pandora im Jalire 1562

f,,in the fourth year of queen Elizabeth") von John Rose, einem
beri'iimiten engiischen Lantenniacher in London (BrideweU), erfunden worden.— Die Stimmung des Instruments war nach Praetorius:

^^ :=]=.-^:

:J=d=d=J===^-i::^^_^p

oJer

^§^^S=S5i«ig^l^

Ausfiihrhcher beschrieben ist die Pandore in Mersennes „Harmonie Vni-
verselle'- (Paris 1636, „Liure Second des Inftrumens a chordes", p. 52), wo es

u. a. heiBt:

,,elle a le mefme nonibre de chordes, la mefme eftendue,
& le mefme accord que le Luth, or elle n'eft quafi plus en

vfage; quoy que cet inftrument foit fort agreable, &qu'ilayt
ces fons de refonnance plus longs que ceux du Luth, a raison
des chordes de leton, qui tremblent plus long-temps."

Mersennes Abbildung weicht in der Art der niehr abgerundeten
Schweifungen von den Holzschnitten bei Praetorius und Hawkins etwas ab
und entspricht in der Zeichnung dem Kupferstich, der sich in der grofien

„Encyclopedie Methodique" von D i d erot & d' Al em bert (Article: Lutherie,
seconde Suite, Planche 111, fig. 9; „Pandore en luth") findet, woraus hervor-

geht, daB sich die Pandore in Frankreich noch bis in die zweite Halfte des

18. Jahrhunderts erhalten zu haben scheint.

Von Penorcon und Orpheoreon, die nur ganz vereinzeh vor-

kamen und schon im Laufe des 17. Jahrhunderts verschwanden, gibt Praetorius'

„Organographia" folgende Beschreibung:

„Penorcon ift fa\t cbcn ^a•fclbigcn ?lrt allcin ^v^t; ce ctitvae brctttcr

am Corpore ift ale cin ^van^ocr un^ bat c[<.xv du brcittcn \^<^lf% o^a•

(r»ri)f al)"o^at^ncu1tCCbor Baittcn ncbcn ctnan^cr ^ol•utf liccicn Fonncn:
^In ^cr ^angc abcr ift C6 in ctiwae t'Icincr ale t>a6 ^an^ocr iMtb cirofuT
ale cin Orpheoreon."

„iDv%9 Orpheoreon i\t an ^a• proportion itnc ctn ^an^oc^ K>od>

ctunae Hcincr ron [8 Choren] ^JTcfltnge^ lln^ ftablcncn Batttcn; u''ir^

wic cine ^autc int ^lainntcr (Ebon (ale ncntlid-> ^ic Quinta ine g) gc=

ftimmct."

Betreffs der Abbildungen auf Tafel XVII der „Sciagraphia" ist zu beachten, daB
die Niimniernangaben am FiiBe der Tafel vervcechselt siiid: No. 2 ist eiii Penorcon,
No. 3 ein Orpheoreon.

Ein Holzschnitt des Orpheoreon („Orpharion") in groBerem MaBstabe
findet sich bei Hawkins, a. a. O. p. 344; Hawkins' Abbildungen und Be-

schreibungen des (7 chorigen) Orpheoreon und der Pandore sind einem 1596
in London anonym erschienenen, von William Barley gedruckten Werke ,,T//i'
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Guide of the Path-Way to Mufic'' entnommen.') — Ein weiteres hierher ge-
horendes Werk ist: „The Schoole of ATuficke: 7aherein is taught the perfect method

of the true fingering of the Lute, Pandora
,
Orp ha r ion and Viol de Gaiiiba"

von dem bereits S. 183 erwahnten Thomas Robinson, 1603 zu London
erschienen.

Die von Praetorius mitgeteilte Stimmung des Penorcon entsprach fast

genau der neunchorigen BaBlaute:

zX ^ It zt ^ zi- it- -^

Fiir das Orpheoreon gibt Praetorius zwei verschiedene Stimmungsarten an:

=§1
::1=j

=1=ij=1=:d=^=*:
-0^0-

-0^0-
:p=it:—

—
=4=:^:

-0- S-
'~'' '—'

Oder eine urn einen ganzen Ton hohere Stimmung.
AIs abweichend ist zu erwahnen, daB bei Penorcon und Orpheoreon

der Saitenanhangesteg
— ahnlich wie der Saitenhalter der alten Violen — in

schrager Richtung verlauft, wodurch die Mensur der hoheren Saiten ent-

sprechend verkiirzt wird; hiernach richtet sich naturgemaB auch die An-

ordnung des Battels und der Biinde.

Ihrer nur ganz geringen Verbreitung wegen gehoren Pandora, Penorcon
und Orpheoreon zu den vom Sammelstandpunkt aus seltensten Zupf-
instrumenten. Eine auch in kunstgewerblicher Beziehung sehr schone, reich

geschnitzte Pandora, ein Werk des bereits erwahnten John Rose (RoB) aus
d. J. 1580, befindet sich unter der (nicht authentischen) Bezeichnnng „Queen
Elizabeth's Lute" in engUschem Privatbesitz; das schone Instrument ist auf

Tafel IX in dem Prachtwerk von Hipkins & Oibb abgebildet. Ein in

kiinstlerischer Hinsicht noch wertvolleres Exemplar eines Orpheoreon besitzt

das Museum des Conservatoire zu Paris (No. 249); es ist die Arbeit eines

italienischen Meisters aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts und abge-
sehen von seiner phantastisch geschweiften Korpusform vor allem durch die

prachtige Schnitzerei des Bodens bemerkenswert, die in Anlehnung an ein

Gemalde des Florentiners Luca Penni Apollo und die neun musizierenden
Musen darstellt. Ein weiteres Orpheoreon, eine Arbeit des Englanders Francis
Palmer v. J. 1617, besitzt C. Claudius in Kopenhagen (friiher in Malmo).

No. 640. Pandora,
moderne italienische Nachbildung eines (italienischen?) Originalinstru-
ments. Das rotbraun lackierte Korpus, das in seiner mehrfach geschweiften
Form genau mit der Abbildung in Mersennes „Harmonie Universelle"

(„Liure Second des Instrumens", p. 53) iibereinstimmt, ist aus Ahornholz.

*) In diesem Werke findet sich ein wichtiger Hinwcis beziiglich der Spielart
auf Cither, Pandore und Orpharion. Die betreff. Stelle lautet in deutscher Ueber-

setzung: ,,Die Finger .... miissen leicht iiber die Saiten streichen, nicht plotzlich

zupfen Oder scharf schlagen wie bei der Laute; denn wenn Ihr solches tut, dann
werden die Drahtsaiten zusammen klirren und rassehi, eine gegen die andere, was
Ursache ware, daB der Ton scharf und unangenehm wiirde; es wird daher gut sein,

wenn Ihr die Verschiedenheit des Anschlags beobachtet."

(Vgl. F. W. Galpin, „01d English Instruments of Music", London [1910] p. 33.)
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AuBer einem mit einer Rosette aus Pergament versehenen Schalloch im
Boden befinden sich in der Decke drei zusammenhangende Schallocher

mit Rosetten, die wie bei den Theorben No. 506 u. 507 und dem
Chitarrone No. 512 kleeblattartige Anordnung zeigen. Der Wirbelkasten

lauft in einen geschnitzten Vogelkopf mit geoffnetem Schnabel aus.

Der Bezug ist zwolfchorig und besteht aus 6 einzelnen und
6 doppelten Metallsaiten in (vermutlich) folgender Stimmung:

-^
ij-l I J_i^^g=^=^

Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 1,16 m, Korpuslange 72 cm, Breite 44 cm.

Abbildung auf Seite 199.

Das Originalinstrument, nach dem die vorliegende Nachbildung gearbeitet ist,

weicht durch seine groBeren Dimensionen und seinen umfangreichen Saitenbezug
wesentlich von den auf S. 205 zitierten Angaben in Praetorius'

,,Syntagma" ab.

No. 641. Penorcon,
in der Werkstatt des Museums hergestellte Nachbildung nach den Ab-

bildungen in Praetorius' „Sciagraphia"(Tafel XVII, No. 2) und Hawkins'
„History of music" (vol. Ill, p. 344). Das mehrfach geschweifte Korpus
ist aus Birnbaumholz und dunkelbraun lackiert. In das Schalloch der

Decke ist eine Rosette aus Pergament eingelassen. Der Wirbelkasten

lauft in einen geschnitzten Satyrkopf aus.

Der Bezug besteht aus 9 doppelten Metallsaiten in der auf voriger
Seite angegebenen Stimmung. Der Anhangesteg der Saiten verlauft in

schrager Richtung. Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 1,10 '/j m, Korpuslange 50 cm, Breite 39'/2 cm.

Abbildung auf Seite 199.

No. 642. Orpheoreon,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XVII, No. 3); in derselben

Ausstattung wie das unter vorhergehender Nummer beschriebene Penor-

con. Der Wirbelkasten lauft in einen geschnitzten Frauenkopf aus.

Der Bezug besteht aus 8 doppelten Metallsaiten in der auf voriger
Seite angegebenen Stimmung. Der Anhangesteg der Saiten verlauft

ebenfalls in schrager Richtung. Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 1 m, Korpuslange 45' - cm, Breite 32 cm.

Abbildung auf Seite 199.

CJTLl--'-
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Mandolone-Spielerin.
Nach eiiieni niodernen ital. Stich von Maccari.

Vorlage im Besitze des Museums.
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Mandolen.

Die Familie der Mandolen, zu der Mandoline, Mandola (Mandora)

und Mandolone gehoren, ist die einzige Lautengattung, die sich bis heute

im Gebrauch erhalten hat; es sind in Italien heimische lautenahnliche

Instrumente, die sich von ihrem Vorbild, der Laute, hauptsachlich durch ihren

starker gewolbten Schallkorper und einen Metallsaitenbezug unterscheiden.

Ueber die Zeit ihres ersten Auftauchens fehlen bisher nahere Untersuchungen,

doch scheint ihre endgiiltige Entwicklung verhaltnismaBig spat, namlich erst

im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts erfolgt zu sein.

Zwei verschiedene Typen von Mandolen und Mandolinen sind hierbei

zu verfolgen: eine Gruppe von langlicher mandelahnlicher Korpusform')

(Mai lander Mandoline) und eine zweite Gruppe mit stark gewolbtem

fast kiirbisformigem Schallkorper (neapolitanische Mandoline). Zweifel-

los ist die lautenahnliche Mailander Form die altere und wahrscheinlich aus

der gegen Ende des 16. Jahrhunderts verschwundenen „Quinterna" ge-

nannten kleinen Laute hervorgegangen, fiir die sich iiberdies die Bezeichnung

„Mandora" schon im 13, Jahrhundert nachweisen laBt. (Vgl. S. 135.) Diese

lautenartige Mandora (,Mandore luthee'), die sich in der Bauart von der ge-

wohnlichen Chor- oder Altlaute nur durch ihren geringeren Saitenbezug

unterschieden haben diirfte, biirgerte sich auch in Frankreich und Deutschland

ein; besondere Beliebtheit genoB das kleine „Mand6rchen" oder „Man-
diirchen" (ital. „Pandurina"), das als kleinstes Lauteninstrument gewisser-

maBen die Pochette der groBen Lautenfamilie bildete. (Vgl. „Lautenartige In-

strumente", Seite 113—116 u. No, 518—526 des Katalogs.) Das Vorbild des

Mandorchens ist in der mit Darmsaiten bezogenen heutigen Mailander Man-

doline noch deutlich erkennbar. — Viel jiingeren Ursprungs ist dagegen die

neapolitanische Mandoline, deren charakteristische stark gewolbte Form sich

') Die Vermutung, daB die Bezeichnung des Instruments als „Mandola" auf

die charakteristische mandelahnliche Form des Schallkorpers (,
mandola' oder ,mandorla'

= ital.: Mandel) zuriickzufi'ihren ist, wird durch die etymologisch interessante Er-

scheinung widerlegt, daB die Vorsilbe „man", die sich bei verschiedenen Lauten-

instrumenten teils unverandert teils durch phonetische Umwandlung als „ban, pan,
tan" etc. findet, orientalischen (arabischen) Ursprungs ist.



212 ^^^^^S^^ Mandolen und Mandolinen

erst im 17. Jahrhundert entwickelt zu haben scheiiit. Die Bliitezeit, die dieses

Instrument im 18. Jahrhundert erlebte, beschrankte sich hauptsachlich auf

ItaMen, und erst um 1760 begann die Mandoline auch in Frankreich

(Paris, Lyon) bekannt und spater auch in Deutschland gepflegt zu werden;

so benutzte sie z. B. Mozart in der Partitur seines „Don Juan" (1787).

Trotzdeni blieb die Mandoline stets ein spezifisch italienisches Instrument,

dessen groBe allgemeine Verbreitung erst vor wenigen Jahrzehnten ein-

gesetzt hat.

Das ziemlich stark gewolbte Korpus der Mandoline und der groBeren

Mandola ist aus schmalen Spanen von Ahorn- oder Palisanderholz zusammen-

gesetzt. Die Decke wird durch ein meist oval geformtes offenes Schalloch

durchbrochen, unter dem sich zur Verhinderung des Kratzens des Plektrum

eine schildformige Einlage von dunklem Holz, das sog. „Spielblatt", befindet.

Die gewohnlich paarweise angeordneten metallenen (Stahl-) Saiten sind an

Knopfchen an der unteren Zarge eingehangt; zur Befestigung der Wirbel

dient wie bei der Guitarre ein sog. Wirbelbrett. Das Griffbrett ist in eine

Anzahl fester Halbtonbiinde aus Ebenholz, Messing oder Elfenbein eingeteilt;

die Biinde erstrecken sich neuerdings bis dicht an das Schalloch. Die Spiel-

art erfolgt mittels eines zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand

zu haltenden Plektron, eines kleinen Plattchens aus Schildpatt, Kirschbaum-

rinde, Fischbein oder Horn; auch eine Gansefederpose wird zuweilen hierzu

benutzt.

Die Mandoline, das kleinste und bei weitem verbreitetste Instrument aus

der Mandolenfamilie, ist in Italien in verschiedenen Arten in Gebrauch, die

durch die Form ihres Korpus und hauptsachlich ihren Saitenbezug einige

Abweichungen untereinander zeigen und deren Haupttypen
— wie erwahnt —

die neapolitanische und die Maiiander Mandoline sind.

Die neapolitanische Mandoline ist die haufigst vorkommende Art;

sie hat einen fast kiirbisformig gewolbten Schallkorper und ist mit vier paar-

weise angeordneten Stahlsaiten bezogen, die violinniaBig in

"r
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Mandoline hat ein etwas kleineres Korpus als die neapolitanische und

einen Bezug von fiinf Doppelsaiten in folgender Stimmung:

fC=^ ft—ft- T=t::

-X:^

Die Mai lander Mandoline unterscheidet sich von der neapoli-

tanischen durch die mehr langliche, mandelahnliche Form ihres Korpus; auch

besitzt sie meist einen Wirbelkasten an Stelle eines Wirbelbretts. Ihr Bezug

bestand friiher aus sechs doppelchorigen metallenen oder Darmsaiten in der

Stimmung:
-t=i=-'^—

:±

—t

oder auch mit hochster e'-Saite, wahrend die moderne Mailander Mandoline

mit sechs einzelnen Darmsaiten bezogen wird, die zuweilen nach dem

Vorbild der Guitarre gestimmt und nach Guitarrenart ohne Plektron angezupft

w^erden.

Die der Mailander ahnliche Genueser Mandoline hat einen etwas

breiteren Hals als die iibrigen Arten und ist mit fiinf oder sechs einzelnen

Darmsaiten bespannt, die in

^—J=± -0-

oder wie die Mailander Mandoline (s. ob.) gestimmt werden.

Die Man do la oder Mandora ist eine vergroBerte neapolitanische

Mandoline, mit der sie in der Bauart genau iibereinstimmt. Ihr Bezug besteht

ebenfalls aus vier doppelten Metallsaiten in der Stimmung:

^ H^ 0—9
:3=r=:i^=:F=:t::

:p;

sie steht also genau eine Oktave tiefer als die neapolitanische Mandoline.

Eine noch groBere Mandolenart ist der Mandolone, eine BaBmandola, die

wie die Mandola hauptsachlich in Neapel gebrauchlich ist und hier auch

Mandora oder Chitarrone genannt wird. Der Bezug des Mandolone um-

faBt acht doppelte Metallsaiten, die folgendermaBen gestimmt werden :

9S=:
-»—#-

>—*- ;-i=zi-*i=t=t:=tr±z==:=t=t::

=zd=j:

Zuweilen wird audi die zweittiefste BaBsaite (G) fortgelassen.

Die besten Mandolinen des 18. Jahrhunderts verfertigte die Familie

Vinaccia in Neapel, deren einzelne Mitglieder
— vor allem Gennaro
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und seine drei Sohne Giovanni, Antonio und Vincenzo V. — wegen
ihrer ausgezeichnet gearbeiteten und schon ausgestatteten Instrumente in

Italien hochgeschatzt waren
;
auch Gaspare Vimercati, der gegen Ende

des 18. Jahrhunderts in Mailand wirkte, ist erwahnenswert. Bekannt sind

die prachtigen Mandolinen, die Antonio Vinaccia fiir Konig Carl III.

von Spanien verfertigte und jetzt das „Museo spagnuolo" zu Neapel auf-

bewahrt.

--orSfpo--
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Mandolinen.

(Samtliche Mandolinen und Mandolen [No. 643—671] sind italienischen

Ursprungs.)

No. 643. Neapolitanische Mandoline
um die Wende des 17. Jahrhunderts; auf der Riickseite des Wirbelbretts

findet sich eine ovale Brandmarke mit den Initialen „G B" zu beiden

Seiten einerTanne. Das rotbraun lackierte Korpus des einfach gearbeiteten
Instruments ist aus 15 Spanen von NuBbaumholz zusammengesetzt,
zwischen denen Ahornadern eingefiigt sind. In dem Schalloch befand
sich eine verloren gegangene Rosette. Griff- und Wirbelbrett sind mit

Einlagen von Bein verziert.

Der Bezug besteht — wie bei alien folgenden neapolitanischen
Mandolinen— aus 4 doppelten Stahlsaiten in folgender (Violin-) Stimmung:

i i
—

\-

Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde; 6 weitere holzerne

Biinde fiir die h5heren Chore sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 53 cm, Korpuslange 26V2 cm, Breite 16*2 cm.

No. 644. Neapolitanische Mandoline
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Das rotbraun lackierte Korpus
des einfachen Instruments ist aus 17 schmalen Spanen von Ahornholz

zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind; das
Innere ist mit hiibschem gepreBtem Vorsatzpapier ausgeklebt. Das Schall-

loch wird von einer in schwarzen Kitt eingelassenen Ahorneinlage ein-

gefaBt.
— Das Griffbrett tragt 9 messingene Biinde; 2 weitere holzerne

Biinde sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 55' _• cm, Korpuslange 26 cm, Breite 16 cm.

No. 645. Kleine Florentiner Mandoline
mit geschriebenem Zettel: „Piero Serri Fece in Firenze Anno 1730".

Das Korpus des zierlichen Instruments ist aus einer halben Kiirbis-

schale verfertigt. Der Deckenrand und das Griffbrett sind von Adern
aus Bein eingefafit. Die Rosette des Schallochs ist aus dem Deckenholz

geschnitzt und von einer in schwarzen Kitt eingelassenen Perlmutter-

verzierung umsaumt. An Stelle des Wirbelbretts ist wie bei den Pan-
durinen (vgl. No. 51Q— 523 des Katalogs) ein Wirbelkasten vorhanden,

Der Bezug besteht aus 4 einzelnen Stahlsaiten in folgender Stimmung:

Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde.

Gesamtlange 40 '

:. cm, Korpuslange 15 cm, Breite 12' .- cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 267.



216 ^^^^^^ Mandolinen No. 646—649

No. 646. Neapolitanische Mandoline
ausder ersten Halftedes IS.Jahrhunderts, Dasrotlichbraun lackierteKorpus
ist aus 19 schmalen Spanen von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt,
zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Auf dem unteren und
oberen Teil der Decke sind Perlmutterherzen eingelegt. Das Schalloch

wird von einer in dunkelbraunen Kitt eingelassenen und von Elfenbein-

adern umsaumten Perlmutterverzierung eingefaBt. Das Wirbelbrett ist

mit gravierten Eifenbeinornamenten eingelegt.
— Das Griffbrett iragt

10 messingene Biinde.

Gesamtlange 55^- cm, Korpuslange 28'-' cm, Breite 16\-' cm.

No. 647. Sicilianische Mandoline
aus der ersten Halfte des IS.Jahrhunderts. Das Korpus des hiibschen

Instruments, das eine weniger starke Wolbung als die neapolitanischen
Mandolinen aufweist, ist aus 20 schmalen Spanen von Bein zusammen-

gesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Auf dem unteren

und oberen Teil der (anscheinend erneuerten) Decke sind Perimutter-

verzierungen eingelegt. Das Schalloch wird von einer in schwarzen
Kitt eingelassenen Perlmutterverzierung eingefaBt. Griff- und Wirbelbrett

sind auf der Vorderseite mit gravierten Einiagen aus Bein geschmiickt
und auf der Riickseite von Adern aus Zedernhoiz und Bein durchzogen.

Der Bezug besteht aus einer zweichorigen (tiefsten) und drei drei-

chorigen (hoheren) Saiten in der Stimmung der neapolitanischen Man-
doline. (Siehe No. 643.) Das Griffbrett tragt 9 messingene Bimde.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 28 cm, Breite 17 cm.

Abbildung auf Seite 210.

No. 648. Kleine Mandoline in Form einer Pochette,
aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das hellbraun lackierte

Korpus des hiibsch gearbeiteten Instruments ist aus schlichtem Ahorn-
holz und auf Vorder- und Riickseite mit Einiagen von Elfenbein, Eben-
holz und Perlmutter verziert. Das Wirbelbrett hat Blattform (sog.

„Wirbelblatt").
Der Bezug besteht aus 3 doppelten Stahlsaiten, deren Stimmung

/_ Oder -v 1 1
—i^=- /- Oder _\

|-H
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No. 650. Mailander Mandoline
aus der Mitte des 18. Jahrhiinderts, vielleicht von einem Mitgliede der

Familie Grancino in Mailand verfertigt. Das rotbraun lackierte

Korpus ist aus 9 breiten Spanen von geflammtem Ahornholz zusammen-

gesetzt. Das Schalloch ist von einer eingelegten Perlmutterverzierung
umsaumt.

Der Bezug besteht aus 6 doppelten Metallsaiten in folgender

Stimmung:
i—I

—^ ^^*—
d=d^->=t:=F::

Das Griffbrett tragt 7 Elfenbeinbiinde.

Gesamtlange 54 cm, Korpuslange 27 V2 cm, Breite 19 cm.

No. 651. Neapolitanische Mandoline
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das dunkelbraun lackierte Korpus
ist von auffallend starker Wolbung; es ist aus 20 Spanen von Palisander-

holz zusammengesetzt, zwischen denen Ahornadern eingefiigt sind. Der

Deckenrand, die Einfassung des ovalen Schallochs und das Spielblatt
unterhalb des Schallochs weisen in schwarzen Kitl eingelassene Perl-

mutterverzierungen auf; auch auf dem Hals und dem eigenartig spitz
zulaufenden Wirbelbrett sind einige Perlmutterverzierungen aufgelegt.

Der Bezug bestand urspriinglich aus einer doppelten, einer vier-

und zwei dreichorigen Saiten und ist spater zur gewohnlichen paar-
weisen Besaitung der neapolitanischen Mandolinen unigeandert worden.
Das Griffbrett tragt 11 messingene Biinde.

Gesamtlange 62 ''2 cm, Korpuslange 35' 2 cm, Breite 20 '/'a cm.

No. 652. Florentiner Mandoline,
eine Laienarbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Korpus des

primitiven Instruments ist aus der halben Schaie eines Flaschenkiirbis

hergestellt. Die Decke, das Griffbrett und das Schalloch sind in Ahorn-
und Ebenholz eingelegt. Der Wirbelkasten ist ahnlich wie ein umge-
legter Lautenkragen nach hinten zu spitzwinklig angesetzt.

Der Bezug besteht aus 5 doppelten Stahlsaiten in folgender Stimmung:

:4^d='^=^-: -^=^=:^=t:

t-

Das Griffbrett tragt 18 Biinde aus Ebenholz.

Gesamtlange (emschlielilich des Wirbelkastens) 82 cm, Korpus-
lange (einschlieBlich des Griffbretts) 57 cm, Breite 19' -< cm.

No. 653. Mailander Mandoline
mit gedrucktem Zettel: „Gafpare Vimercati / nelia Contrada della

Dogana di Milano, al fegno della Luna 1766". Das Korpus des

hiibschen Instruments ist aus 20 Spanen von Ebenholz zusammengesetzt,
zwischen denen doppelte Elfenbeinadern eingefiigt sind. Der Decken-
rand wird von einer Elfenbeinader und einer in schwarzen Kitt einge-
lassenen Perlmutterverzierung umsaumt; die Rosette des Schallochs, das

mit hiibsch gravierten Perlmutterverzierungen geschmiickte Griffbrett



Mandolinen No. 653—656

und der Wirbelkasten sind in derselben Weise eingefafit. Die Riick-
seite des Halses ist mit einem in Schildpatt eingelegten Silberornament
verziert und ebenso wie der auf der Riickseite mit Schildpatt belegte
Wirbelkasten von Elfenbeinadern umsaumt. Die 12 durchbrochenen
Wirbel sind aus Bein.

Der Bezug entspricht der Mailander Mandoline No. 650. Das
Griffbrett tragt 10 Elfenbeinbiinde.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 33 cm, Breite 26'/2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 280.

No. 654. Neapolitanische Mandoline
mit geschriebenem Zettel: „Gaspar Ferrari Romanus fecit anno 1776".
Das gelb lackierte Korpus des hubschen Instruments ist aus 17 Spanen
von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt. Der Deckenrand und
das ovale Schalloch werden von Elfenbein-, Ahorn- und Ebenholzadern
umsaumt. In das Spielblatt unterhalb des Schallochs ist ein hiibsches
Perlmutterornament in Schildpatt eingelassen. Das Griffbrett ist mit
Horn belegt, das Wirbelbrett und die Riickseite des Halses sind von
Elfenbeinstreifen durchzogen.

— Das Griffbrett tragt 17 silberne Biinde.

Gesamtlange 56' 2 cm, Korpuslange 27' 2 cm, Breite 19'/2 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 244.
Das Instrument befindet sich in einem etwas defekten Original-

Lederfutteral, das mit Goldpressungen verziert und mit Messingknopfchen
besetzt ist.

No. 655. Neapolitanische Mandoline
mit gedrucktem Zettel : „Januarius Vinaccia fecit Neapoli sub figno
Cremonae in Rua Catalana Anno Domini 1778"; das Wort „Cremonae"
ist mit Tinte durchstrichen. Das rotlichgelb lackierte Korpus des hiib-

schen Instruments ist aus 27 gekehlten Spanen von geflammtem Ahorn-
holz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt sind.

Auf dem unteren und oberen Teil der Decke sind in rotbraunen Kitt

eingelassene Perlmutterverzierungen angebracht; dieselbe Ausstattung
zeigt die Einfassung des Schallochs. Das Spielblatt unterhalb des
Schallochs ist aus Schildpatt und von Bein- und Ebenholzadern durch-

zogen; auch Griff- und Wirbelbrett sind mit Schildpatt belegt und mit

eingelegten Elfenbein- und Ebenholzstreifen verziert. — Das Griffbrett

tragt 10 messingene Biinde; 3 weitere Biinde aus Ebenholz sind auf

die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 58 '/2 cm, Korpuslange 28 ',2 cm, Breite 18 cm,

Abbildung auf Seite 210, Nachbildung des Zettels auf Seite 280.

No. 656. Neapolitanische Mandoline
ohne Signatur, aber ebenfalls eine Arbeit von Gennaro Vinaccia
in Neapel aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts; das hiibsche

Instrument stimmt in Bauart und Ausstattung mit No. 655 fast genau
iiberein. Das rotlichgelb lackierte Korpus ist aus 23 gekehlten Spanen von

geflammtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern

eingefiigt sind. Der Deckenrand wird von Perlmutter- und Elfenbein-
adern umsaumt. Auf dem unteren und oberen Teil der Decke sind
in dunkelroten Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen angebracht; in

derselben Weise ist die Einfassung des Schallochs gehalten. Das Spiel-
blatt unterhalb des Schallochs ist aus Horn und von Perlmutter und
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Elfenbein umsaumt. Griff- und Wirbelbrett sind von Perlmutter ein-

gefaBt, mit Horn belegt und mit hiibschen Perlmutterverzierungen, die

in dunkelroten Kitt eingelassen sind, geschmiickt; auch die Riickseite

des Wirbelbretts und des Halses zeigt Elfenbein- und Horneinlagen.
—

Das Griffbrett tragt silberne Biinde in derselben Anordnung wie bei

No. 655.

Gesamtlange 57 cm, Korpuslange 28 cm, Breite IS'/s cm.

No. 657. Neapolitanische Mandoline
aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts, anscheinend ebenfalls von
einem Mitgliede der Familie Vinaccia in Neapel verfertigt. Das gelb-
rot lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus 19 Spanen von
schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern

eingefiigt sind. Auf dem unteren und oberen Teile der Decke sind

Perlmutterverzierungen eingelegt; das Schalloch wird von einer in

dunklen Kitt eingelassenen Perlmuttereinlage umsaumt. Das Spiel-
blatt unterhalb des Schallochs ist aus Horn. Hals und Wirbelbrett sind

auf Vorder- und Riickseite von Streifen aus Horn und Bein durch-

zogen. — Das Griffbrett tragt 10 messingene Biinde.

Gesamtlange 58' 2 cm, Korpuslange 27' j cm, Breite 18 cm.
^&'

No. 658. Mailander Mandoline
mit gedrucktem Zettel: „ANTONIO MONZINO Fabbricatore d'Istrumenti

a corde Armoniche in Milano nella Contrada della Dogana N. 4037 /

air Insegna della Sirena"; aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das
dunkelbraun lackierte Korpus ist aus 17 Spanen von Nufibaumholz

zusammengesetzt, zwischen denen Ahornadern eingefiigt sind. Auf der

Decke sind einige Perlmutterplattchen eingelegt, ebenso ist das Schall-

loch von einer achteckigen Perlmutterverzierung umsaumt und die

Riickseite des Halses von drei gravierten Perlmutterstreifen durchzogen.
Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Darmsaiten in folgender

Stimmung:
_ /Oder

:j=^=c=:F-- -Hmu
Das Griffbrett tragt 7 Biinde von Bein.

Gesamtlange 51 cm, Korpuslange 26 cm, Breite 20 cm.

Abbildung auf Seite 210, Nachbildung des Zettels auf Seite 261.

No. 659. Kleine neapolitanische Mandoline
um die Wende des 18. Jahrhunderts. Das hellbraun lackierte Korpus
ist wie No. 652 aus der halben Schale eines Flaschenkiirbis verfertigt;
der Boden ist mit der Decke durch einen schwarz lackierten Leder-

streifen verleimt. Der Deckenrand ist von einem Streifen aus Bein und
Ahorn- und Ebenholzadern umsaumt. In das Schalloch ist eine hiibsche

metallene Rosette eingelassen, die von Adern aus Ebenholz und Bein

eingefaBt wird. Die acht Wirbel sind aus Bein. ~ Das Griffbrett

tragt 7 messingene Biinde; 5 weitere holzerne Biinde sind auf die Decke

aufgesetzt.

Gesamtlange 5IV2 cm, Korpuslange 22' '2 cm, Breite 16 cm.
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No. 660. Doppel-Mandoline
mit gedrucktem Zettel: „LUIGI AMICI FABBRICATORE D'ARMONICI /

ROMA Via del Pellegrino No. 44"; aus dem Anfang des 19. Jahr-
hunderts. Das hiibsch gearbeitete eigenartige Instrument bildet eine

Vereinigung einer neapolitanischen und Mailander Mandoline in einem

gemeinsamen Scliallkorper, Das hellbraun lackierte Korpus ist aus
29 gekelilten Spanen von geflammtem Ahornholz zusammengesetzt,
zwischen denen Ebenhoizadern eingefugt sind. Auf der Decke befinden
sich drei Einlagen von Ebenholz; das ovale Schalloch ist von Einlagen
verschiedenfarbiger Holzer umsaumt.

Der Bezug besteht aus 4 und 6 doppelten Saiten in der Stimmung
der neapolitanischen und der Mailander Mandoline. Beide Griffbretter

tragen je 18 messingene Biinde.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 32V2 cm, Breite 28 cm.

Abbildung auf Seite 210; Nachbildung des Zettels auf Seite 233.

No. 661. Genueser Mandoline
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das dunkelbraun lackierte Korpus
des einfachen Instruments ist aus 9 breiten Spanen von Nufibaumholz

zusammengesetzt. Der durchbrochene Wirbelkasten lauft in eine ge-
schnitzte Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Saiten in folgender Stimmung:

=1:

Das Griffbrett tragt 16 messingene Biinde.

Gesamtlange 53 cm, Korpuslange 31' -• cm, Breite 21' j cm.

Moderne Mandolinen (No. 662—664).

No. 662. Neapolitanische Mandoline
mit gedrucktem Zettel: „Fernando del Perugia FECE Anno 1901" etc.

Das hellgelb lackierte Korpus des hi^ibschen Instruments ist aus 13 Spanen
von schlichtem Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenhoiz-

adern eingefugt sind. Der Deckenrand und das ovale Schalloch sind

von Ahorn- und Ebenhoizadern umsaumt. Das Spielblatt unterhalb des

Schallochs ist aus Zelluloid. - Die Saiten werden mittels einer Schrauben-

stimmvorrichtung angespannt. Das Griffbrett tragt 17 messingene Biinde.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 30 cm, Breite 19V2 cm.

No. 663. Mailander Mandoline
mit demselben gedruckten Zettel wie No. 662. Das Instrument ist

ahnlich der vorhergehenden neapolitanischen Mandoline ausgestattet.

Das hellgelb lackierte Korpus ist aus 13 Spanen von schlichtem Ahorn-

holz zusammengesetzt, zwischen denen Adern von Ahorn- und Eben-

holz eingefugt sind. Das Spielblatt unterhalb des Schallochs ist aus

Ebenholz.
Der Bezug besteht aus 6 einzelnen Darmsaiten in derselben Stimmung

wie bei No. 658. Das Griffbrett tragt 20 messingene Bunde.

Gesamtlange 55 cm, Korpuslange 29' . cm, Breite 23 cm.
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Vorderansicht. Seitenansicht.

No. 670. Mandolone

von Gennaro Vinaccia, Neapel ca. 1760.

Text: Seite 225.



Mandoline No. 664, Mandola No. 665

No. 664. Mandoline (sog. „deutsche Mandoline")
mit demselben gedruckten Zettel wie No. 662 u. 663; „Anno 1902".

Das hellgelb lackierte Korpiis ist aus 15 schmalen Spanen von Ahorn-
holz zusammengesetzt, zwischen denen doppelte Ahorn- und Ebenholz-
adern eingefiigt sind. Das ovale Schalloch ist von einer in schwarzen
Kitt eingelegten Perlmutterverzierung eingefaBt.

Der Bezug besteht aus 4 einzelnen Darmsaiten in folgender (Violin-)

Stimmung:

Das Griffbrett, das sich bis zur Mitte des Schallochs erstreckt, tragt
24 messingene Biinde.

Gesamtlange 56 cm, Korpuslange 29 cm, Breite 22 cm.

Mandolen und Mandolonen.

No. 665. Mandola (oder Mandora)
mit gedrucktem (anscheinend nicht authentischem) Zettel : „Antonius
Vinaccia Filius januarii Fecit Neapoli alia Strada Rua Catalana Anno

1764", jedenfalls ist das Instrument eine Arbeit eines Mitglieds der Familie

Vinaccia in Neapel. Das rotbraun lackierte Korpus ist aus 27 etwas

gekehlten Spanen von Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen
Ebenholzadern eingefiigt sind. Auf dem unteren Teil der Decke, um
das Schalloch und auf dem Griff- und Wirbelbrett sind in rotbraunen

Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen angebracht. Das Spielblatt

unterhalb des Schallochs ist aus Horn. Die Ri^ickseite des Halses wird

von eingelegten Elfenbeinadern durchzogen.
— Das Innere des Korpus

ist mit altem bunten Bortenpapier ausgeklebt.
Der Bezug besteht aus 4 doppelten Metallsaiten in folgender

Stimmung: _

»^^0-

0^^0 1 1--

Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde; 5 weitere holzerne Biinde

sind auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 89 cm, Korpuslange 41 '/-• cm, Breite 27\j cm.

Abbildung auf Seite 221.

Eine Mandola findet sich bereits im Jahre 1589 in der Zusammen-

stellung des Orchesters erwahnt, das bei den Feierlichkeiten in Florenz

anlafilich der Vermahlung des GroBherzogs Ferdinando dei Medici mit

der Prinzessin Christiane von Lothringen mitwirkte.

Mandola,
zu einer Archicistre umgearbeitet: siehe No. 630. (Seite 192.)
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No. 666. Mandola („Liuto moderno"),
neapolitanische Arbeit aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das
stark gewolbte, fast eiformige Korpus ist schwarz lackiert und aus
17 Spanen von Ahornholz zusamniengesetzt, zwischen denen helle Ein-

lageadern eingefiigt sind. Das Spielblatt unlerhalb des ovalen Schall-

lochs ist aus Thujaholz; audi am unteren Teil der Decke befindet sich

eine Einlage aus Tliujaholz. Der hiibsch geschnitzte Wirbelkasten lauft

in einen Madchenkopf aus.

Der Bezug besteht auseiner einzelnen (tiefsten) und 4 dreichorigen

(hoheren) Saiten in folgender Stimmung:

^ , __-t2j*- __o ,— ^ -

Die tiefsten drei Chore sind iibersponnen, die beiden hochsten sind

Stahldrahtsaiten. Das Qriffbrett tragt 15 Biinde von Neusilber.

Gesamtlange 85 cm, Korpuslange 39'-' cm, Breite 34 cm.

No. 667. Mandolone (BaB-Mandola oder Chitarrone),
neapolitanische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert; auf dem unteren Teil

der Decke sind die Initialen „F A" eingelegt. Das braungelb lackierte

Korpus ist aus 17 Spanen von Ahornholz zusammengesetzt, zwischen

denen NuBbaumadern eingefiigt sind. Den Deckenrand und das Schall-

loch, das ehemals mit einer Rosette versehen war, umsaumen in schwarzen

Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen. Griff- und Wirbelbrett sind

mit gravierten Einlagen von Elfenbein und Perlmutter verziert.

Der Bezug besteht aus 8 doppelten Melallsaiten in folgender

Stimmung:

Zur entsprechenden Verlangerung der beiden tiefsten Chore ist ein

besonderer Sattel aus Bein in das Wirbelbrett eingelassen. Das Qriff-

brett tragt 8 messingene Biinde, 7 weitere Biinde sind auf die Decke

aufgesetzt.

Gesamtlange 98 cm, Korpuslange 49 cm, Breite 37'/-' cm.

No. 668. Mandolone,
ebenfalls neapolitanische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das dunkel-

braun lackierte Korpus des hiibschen Instnmients ist aus 19 breiten

Spanen von NuBbaumholz zusammengesetzt, zwisclien denen Ahorn-
adern eingefiigt sind. Die vertiefte Rosette des Schallochs wird von
einer in schwarzen Kitt eingelassenen Elfenbeinverzierung umrahmt;
auch das Wirbelbrett ist mit Elfenbein eingelegt.

Der Bezug besteht aus 7 doppelten Saiten, deren Stimmung mit

Ausnahme der hier fehlenden zweittiefsten (G-) BaBsaite dem vorher-

gehenden Mandolone No. 667 entspricht. Das Qriffbrett tragt 7 mes-

singene Biinde, einige weitere Biinde auf der Decke sind spater ent-

fernt worden.

Gesamtlange 92'/2 cm, Korpuslange 47'/-' cm, Breite 37 cm.

Abbildung auf Seite 221.
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No. 669. Mandolone,
ebenfalls neapolitanische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das dunkel-

braun lackierte Korpus des schoiien Instruments ist aus 19 breiten Spanen
von Palisanderholz zusammengesetzt, zwischen denen Eifenbeinadern

eingefiigt sind. Die hiibsche vertiefte Rosette des Schallochs wird von
einer in schwarzen Kitt eingelassenen und von Eifenbeinadern um-
rahmten gravierten Perlmutterverzierung eingefaBt. Das Griff- und das

Wirbeibrett sind mit gravierten Einlagen von Bein verziert.

Bezug und Anordnung der Saiten entsprechen No. 667. — Das
Oriffbrett tragt 7 messingene Biinde, 5 weitere elfenbeinerne Biinde sind

auf die Decke aufgesetzt.

Gesamtlange 94 cm, Korpuslange 46 cm, Breite 39 cm.

Abbildung auf Seite 221.

No. 670. Mandolone
ohne Signatur, aber anscheinend von Gennaro Vinaccia in Neapel
um die Mitte des 18. Jahrhunderts verfertigt. Das rotgelb lackierte Korpus
des schonen Instruments ist aus 29 schmalen gekehlten Spanen von
Zedernholz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt
sind. Auf dem unteren und oberen Teil der Decke sind in rotbraunen

Kitt eingelassene Perlmutterverzierungen angebracht; ebenso ist die Um-
rahmung des Schallochs ausgestattet. Das Spielblatt unterhalb des

Schallochs ist aus Palisanderholz. Hals und Wirbeibrett sind ebenfalls

aus Palisander und auf beiden Seiten von Adern aus Ebenholz und
Elfenbein durchzogen.

Der Bezug entspricht No. 667 und 669. Das Griffbrett tragt

9 messingene Biinde; 7 weitere Biinde von Ebenholz sind auf die Decke

aufgesetzt.

Gesamtlange 94 cm, Korpuslange 50Vj cm, Breite 32 cm.

Abbildungen auf Seite 222.
'fc>

No. 671. Mandolone
mit geschriebenem Zettel: „Pietro Fabricatore Fece Napoli Anno 1790".

Das dunkelbraun lackierte Korpus des einfach gearbeiteten Instruments

ist aus 29 schmalen etwas gekehlten Spanen von NuBbaumholz zusammen-

gesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. In das Schall-

loch ist eine hiibsche Pergamentrosette eingelassen. Das nach Art eines

Lautenkragens umgelegte Wirbeibrett ist mit kunstlosen Einlagen von

Bein und NuBbaumholz versehen.

Der Bezug besteht aus 7 doppelten Saiten und entspricht No. 668.

Das Griffbrett tragt lose Darmbiinde.

Gesamtlange 91 cm, Korpuslange 48'/j cm, Breite 33 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 244.

-cxiJlGf^-
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Bandurria No. 672. Balalaikas

Bandurria oder Mandurria

ist ein in Spanien sehr verbreitetes Zupfinstrument mit einem der franzosischen

Cistre ahnlichen Korpus und einem guitarren- oder mandolinenartigen Wirbel-

brett. Ihr Bezug besteht aus seciis doppelchorigen Saiten, die folgender-

maBen gestimmt werden:

:p=d=#-=.
^=^5^ i=p=zt::

It-

Die drei tieferen Saitenchore sind aus iibersponnener Seide, die drei hoheren

aus Darm. Das Griffbrett tragt zwolf feste Biinde, die eine chromatische

Skala ermoglichen.
—

Gespielt wird die Bandurria, die in ihrem Heimatlande

Spanien ungefaiir dieselbe Verbreitung wie die Mandoline in Italien hat,

mittels eines dreieckigen Plektrum aus Sciiildpatt.

No. 672. Bandurria oder Mandurria,

spanische Arbeit aus dem IS.Jahrhundert. Das rotbraun lackierte Korpus
des hiibsch gearbeiteten Instruments ist aus Mahagoniholz. Der

Deckenrand, der Anhangesteg, die Einfassung des Schallochs sowie
Vorder- und Riickseite des Griff- und Wirbelbretts sind mit hubschen
in rotlichen Kitt eingelassenen Elfenbeineinlagen verziert.

Der Bezug besteht aus 6 doppeiten Saiten in der oben angegebenen
Stimmung. Das Griffbrett tragt 12 messingene Biinde.

Gesamtlange 58'/.' cm, Korpuslange 27V2 cm, Breite 27 cm.

Balalaika

ist ein altes russisches Volksinstrument, das hauptsachhch in den Gouvernements

Mittel- und NordruBlands verbreitet war und hier besonders von den Bauern

zur Begleitung ihrer Tanze benutzt wurde. Es besteht aus einem dreieckig

geformten primitiven Korpus aus Tannenholz, in dessen Decke einige Schall-

locher eingebohrt sind. An die Decke ist ein mit Biinden versehener langer
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Hals angesetzt, der in ein einfaches Wirbelbrett auslauft. Bezogen ist die

Balalaika meist mit drei einzelnen Darmsaiten, die gewohnlich in

aber auch in

gestimmt und durch einfaches Zupfen mit den Fingern angespielt werden. —
Zum ersten Male taucht der Name

,
Balalaika' um die Wende des 17. Jahr-

hunderts wahrend der Regierung Peters des GroBen (1682
—

1725) auf.

Die altesten Instrumente sollen mit fiinf bis sieben diatonisch gestimmten

Darmsaiten bezogen gewesen sein.

Die von dem bekannten Reformator der russischen Volksinstrumente,

Wassil Wassiljewitsch Andreeff, verbesserte moderne Balalaika wird in

folgenden sechs verschiedenen GroBen gebaut:

1) Piccolo-B.:

3) Secunda-B.:

5) BaB-B.:

=:=
2) Prima-B.

4) Alt-B.

m »3Z 6) KontrabaB-B.: :

-Jj/-





©erSaufmmac^er.

@uf lauttn ^ab id^ (ang gemacl)t

2(u^ !2;annenho(j^/gutt?nD5efcyacft(/

^r(!(ic!} t>ber t)i'e gorm B^bogn/

^arnaclj mif <Qaitm vbfrjogn/

9JnD angepimmf mit fuflTem ^(atig/

Sben g(etci) pgurierfem ©fang/
@efurni(l ^rcigen/^^SoDit vnD (5(em/



Aus:

t^vgcnrlid^e 23efd")reibunct

%Uct ^tanbc aiiff i£r^

ben I v)Obcr rn^ tlibrictcr / (5ci)tlicber

0ebnicf t ;u ^rancffuvt ain tlTayn.

M. D. LXVIII.

Holzschnitt von Jost Amman, Verse von Hans Sachs.

Vorlage aus der Bibliothek von Frau Ida SchoUer in Diiren.
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Verzeichnis der Instrumentenbauer

und Nachbildungen der Inschriften und Zettel

zur Abteilung „ZUPFINSTRUMENTE".

Albani, Leopoldo. (Reparateur der Lyra-Guitarre No. 585.)
Ein unbedeutender Instrumentenmacher in Ancona gegen Ende des

19. Jahrhunderts (1883). Er ist vielleicht ein Nachkomme der bekannten
italienischen Geigenmacherfamilie Albani, die im 18. Jahrhundert mehrere

hervorragende Mitglieder aufzuweisen hatte.

Alberto, Pietro. (Chitarrone No. 511.)
V. Liitgendorff berichtet in seinem Werke „Die Geigen- und Lautenmacher"

(2. Auflage, S. 10) iiber Alberto („Peter de Albertis"), einen Lautenmacher aus der

zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, folgendes:

„Ein geborener Flamander, der sich zu Rom in Parione als Lauten-

macher niederlieB und dort sehr geschatzt wurde. G. Masetti, der Agent
des Hauses Este in Rom, riihmt ihn in einem Briefe ganz besonders. Von
seinem Leben ist wenig bekannt, nur so viel, daB er 1582 von dem deutschen

Lautenmacher Peter Pfanshel zum Testamentsvollstrecker ernannt wurde
und von ihm dafiir eine Ebenhoiz-Laute vermacht erhielt. Er war auch der

Schwiegervater von Matteo Buckenberg." ')

Amici, Luigi. (Doppel-Mandoline No. 660.)
Ein nicht ungeschickter Guitarren- und Mandolinenmacher, der um

die Wende des 18. Jahrhunderts in Rom lebte; der Zettel zu No. 660 ver-

zeichnet als Adresse „Via del Pellegrino No. 44". Vielleicht ist auch die

Doppelmandoline-) No. 115 (jetzt: No. 11) im bayrischen Nationalmuseum zu

Miinchen eine Arbeit aus seiner Werkstatt.

Attore, Michele. (Chitarrone No. 513.)

Ein italienischer Lautenmacher um die Wende des 16. Jahrhunderts,
der besonders den Bau von Chitarronen (Arciliuti) gepflegt zu haben scheint.

Nach einem Arciliuto, der sich 1888 auf der Musikausstellung zu Bologna
befand, hatte er 1583 semen Wohnsitz in Padua; spater ist er nach Venedig
iibergesiedelt, wo er sich bis zum Jahre 1620 nachweisen laBt.

In der ehemaligen Sammlung Lery-Paris befand sich ein Chitarrone mit der

Signatur „Venezia 1610" (No. 290), in der Sammlung Bricqueville-Versailles eben-

fails ein Chitarrone ,,Venezia 1620". (In beiden Fallen ist iibrigens der Name
„Attore" irrtiimlich als ,,Atton" gelesen.)

') Vgl. iiber den ausgezeichneten Lautenmacher Mattheus Buchenberg (oder

Buckenberg) den riihmenden Bericht in Ernst Gottlieb Barons ,,llntci-fucbung

^cei^n|ll•umcnte^^cr dautcn", Niirnberg 1727 (5.94).

^) Im Katalog von K. A. Bierdimpfl (Miinchen 1883, S. 42), dessen historische

und technische Angaben iiberhaupt sehr korrekturbediirftig sind, irrtiimlich als „doppel-

halsige Laute" bezeichnet.



Lautenmacher: Bachmann— Comuni

Bachmann, Karl Ludwig. (Tastenguitarre No. 605.)

Vgl. iiber ihn „Verzeichnis der Oeigenbauer" am Schlusse des vor-

liegenden Katalogs.

Barbe, Fran go is. („Guitare droite" No. 589.)
Ein franzosischer Guitarrenmacher urn die Wende des 18. Jahrhunderts,

der vielleicht aus Avallon (Dep. Yonne) stammte; er war in Dijon ansassig
und nannte sich „Luthier brevete de la Societe Melophile d'Avallon".
Wahrscheinlich ist er ein naher Verwandter des Geigenbauers J. Barbe (geb.
in Mirecourt 1815, gest. 1868), des Vaters des als Kiinstler hoher geschatzten
Amable Telesphore B. (in Paris und Nancy).

Beutler, Johannes. (Guitarre No. 563.)
Ein unbedeutender Instrumentenmacher aus der ersten Halfte des

19. Jahrhunderts. In v. Liitgendorffs Werk ist er nicht erwahnt, und da der
Name seines Wohnorts auf dem Zettel der Guitarre No. 563 unleserlich ist,

waren weitere Nachforschungen nach ihm unmoglich.

Boningk, JohannAdolph. (Reparateur der Laute No. 494.)
Ein bisher unbekannter Lautenmacher aus der zweiten Halfte des

17. Jahrhunderts in Bohringen (Pfarrdorf in Wiirttemberg, Schwarzwaldkreis);
doch ist der Name seines Wohnorts nicht mit voUiger GewiBheit zu entziffern.

In V. Liitgendorffs Werk ist er nicht erwahnt, und auch weitere Arbeiten von
ihm sind bis jetzt nicht bekannt geworden.

Carcassi, Lorenzo. (Hakenharfe No. 391.)

Vgl. iJber ihn „Verzeichnis der Geigenbauer" am Schlusse des vor-

liegenden Katalogs.

Challiot, Pierre. (Pedalharfe No. 403.)
Ein geschickter franzosischer Harfenmacher aus der ersten Halfte des

19. Jahrhunderts; Nachfolger seines Vaters Antoine Ch., der seit 1778 als

Guitarren- und spater als Harfenmacher in Paris ansassig war (gest. nach 1816).
Pierre Ch.s Pedalharfen, die ihm 1820 eine „ehrenvolle Erwahnung" eintrugen,
besaBen eine dem Erard'schen „Systeme a fourchette" ahnliche Drehscheiben-
mechanik. (Vgl. Bemerkung zu No. 403, Seite 30.) Als Wohnung nennt
die Inschrift zu No. 403 (ca. 1825) „Rue St. Honore No. 338". Pierre Ch. starb

im Februar 1839 zu Paris; das Geschaft iibernahm sein Sohn Etienne Ch.
Cf. C. Pierre, ,,Les facteurs d'instruments de musique", Paris 1893. p. 133, 213.

Eine Challiot'sche Pedalharfe besitzt auch das ,,JVlusikhistorisk Museum" zu
Stockholm (No. 35).

Chatelain, Francois. (Pedalharfe No. 398.)
Siehe „Renault & Chatelain" (Seite 264).

Comuni, Antonio. (Guitarre No. 562.)
Ein Geigen- und Guitarrenmacher, der in den 20er Jahren des 19. Jahr-

hunderts in Piacenza ansassig war. v. Liitgendorff (2. Aufl., S. 139) be-
zeichnet ihn als „Geigenmacher aus der Verfallszeit, ohne Eigenart und ohne
Vorzijge".

—
Biographische Nachforschungen nach ihm im Stadtarchiv zu

Piacenza sind ergebnislos verlaufen; nach Mitteilung des dortigen Archivars
soil der Famiiienname „Comuni" heute noch in Parma und Borgo San
Dornino haufig vorkommen.

Ein Zettel von C. mit lateinischem Wortlaut a. d. J. 1820 ist in de Wits
„Geigenzette] alter Meister" (1. Teil, Leipzig 1902, Tafel VI No. 68) nachgebildet.
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Zettel zum Chitarrone No. 511 (Seite 105).

LUIGI AMICI
fABBRICATORE D' ARMONICI

Via dfl PeUegrino N' ¥t

Zetlel zur Doppel-Mandoiine No. 660 (Seite 220).

/TluAtLt ClttorBjec^.

Zettel zum Chitarrone No. 513 (Seite 106).

f/^iA-

Zettel zur Quitarre No. 589 (Seite 163).
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Reparaturzettel zur Laute No. 494 (Seite 93).

^ Lorenzo Carcaffi in Borgo San Fridiano ^
fece YAimoij/j-p/i:^^^^

is*

Zettel zur Hakenharfe No. 391 (Seite 24).

Â
2^^^

Inschrift zur Pedalharfe No. 403 (Seite 30).

Antonio Comuni

Fabbricatore in Piacenza
Anno

Zettel zur Guitarre No. 562 (Seite 150).



Lautenmacher: Corsini— Diehl

Corsini, Pietro. (Harfe No. 376.)
Ein italienischer Harfenmacher, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts

in Arcidosso, einer kleinen Stadt in Toscana zwischen Siena und Chiusi,

ansassig war. (Eine Anfrage beim dortigen Municipio blieb erfolglos.) In

V. Liitgendorffs Werk ist er nicht erwahnt; weitere Instrumente von ihm
sind bisher nicht bekannt geworden.

Costa, Diego. (Guitarre No. 592.)
Ein spanischer Lauten- und Guitarrenmacher aus der ersten Halfte des

18. Jahrhunderts, der in Cadix lebte und Cal de Cobor wohnte. Nach
seiner Arbeit zu urteilen, diirfte er — wie v. Liitgendorff annimmt — in

Italien gelernt haben.')

Cusumano, Giuseppe. (Guitarris. Laute No. 575.)
Ein nicht ungeschickter Lautenmacher, der um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts (1854) in Tunis lebte.

Deleplanque, Gerard J. (Cistre No. 620.)
Ein ausgezeichneter Instrumentenmacher, der in der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts zu Lille lebte; nachweisbar sind die Jahre 1760— 1790. Be-

sonders geschatzt war D. wegen seiner gut gearbeiteten und hiibsch ausge-
statteten Cistres („English Guitars"), die am haufigsten anzutreffen und an
ihrem rotlichgelben Lack leicht erkennbar sind; doch fertigte er auch Guitarren,

Violinen, Violoncells u. a. Nach Instrumentenzettein war seine Wohnung
zuerst „Marche aux poulets, pres ie Marche aux poissons", seit 1768 „Grande
Chaussee, au coin de celie des Dominicains" und zuletzt (seit 1785) „Place
de Ribour, pres I'Hotel de Ville"; hier fiihrte er das Ladenschild „Au Violon
de Cremone".

Besonders reich an Instrumenten von D. ist das „Musee du Conservatoire" zu

Briissel; es besitzt ein Violoncello v. 1760 (Coll. Snoeck No. 132), eine Guitarre v. 1761

(Coll. Snoeck No. 157), Cistres v. 1764 (No. 1525) u. 1766 („Pandore" No. 535),
ein Quinton (Ssaitige Violine) v. 1766 (No. 1399), Cistres v. 1771 (No. 1523) u. 1775

(No. 537), eine Viole d'amour v. 1781 (Coll. Snoeck No. 20), eine Guitarre v. 1783

(Coll. Snoeck No. 156); ferner verschiedene undatierte Cistres (No. 536, Coll. Snoeck
No. 160 u. 162), ein

,,
Cistre a clavier" (Tastensister; Coll. Snoeck No. 158) und ein

„Archicistre" (Coll. Snoeck No. 161).
— Ein Cistre v. 1768 (No. 255) und eine

Guitarre v. 1774 (No. 1060) befinden sich im Conservatoire zu Paris. Der Kgl. Samm-
lung zu Berlin gehoren aus der Collection Snoeck ein Cistre v. 1772 (No. 274), ein

„Cistre en corps de luth" vom gleichen Jahre (No. 271), ein Cistre v. 1775 (No. 269) sowie
zwei undatierte Cistres (No. 270 u. 273) an. — In de Wits „Qeigenzettel alter Meister"

(1. Teil, Tafel Vll No. 78 u. 79) sind zwei seiner Zettel a. d. J. 1773 u. 1785 nachgebildet.

Del Perugia, Fernando. (Mandolinen No. 662—664.)

Siehe „ Perugia, del" (Seite 263),

Dieffopruchar, Magno. (Chitarrone No. 512.)

Siehe: „Tieffenbrucker" (Seite 270).

Diehl, Friedrich. (Schlagzither No. 467.)

Friedrich Diehl, ein Mitglied der bekannten siiddeutschen Geigenbauer-
familie, wurde 1814 zu Darmstadt als dritter Sohn des ausgezeichneten groB-

herzogl. hessischen Hoflauten- und Geigenmachers Nikolaus D. (geb. 1779

^) Der Zettel in der Bandurria No. 672, nach dem v. Liitgendorff (2. Aufl.,
S. 143) die Jahreszahl 1790 mitteilt, ist gefalscht und zeigt durchaus moderne Typen.



Lautenmacher: Diehl— Edlinger

zu Mainz, gest. 1851 zu Darmstadt) geboren, dessen Schiiler und Nachfolger
er spater wurde, ohne ihn jedoch in der Giite der Arbeit zu erreichen. Er

erhielt ebenfalls den Titel „Hofinstrumentenmacher" und starb 1888 in seiner

Vaterstadt Darmstadt. Sein Sohn ist der geschatzte Geigenbauer August D.

(geb. 1852 in Darmstadt), der seit 1876 in Hamburg ansassig ist.

Vgl. Liitgendorff, a. a. O., 2. Aufl., S. 166-168.

Drassegg, Victorin. (Schlagzither No. 441, Guitarre in Cistreform No.578.)
Nach Ausweis der Kirchenbiicher wurde Victorin Drassegg am 3. Sep-

tember 1782 zu GroB-Polom in Mahren als Sohn des Josef D. („Drassich")
und der Maria AnnaD. geb. Miiller geboren. Er erlernte das Schreiner-

handwerk und machte eine ziemlich abenteuerliche militarische Laufbahn
durch

;
in Italien geriet er in franzosische Kriegsgefangenschaft und wurde

dann nach der Schweiz, England und Siidfrankreich verschlagen. 1815 kam
er nach Bregenz und wurde hier am 4. Marz 1816 unter dem Namen
Friedrich Griinwaid, den er um einer Bestrafung als Deserteur zu entgehen

angenommen hatte, mit Maria Katharina Sick aus Lochau bei Bregenz

(geb. 17. Juni 1783) getraut. In Bregenz blieb er als Instrumentenmacher
seBhaft und befaBte sich hauptsachh'ch mit der Anfertigung von Guitarren

und Zithern. — In seiner letzten Lebenszeit siedelte er nach Wien iiber, wo
er im 66. Lebensjahre im Mihtarspital am 6. Marz 1847 gestorben ist.

Eine Schilderung D.'s fast romanhaft anmutender Kriegserlebnisse ist im Bregenzer

Trauungsbuch v. J. 1816 (fol. 136) enthallen; das Museumsarchiv besitzt eine Abschrift

dieses nach Angaben seiner Gattin verfaBten ansfiihrlichen Berichts.

Eine „Quitarre mit Doppelhals" von D. befindet sich im Gewerbe-Museum zn

Markneukirchen (No. 1014).
— Ein defekter Zettel a. d. J. 1805 ist in de Wits

„Geigenzettel alter Meister" (2. Teil, Tafel 8, No. SO) nachgebildet.

Eberspacher, Bartolomeo. (Theorbierte Laute No. 498.)
Ein Lautenmacher deutscher Abkunft, der im 17. Jahrhundert in Florenz

wirkte. Naheres ist iiber ihn bisher nicht zu ermitteln gewesen; auch sind

keine weiteren Instrumente von ihm bekannt.
In negativer Hinsicht laBt sich von ihni nur sagen, daB sein Name nnter den

im Medici-Arch iv zu Florenz vorkommenden Instrumentenbauern nicht enthalten ist;

von Lautenmachern anscheinend deulschen Ursprungs sind hier erwahnt: Lorenzo

Bomberghi, Sohn des Giovanni B. (1637), Giovanni Suover, Sohn des Giovanni S.

(1637) und dessen Gehiilfe („Garzone") Filippo Zimbelman, Sohn des Piero Z.

(1661). (Cf. L. Puliti, „Cenni storici dclla vita de Ferdinando dei Medici",
Firenze 1874, p. 82.)

Edlinger, Joseph Joachim. (Reparateur der Laute No. 492.)

Joseph Joachim E., einer der ersten Meister der Prager Geigenbauschule
und einer der besten Lautenmacher seiner Zeit, wurde als Sohn des Thomas E.,

der ebenfalls ein ausgezeichneter Lautenmacher war, am 7. Marz 1693 im
Hause Nr. 210,111 („Nerudova ulice") zu Prag geboren. Sein Vater (geb.
23. November 1662 zu Augsburg, gest. 20. Januar 1729 zu Prag) war Sohn
und Schiiler des beruhmten Thomas E. d. Aelt. zu Augsburg, iiber den das

„Verzeichnis der Geigenbauer" des Katalogs biographische Angaben enthalt.
— Nach den Forschungen Homolkas') hielt sich Joseph Joachim E. — wie
es auch Baron (s. u.) bestatigt

— mehrere Jahre in Italien auf und arbeitete

in Cremona, Rom, Neapel, Bologna, Ferrara und Venedig. Nach seiner

Vaterstadt kehrte er zu Anfang des Jahres 1728 zuriick und erlangte am 2. Marz

') Vgl.: »Biographische Nachrichten fiber Lauten- und Geigenmacher in Prag
und Umgebung" in der „Zeitschrift fur Instrumentenbau", 22. Jahrg. (1901/02) S. 29.
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das Biirgerrecht „auf der Kleinseite"; spater wurde er Mitglied der jesuitischen
Briiderschaft bei St. Nikolaus und des „Rates der Sechs". Gestorben ist E.

am 30. Mai 1748; er wurde in der Kirche St. Johann „unter dem Felsen" bei-

gesetzt, wo er bereits i. J. 1733 eine eigene Gruft erworben hatte. Da er

unverheiratet war, wurden die Schwestern Theresie und Anna Perlocher
die Erben seines nicht unbedeutenden Vermogens; die Werkstatte mit alien

Instrumenten, Werkzeugen und Vorraten sowie 200 bare Rheingulden ver-

machte er testamentarisch dem vierjahrigen Sohnchen seiner Dienerin, Josef
Michl, mit dem Wunsche, daB der kleine Josef sich spater dem Geigenbau
widme.')

In Barons „Untersuchung des Instruments der Lauten" (Niirnberg 1727)

heiBt es S. 96: ,,ZU\ \^vac\ babcn . . . CI) oma 6 l^t^ Dofcpb «i^t>lingcf

Dattcr unt> Bobn fid> bcrv»or gctban, uni> ift abfont>crltd> ^cr Ien;tcrc cine

3icmlid>c 5cit in Dtvalicn gcu^cfcn, bvaf^ titan )"{&> fd>oit wa6 gutce r>ott ^cinev

S'^iift t^erfprcd>cn mag . . ."

Eine guitarrisierte' Laute von ihm a. d. J. 1732 befindet sich (nach v. Liitgen-

dorff) in Prager Privatbesitz. — Eine Laute von „Magno Dieffopruchar a Venetia 1616"

im Musikhistorisk Museum zu Kopenhagen (No. 302 bis) enthalt einen Reparaturzettel
von J.J. Edlinger a. d. J. 1737.

Edlinger, Thomas d. Aelt. (in Augsburg). (Laute No. 497.)

Siehe „Verzeichnis der Geigenbauer" am Schlusse des Katalogs.

Elg, Jonas. (Reparateur der theorb. Laute No. 499.)

Ein tiichtiger schwedischer Lauten- und Geigenmacher aus der ersten

Halfte des 18. Jahrhunderts, der in Stockholm ansassig war; seine Instrumente

haben in ihrem Heimatlande guten Ruf. Biographische Nachrichten iiber ihn

sind bisher nicht ermittelt.

Eine zu einem Violoncell umgearbeitete Tenor-Viola da Gamba a. d. J. 1714

besitzt das „Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 387; a. d. Sammlung
Claudius-Malmo); eine Theorbe v. J. 1729 befindet sich im „Musikhistorisk Museum"
zu Stockholm (No. 220).

- Die vorliegende Laute No. 499 stammt aus der friiheren

Sammlung Hammer-Stockholm (No. 1362).

Epp, Mattheus. (Guitarrisierte Laute No. 574.)

Siehe „Verzeichnis der Geigenbauer" am Schlusse des Katalogs.
—

Ueber ihn heiBt es bei Baron (a. a. O., S. 95): „llTatbau6 'irpp bat fottft

in Bti\af^biirg gclcbt, bat brcitfpanid^tc Dnftrutncnta rcrfcvtigct, utt^ untcr-

fd>ict>ene tauten vaue »4:llfcnbcin c[ctnad)t."
Lauten sind von ihm in anderen Sammlungen nicht vertreten.

Erard, Freres. (Pedalharfe No. 402.)

Ueber Pierre Erard (geb. 5. April 1752 zu StraBburg i. E., gest.

5. August 1831 auf seinem Schlosse La Muette bei Passy) und seinen Bruder

Jean Baptiste Erard vgl. S. 226 im 1. Bande des Museumskatalogs. Erards

Erfindungen auf dem Gebiet der Harfenmechanik sind auf S. 12 u. 13 des

vorliegenden Katalogs erwahnt.
Pedalharfen von Erard besitzen das ..Conservatoire des arts et metiers" zu Paris,

das „Museum Carolino-Augusteum" zu Salzburg (einfache Pedalharfe No. 1504),

das „Musikhistorisk Museum" zu Stockholm (Doppelpedalharfe No. 217) u. a.

')
V. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 446) vermutet in diesem „Michl" den

Prager Geigenmacher Joh. Joseph Muschl (oder Muschel; gest. um 1800), wofiir

jedoch bisher kein Beweis erbracht ist. Homolka (a. a. O., S. 83) zitiert den Namen

iibrigens als „Musehl".
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Fabbricatore. (Gennaro F.: Chitarrino No. 576 und Mandolinen No. 655
und 656; Giovanni Battista F.: Lyra-Guitarre No. 585;
Pietro F.: Mandolone No. 671.)

Ueber die Familie
,, Fabbricatore" in Neapel sagt v. Liitgendorff (a. a. O.,

2. Aufl., S. 206):

„Mehrere neapolitanische Lauten- und Mandolinenmacher — ich kenne
bis jetzt vier [?]

— fiihren zwischen 1770— 1830 den Namen Fabbricatore ,

Ich glaube nicht, daB dies der eigentliche Familienname ist; wahrscheinlich
bezeichnete der Vater nur seinen Beruf damit, und die Sohne behielten die

Sitte bei, nachdem die Firma zu Ruf gekommen war. DaB die verschiedenen

Fabbricatori zusanimen gehoren, ist nach ihrer Arbeit, die vorzugsweise
im Empirestil reich verziert ist, als zweifellos anzunehmen. Sie gehorten
vielleicht einem Zweig der zahlreichen Familie Vinaccia an" — doch sind

ihnen die Hauptvertreter des Namens Vinaccia (vgl. Seite 277 f.) beziiglich
der Giite und Ausstattung ihrer Erzeugnisse iiberlegen. Uebrigens fehit bei

den Zetteln zuweilen der Zuname „F.", so daB die Signierungen nur die

Vornamen „Gennaro", „Giovanni Battista" etc. enthalten.

Als altestes Mitglied der Familie ist bisher Vincenzo F. (1770) ermittelt,

der moglichenfalls der Vater von Gennaro (d. Aelt.), Giovanni Battista

und Pietro war.

Gennaro F, Es muB verschiedene Trager des Namens Gennaro F.

gegeben haben : 1826 (s. u.) gab es jedenfalls zwei „Gennaro", die wahr-

scheinlich Vettern waren. — v. Liitgendorff (a. a. O., S. 206) gibt als

Grenzjahre 1788— 1830 an und fiihrt — freilich ohne Queiiennachweis — sogar
eine Wohnungsangabe bis auf das Jahr 1773 zuruck; doch miiBte danach

dieser Gennaro noch als SOjahriger Greis gearbeitet haben, so daB wohl
auch hier zwei verschiedene Gennari — vermutlich Vater und Sohn —
in Frage kommen. — Es waren hauptsachlich hiibsch gearbeitete und ein-

gelegte Guitarren, die aus der Werkstatt der Gennari hervorgingen. Diese be-

fand sich stets in der Strada S. Giacomo, und zwar bis 1793 No. 37, von 1800

ab (nicht erst 1802) No. 26, 1808-1810 wieder No 37') und von 1816 ab

No. 42. Es ist nicht ausgeschlossen, daB der jiingere Gennaro ein Neffe und
Schiller des Giov. Battista (s. u.) war, der um 1812 zu arbeiten aufhorte.

Eine Erwiihnnng der „beiden Gennaro" aus dem Jahre 1826 findet sich in der

Zeitschrift ,,Caecilia" (6. Band, Mainz 1827) in der Abhandhing ,,Musikstand von

Neapel" von F. S. Kandler (S. 2Q1): „. . .Unter den wenigen Guitarrefabrikan ten

zeichnen sich die beiden Gomaro aus. Der bessere unter ihnen ist der, welclier in

der Strada S. Giacomo No. 42 Seine Werkstiitte hat. Ich begab mich ofters zu ilim,

um den Gehalt seiner Instrumente zu priifen ;
aber niemals fand ich nur ein einziges

vollkommen fertig, indem, wie er sagt, nur auf Bestellung gearbeitet wird..." etc.

AuBer den vorliegenden histrumenten No. 576, No. 655 u 656 sind von Gennaro F.

in Sammlungen anzutreffen : im
,, Metropolitan Museum" zu New York eine weitere

Terzguitarre in Cistreform v. 1802 (No. 983), eine Lyra-Guitarre v. 1807 (No. 1056)

und eine Guitarre v. 1808 (No. 1054). Die Kgl. Sammlnng zu Berlin besitzt eine

groBe Guitarre v. 1820 (Coll. Snoeck No. 346), das ,,Musikhistorisk Museum" zu

Stockholm eine Guitarre aus demselben Jahre (No. 30) und die Guitarre des Prinzen

Gustav von Schweden a. d. J. 1823 (No. 194).
- v. Liitgendorff erwiihnt auBerdem

verschiedene Guitarren (1810, 1815) und ein Violoncello v. 1826 in Privatbesitz.

Giovanni Battista F. ist das kiinstlerisch hochststehende Mitglied der

Familie F.; seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1780 und 1805 begrenzL

') Vgl. die Nachbildung eines Zettels v. J. 1810 in de Wits „Geigenzettel alter

Meister", i.. Teil, No. 94 (Tafel 9). AUerdings kann bei den verschiedenen Wohnungs-
angaben auch eine Verwechslung mit dem gleichnaniigen Gennaro vorliegen.
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Er stand unter koniglichem Schutze („in S. M. deirAjuto")
und verfertigte

auBer Guitarren hauptsachlich neapolitanische Mandolinen und Mandolen,
die ihrer ausgezeichneten Arbeit wegen hochgeschatzt waren.

Valdrighi sagt in seiner ,,Noniocheliurgografia" (Modena 1884, p. 146) iiber

ihn : „G. B. Fabbricatore si distingue per aver costrutte chitarre in forma di lira o

cetra, stile dell' epoca in cui visse, la repubblicana-Murattiana, durante la quale tutto

arieggiava il greco-romanismo. Incrostava stupendamente i suoi strumenti in madre-

perla, arte del resto comune a'liutari Napoletani: i filetti sono tagliati e impostati
da maestro; ordinariamente i suoi polizzini sono a stampa."

Eine Mandoline v. 1780 verzeichnet das Bruni'sche Inventaire ') (No. 67).

Eine Mandoline v. 1782 besitzt das Stadt. Museum zu Braunschweig (No. 55), eine

V. 1784 das ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 314). In der Briisseler

Sammlung befindet sich eine Mandola (Mandore) v. 1786 (No. 534). Eine Mandoline

V. 178Q war in der eliemaligen Sammlung Loup-Paris, eine Mandore v. 1790 bei

Bricqueville in Versailles. Eine Mandoline im „Metropolitan Museum" zu New
York (No. 1068) diirfte dcm Jahre 1792 (oder 1812?) angehoren ;

die im Katalog

(S. 36) angegebene Jahreszahl ,,1712" ist sicher nicht richtig gelesen. Eine Mandoline

V. 1793 bewahrt die Sammlung des ,,Conservatoire" zu Paris (No. 1469), das auch

einen undatierten Mandolone (No. 1369) besitzt. Mandolinen aus dem Jahre 1796

sind in der Kgl. Sammlung zu Berlin (No. 752) und im „Qermanischen Museum"
zu Niirnberg (No. 53) zu finden; bei Gal pin in Hatfield eine Mandoline v. 1797.

Im ,,Gewerbemuseum" zu Markneukirchen befindet sich eine Guitarre v. 1804, deren

Zettel den Zusatz „in S. M. dell'Ajuto No. 32" tragt, wahrend eine Lyra-Guitarre
V. 1805 im Museum der „Gesellschaft der Musikfreunde" zu Wien (alte No. 38) auf-

bewahrt wird. - In de Wits „Geigenzettel alter Meister" (2. Tcil, Tafel 9 No. 95)

ist noch ein Zettel des Giovanni Battista a. d. J. 1811 nachgebildet.

Pietro F. arbeitete ebenfalls gegen Ende des IS.Jahrhunderts (1780—1799)
in Neapel und scheint auch nur Mandolinen und Guitarren verfertigt zu haben;
er ist unter seinen Briidern und Vettern der am wenigsten bekannte. Als

seine Wohnung gibt ein Zettel v. J. 1799, der bei v. Liitgendorff (a. a. O.,

S. 207) nachgebildet ist, „Abita sotto al ponte di Chiaja accosto alia Chiesa

di S. Orsola No. 166" an.

Eine Mandoline von ihm a. d. J. 1780 besitzt das „Metropolitan Museum" zu

New York (No. 1065).

Ferrari, Gasparo. (Mandoline No. 654.)

Gasparo Ferrari — sein Vorname kommt iibrigens auch in den Schreib-

arten ,Gaspar', ,Gaspard' und haufig als
,Gaspare' vor — ist einer der besten

italienischen Mandolinen- und Lautenmacher des IS.Jahrhunderts. Er lebte

in Rom; seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1731 und 1776 begrenzt.

Naheres iiber ihn lieB sich bisher nicht ermitteln; jedenfalls ist er aber unter

den verschiedenen Tragern des Namens F. (Agostino, Alfonso, Carlo F.) der

Bedeutendste; seine meist heligelb lackierten Mandolinen weisen sorgfaltige

Arbeit und hiibsche Ausstattung auf.

Die Kgl. Sammlung zu Berlin bewahrt von ihm eine Mandoline v. J. 1731

(Coll. Snoeck No. 316), eine v. 1744 (No. 741) und einen Arciliuto v. 1751 (No. 710).

C. Claudius in Malmo besaB eine Mandola v. 1744 (No. 5), Loup in Paris eine

Mandoline v. 1749 (No. 48); eine undatierte Mandoline war in der Sammlung Lery-
Paris (No. 292). Ein Mandolone (Mandorone) v. 1749 befindet sich im Museum des

,,Conservatoire" zu Paris (No. 1057); eine Mandoline v. 1760 im Bachhaus zu

Eisenach (No. 8). Eine Mandoline v. 1761 (No. 314bis) und ein Mandolone v. 1765

(No. 316) sind im ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen zu finden; C. Zach in

Wien besaB eine Mandoline v. 1763 (ausgestellt in Wien 1892).
— Das deutsche

Museum in Miinchen enthiilt eine Mandoline eines Mai landers F. a. d. J. 1777,

jedoch ist ein in Mailand wirkender Lautenmacher des Namens F. bisher nicht nach-

gewiesen.

^) Vgl. S. 212 im 1. Bande des vorliegenden Katalogs.

II 16
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Fischer, Zacharias. (Laute No. 505.)

Zacharias Fischer, der seiner Zeit als einer der besten deutschen Geigen-
macher gait, wurde (nach Gerbers Lexikon) am 5. November 1730 zu Wiirzburg
geboren. Sein Vater war wahrscheinlich der Lauten- und Geigenmacher
Philipp Jacob F,, der aus Landshut stammt und ein Bruder des dortigen
Meisters Johann Ulrich F. gewesen sein soil,') Zacharias wird seine Lehr-

zeit vermutlich bei seinem Vater durchgemacht haben und muB schon sehr

friih zu Ruf gekommen sein, da er nach dem Zettel der Laute No. 505

bereits 1755 „Hochfurstl. Lauten- und Geigenmacher" war. Er baute haupt-
sachlich Geigen und „mvad>tc 1786 bcFannt, ^afi cr fcinc Dnftrumcntc itvxd)

cincr ncucn i^:rfin^ung bcvxrbcitc, iv>ot>iird> ftc ^cn altcn bcrubintcn v»on

©t^a^Uv^riu6 un^ Btcincr gkid> Fontmcn follcn. Bic follcn <mi&> bis bicbcr

^eyfvall c^cfun^cn babcn". ') (Gerber, „Lexicon der Tonkunstler", 1. Theil,

Leipzig 1790, Sp. 418.) In Forkels „MusikaI. Almanach fiir Deutschland

auf das Jahr 1782" heiBt es S. 203: „^ifd>cr (— ) (Bcigcnmad>cr in XOiivi-

burg. Bcinc Violincn follcn untcr ^ic giitcn gcborcn. iirr rcrFauft t>ae Btutf

>iii 2 bie ;ivcv unb cincm balbcn ^ouieb'or." — Lauten scheinen nur wenige
aus seiner Werkstatt hervorgegangen zu sein

; jedenfalls sind in bekannten

Sammlungen auBer dem vorliegenden Instrument keine vertreten. - F. er-

warb am 20. Dezember 1787 das Wiirzburger Burgerrecht; er wohnte in der

(jetzigen) Horleingasse No. 8, welches Haus friiher die Bezeichnung IV. 78

fuhrte. Hier ist er auch hochbetagt am 27. November 1812 gestorben.
Eine Mandora v. 1757 aus dem Besitz der Frau Tiefenbrunner-Miinchen

war 1901 in Miinchen ausgestellt; vgl. ,,Zeitschrift f. Instrumentenbau", 22. Bd. S. 17.

— In de Wits ,,Geigenzettel alter Meister" (1. Teil) sind zwei Zettel von ihm a. d.

J. 1785 und 1798 nachgebildet. (Tafel IX, No. 105 u. 104.)

Fiscier, Tobia. (Theorbierte Laute No. 502.)

Ein Lautenmacher deutscher Abkunft, der zu Anfang des 18. Jahr-

hunderts (1710) in Siena ansassig war; sein eigentlicher Name, der gewohnter-
maBen in Italien „verwalscht" wurde, war Fischer. Ob er mit Johann
Ulrich und Philipp Jacob Fischer in Landshut in Beziehung zu bringen

ist, laBt sich nicht erweisen
;

in den Archivakten der Stadt Siena war leider

nichts iiber ihn zu ermitteln. Moglichenfalls ist Tobia F. der Vater zweier

deutscher Geigenbauer Giuseppe und Carlo Fiscer, die 1760—70 in

Mailand arbeiteten und hier „Vicino alia balla" wohnten.
Ein anderer Lautenmacher deutscher Abstammung liiBt sich in Siena schon im

17. Jahrhundert nachweisen : Andreas Taus, von dem das ,,South Kensington

(Victoria and Albert-) Museum" zu London einen schonen Chitarrone v. J. 1621 besitzt.

Fleurot („Epinette des Vosges" No. 412.)

Ein Instrumentenmacher um die Wende des 18.Jahrhunderts in Val d'Ajol

(Vogesen), der anscheinend die Verfertigung der scheitholtahnlichen „Epinettes
des Vosges" oder „Buches" (vgl. S. 44 des Katalogs) als Spezialitat betrieb.

Derartige ,,Epinettes des Vosges" besitzen die Kgl. Sammlung zu Berlin (No. 581

und Coll. Snoeck No. 254), das Museum des Conservatoire zu Briissel (No. 552), das

') In de Wits „QeigenzetteI alter Meister" (1. Teil, Tafel X No. 107) ist ein

Zettel von Philipp Jacob Fischer a. d. J. 1714 nachgebildet. Beide Fischer schrieben

iibrigens den Stadtnamen stets ,,Wirzburg".
- Ueber Johann Ulrich F., von dem

das Museum eine Violine (Landshut 1726) und eine ,,Marintrompete" (Miinchen 1728)

besitzt, vgl. ,,Verzeichnis der Geigenbauer" am Schlusse des Katalogs.

^) Ein Urteil iiber diese ,,Erfindung" und seine Geigen iiberhaupt s. bei

v. Liitgendorff, a. a. O., 2. Aufl. S. 229/30.
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„South Kensington Museum" zu London (No. 210), das „Metropolitan Museum" zu

New York (No. 990).
Ein anderer Verfertiger von „Epinettes des Vosges" in Val d'Ajol war

A. Lambert, von dessen ,,Kunst" sich Proben im New Yorker Museum (No 991

u. 992), im ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 295) und zu Stockholm

(No. 71; bezeichnet: ,,A. Lambert-Feuillee. Dorothee. Valdajol Vosges") befinden.

Franco, Stefan o. (Pandurina No. 520.)
Ein geschickter Lauten- und Guitarrenmacher, der gegen Ende des

17. Jahrhunderts in Florenz lebte. Er war der Sohn des Gasparo F.; unter

den „Stratti delle Matricole e Campioni del debitor! e Creditori da E a M
(1634

—
1708)" im Archiv zu Florenz („Archivio delle arti. Universita dei

fabbricanti") ist sein Name i. J. 1686 als „Franchi Stefano di Gasparo"
unter den „Chitarrai" verzeichnet und mit dem auf seine Wohnung hin-

weisenden Zusatz versehen : „A San Bartolomeo. Mat. L 27 (Postilla) sta dalle

Bertucce". ')
— v. Liitgendorff vermutet in ihm einen Deutschen namens

Frank. Weitere Instrumente von ihm sind bisher nicht bekannt geworden.
Vgl. auch Seite 229 im 1. Bande des vorliegenden Katalogs. (Giovanni

Francesco Franco.)

Gagliano, Ferdinando. (Guitarre No. 554.)
Ferdinando Gagliano wurde als altester Sohn des Nicola G. i. J. 1706

zu Neapel geboren ;
sein Vater (geb. um 1670, gest. 1740) war einer der

besten Meister der Neapolitanischen Geigenbauerschule und der alteste Sohn
des Begriinders dieser Schule, Alessandro G. (gest. 1725). Ferdinando wurde
Schiller seines Vaters, dem er in der Giite der Arbeit nahe kommt; vgl. das

Urteil V. Liitgendorffs iiber seine Geigen (a. a. O., 2. Aufl., S. 250). Auf
seinen Zetteln bezeichnet er sich ausdriicklich stets „Filius Nicolai". — Wie
es No. 554 beweist, waren auch seine Guitarren von vortrefflicher Arbeit.

Er starb i. J. 1781 in seiner Vaterstadt Neapel ;
er soil einen Sohn Giuseppe

gehabt haben, iiber den jedoch nichts Naheres bekannt ist und der daher

wahrscheinlich nicht Geigenbauer wurde. Ueber die zahlreichen anderen

Mitglieder der Familie G. vgl. v. Liitgendorff, a. a. O., 2. Aufl., S. 249 f.

Eine Viole d'amour von Ferdinando G. a. d. J. 1775 befand sich in der ehe-

maligen Sammlung Arrigoni-Mailand (No. 31).
— In de Wits ,,Geigenzettel alter

Meister" (2. Teil, tafel 12, No. 126) ist ein Zettel von ihm a. d. J. 1782 nachgebildet.

Giron, Claude. („Guitare theorbee" No. 596.)
Siehe „VilIaume & Giron" (Seite 276 des Katalogs).

Gollberg, Johann. ([Guitarrisierte] Laute No. 573.)

Johann Gollberg
— sein Name kommt auch in den Schreibarten .Gold-

berg' und ,Goltberg' vor — zahlt zu den besten Lautenmachern des 18. Jahr-

hunderts; auch gute Violen und Violoncelli hat er gebaut. Er war in Danzig
ansassig(„Dantz"); seine Arbeitszeitwird durch die Jahre 1726 u, 1760 begrenzt.
Nahere Nachrichten iiber seinen Lebensgang sind leider nicht bekannt, da

iiber die Danziger Lauten- und Geigenmacher — mit Ausnahme einer Supplik
V. J. 1713 — im dortigen Kgl. Staatsarchiv keinerlei Akten vorhanden sind.

Ein als „Arbeitsmann" bezeichneter „Johann Goldberg" aus Ohra bei Danzig
erhielt 1726 das Biirgerrecht ; moglichenfalls ist er mit dem gleichnamigen
Lautenmacher identisch. Doch ist auch hieriiber eine Nachforschung nicht

moglich, da die Kirchenbiicher von Ohra —
It. freundlicher Mitteilung des

KgL Staatsarchivs zu Danzig —
jedenfalls bei der Belagerung Danzigs

i. J. 1734 verbrannt und erst vom Jahre 1761 an erhalten sind.

') Cf. L. Puliti, „Cenni storici ," Firenze 1874, p. 80/81.
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Ein Violoncello v. J. 1726 (No. 1342) und eine Laiite v. 1759 (No. 1360) be-

fanden sich in der Sammlung H am me r- Stockholm, die 1893 zu Coin versteigert

wurde; das aus einer Tenoroambe umgearbeitete Instrument wurde vom Hamburger
Kunstgewerbe-Museum erworben. Eine Mandola v. 1736 war in der 1910 versteigerten

Sammlung Lery- Paris (No. 355) enthalten. Eine guit. Laute v. 1741 besitzt das
Bachhaus zu Eisenach (No. 4); eine Tenorgeige (

? wahrscheinlich ein sog. , , Basset")
V. 1742 (No. 15) und eine „Chitarra a battente" v. 1760 (No. 1096) gehdren dem
Qewerbemuseum zu Markneukirchen an. - v. Liitgendorff (a. a. O., 1. Auflage S. 231)
ervvahnt auBerdem Arbeiten in den Museen zu Stockholm und Kopenhagen; doch

geben die betreffenden Kataloge hieriiber keinen AufschluB.

Haslwanter, Johann. („Mandolinen-Zither" No. 489.)

Johann Haslwanter wurde am 11. Februar 1824 zu Kriin be! Mitten-

wald geboren; er war ein Pflegesohn von Ignaz Simon in Haidhausen bei

MiJnchen, des damaligen besten Zithernmachers in Bayern. (Vgl. iiber ihn

Seite 266.) „Beim Hofinstrumentenmacher Andreas Engleder in Miinchen
in seinem Fach vorziigiich gebildet, wurde er von Simon schon als Knabe
seiner Fahigkeiten halber tiiciitig ausgeniitzt. Rastlos war er sein gauzes
Leben hindurch um die Vervollkommnung der Zither bemiiht. Seit 1852

selbstandig, vieler Auszeichnungen vol), darunter allein zwolf staatliche, starb

er am 4. September 1884 als kgl. bayer. Hofzitherfabrikant. Seine Firma
ist noch heute die bedeutendste in Miinchen" und wird jetzt von seinem
Sohne Johann Otto H. geleitet.

(H. Kennedy, ,,Die Zither", Tolz 1896, S. 39. Vgl. auch desselben Verfassers

Aufsatz fiber H. in der Zitherzeitschrift ,,Echo vom Gebirge", Jhg. XllI, No. 10.)

Heidegger, Georg. (Schlagzither No. 465.)

Georg H. wurde am 22.JuIi 1815 zu Passau geboren; sein Vater, Josef H.,
war daselbst biirgerl. Stadtmusikus und erteilte ihm den ersten Musikunterricht.
Nach beendeter Lehrzeit in Adorf i. S. und mehrjahriger Wanderschaft eroffnete

er in seiner Vaterstadt eine Instrumentenmacherwerkstatt, in der er sich bald
auf die Herstellung von Zithern beschrankte, die damals zu groBer Beliebtheit

gelangt waren (vgl. S. 41 des Katalogs). Am 25. November 1848 verheiratete

er sich mit Antonia Thurnbauer, der Tochter eines Schiffsmiillers; dieser Ehe
entsprossen vier Sohne, von denen nur noch Eduard H. (s. u.) am Leben
ist. — AuBer der Zitherfabrikation, die im Laufe der Jahre einen immer be-

deutenderen Umfang annahm, widmete H. sich mit gutem Erfolge auch dem
Handel mit Resonanzholz; doch erlag er schon im 44. Lebensjahre am
16. Marz 1859 einer schleichenden Brustkrankheit. Seine Witwe heiratete

spater den tiichtigsten Arbeiter der Fabrik, Johann Hornsteiner aus Mitten-

wald, und ftihrte mit diesem das ausgedehnte Geschaft weiter fort. — Eduard
Heidegger, geb. 1851 zu Passau, lernte zuerst bei seinem Stiefvater Horn-
steiner und dann zwei Jahre in Mittenwald. Nach seiner Riickkehr i. J. 1870
eroffnete er mit seinem Bruder Georg in seiner Vaterstadt ein Geschaft, aus
dem er jedoch bereits 1872 austrat. Nach kurzem Aufenthalt in Wien be-

griindete er 1873 in Linz a. D. eine Instrumentenfabrik, die noch heute be-

steht und sich zu einem der groBten osterreichischen Unternehmen auf diesem
Gebiete entwickelt hat; fiir seine vorziiglichen Zithern erhielt er auf Aus-

stellungen nicht weniger als 37 Auszeichnungen.
— Das vaterliche Geschaft

in Passau wurde nach dem Tode der Briider Albert (gest. 1879) und Georg
(gest. 1889) ganzlich aufgelost.

Nach frdl. Mitteilungen des Herrn Eduard Heidegger in Linz a. D.
Eine Streichzither von Eduard H., Linz 1876 (vgl. Seite 71 des vorliegenden

Katalogs) besitzt das Museum des ,,Conservatoire" zu Paris (No. 1019).
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Hilany, Franz. (Schlagzither No. 454.)

Hilany lebte als „Biirgerlicher Geigen- und Guitarrenmacher" im zweiten
Drittel des 19. Jahrhunderts zu Wels (a. d. Traun, Oberosterreich); in seinen
Arbeiten scheint er den Durchschnitt nicht iiberragt zu haben.

Hoffmann, Johann Christian. (Theorben No. 506 u. 507.)

Vgl. „Verzeichnis der Geigenbauer" am SchluB des vorliegenden Kata-

logs; ferner Baron's „Untersuchung des Instruments der Lauten" (Niirn-

berg 1727), S. 95:

„*^cvv llTartin \ioffinv%nn ivcld-)cr fonft in ^cip^i(\ ciclcbct, unt>

ii^cgcn fcincr ?lrbcit bin lln^ iinct>cr bcrubtnt, iftror cinicicn Dabrcn <Eot>c9

iHTtabrcn; ^od) i)'t ^icfcr Pcrluft ^ll^d> fcinc bcyt^c bitttcrUatu'ncn »^crnt
Bobitc crfcnt ivorbcn, t>avon ^cr jnngcrc |lid> auf ^ae Violin- un^ CP>ambcn=
inad>cn :c. ber altcrc abcr »^cit Dobvann Cbriftian 5c»ffinann auf ^ic

tauten ?lrbcit applicirt. iDicfcr Funftlid^c lUciftcr bat |td> bier in ^icfcm

genere^lu•d^ fcincncttc ?lrbcit bey ^cr galanten WcIt in )"old>cn Eftime

gcfcnt, )o c\av, ^at^ fcinc tauten rorncntlid) nad> »^oll un^ »4:ncicllan& unt>

^ran(frcid> 6)ftcre |lin^ gcfiibrr l^x•»l•^cn. VOas inin bcfon^cr6 ^abcv ;u
miT^fen, )"o bv%tcr in 'irrbauuncibcr tauten nid>t allcin vide proportionir-
lid>c Bd-)6nbcit; fon^crn aud> ^cl•fclbcn eincn cintcn un^ rcincn Cbon bcy=

gcfugct. Dn t»cr Structur ^c6 ^viutcn v^alfce bat cr fcincn *;iciTn Patter ubcr=

trotfcn^itn'il cr ibnic^crntan rcd>t,*yauft=rcd>t mad>t,t>a)tc jcncm ntciftcntbcils

cin ir>citic( gar ;ii i>idc gcratbcn ivarcn. .irr \vd^ ci,ud> t>if iborc unt> Baitcn
nad> ibrcr geborigcn Diftanz fo u-'Obl cin;utbcilcn un^ ;u Icgcn, v>aj^ fid-) fcinc

tauten fcbr lcid>tc ban^tbicrcn lajTcn."

VonJ.Chr. Hoffniann'schen Lauten sind in Sammlungen zu finden: eine Theorbe
von 1708 im Landesgewerbe-Museum zu Stuttgart (Inv.-No. 9,25), eine eifchorige Laute

V. 1716 im Museum des
,,
Conservatoire" zu Briissel (No. 1559). Die Kgi. Sammlung

zu Berlin besitzt eine Mandora v. 1717 (No. 733) und zwei Theorben v. 1717 u. 1727

(No 717 u. 718). Eine guitarrisierte Laute v. 1730 befindet sich in der Sammlung
Scheurleer-Haag; in derselben Sammlung ist ein von H. 1736 reparierter Arciliuto

des Lautenmachers Heinrich Ebert zu Venedig aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.
Einen Reparaturvermerk von H. v. J. 1741 (und seines Vaters Martin H. v. J. 1690)
enthalt ferner die von Wendelin Tie! fenbrucker in Padua erbaute Laute des

Dichters Theodor Korner, die sich jetzt im Korner-Museuni zu Dresden befindet.

Jauch, Andreas. (Reparateur der theorbierten Laute No. 500.)
Ueber die Lautenmacherfamilie Jauch in Dresden waren bisher keine naheren

biographischen Nachrichten bekannt. Das Material der folgenden Angaben ist groBen-
teils den Nachforschungen zu verdanken, die Herr Bibliothekar !<• Neefe in Dresden

auf Veranlassung des Museums unternahm.

Der Stammvater der Famibe scheint ein aus Landau in UnterelsaB^)

zugewanderter Goldschmied Hanss Caspar Jauche zu sein, der sich etwa

1680 in Dresden als Goldschmied niederliefi und am 18. Oktober 1681 das

Biirgerrecht erwarb. - Ob Johannes Jauch (oder Jauck), von dem das

Conservatoire zu Paris eine hiibsche Viole d'amour a. d. J. 1735 besitzt, der

Sohn dieses Goldschmieds Hans Caspar J. und der Vater des Lautenmachers

Andreas J. vy^ar, ist nicht festzusteilen gewesen, da die betreffenden Dresdener

') DaB der Name ,,Jauch" im ElsaB vorkommt, beweist ferner ein in StraBburg
1793 geborener Pianist und Komponist Johann Nepomuk J., den Fetis in seiner

,, Biographic universelle" anfiihrt.
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Kirchenbiicher hieriiber keinen AufschluB geben,') Aus demselben Grunde
ist das genaue Geburtsdatum von Andreas J. nicht nachzuweisen

;
nach der

Angabe seines Todesalters muB er jedoch i. J. 1701 geboren sein. Er war
katholischer Religion; auBer

,
Andreas' hatte er den Vornamen ,Balthasar'.

Nach den Trauregistern der kath. Hofkirche verheiratete er sich am 17. August
1745 mit Maria Magdalena Seidemann aus Schwarzenberg(geb. Ende 1718);
wahrscheinlich besaB er damals schon den Titel „Churfurstl. Hoflautenmacher".— Aus der Ehe gingen 1746 — 1755 drei Sohne und zwei Tochter hervor;
der zweite Sohn, Augustin Ignaz, wurde des Vaters Nachfolger. (S. u.)

Andreas J. wohnte in der Topfergasse No. 584 (jetzt No. 13) und spater in

dem Ziegenbalch'schen Hause an der Frauenkirche; hier ist er auch hoch-

betagt und vermutlich in ziemlich armlichen Verhaltnissen am 16. Marz 1785
an Altersschwache gestorben. Beerdigt wurde er am 19. „auf dem Rom.
Kathol. Platz". Seine Gattin folgte ihm erst am 16. Januar 1802 in den Tod;
als Witwe war sie nach Dresden-Friedrichstadt, Schaferstr. 151 (jetzt No. 33)

verzogen.

Augustin Ignaz J. wurde am 30. Marz 1749 zu Dresden geboren.
Er trat bei seinem Vater in die Lehre und war — nach Haymann') ~

„an-

fanglich adjungirter, nach seines Vaters, Andreas Jauchs, Tode aber wirklicher

Hoflautenmacher". Verheiratet war er mit Josepha, geb. Unteratzki; ihr

einziger Sohn, Joseph Ignaz Augustin, starb bereits am 14. September 1782.—
Ignaz' Name erscheint noch 1812 in Dresdener AdreBbiichern, 1816 aber

nicht mehr. Da 1813— 15 der Kriegswirren wegen keine AdreBbiicher er-

schienen, ist anzunehmen, daB sein Tod in diesen Jahren erfolgt ist.

Lauten von J. in anderen Sammlungen sind bisher nicht bekannt geworden.
Urteile iiber die Violinen von Andreas ]. finden sich bei J. A. Otto („Ueber

den Ban der Bogeninstrumente", Jena 1828, S. 84) iind bei v. Liitgendorff (a, a. O.,
1. Aufl., S. 315); hier ist auch ein geschriebener Zettel v. J. 1770 nachgebildet. Ein
Schiller von ihm war der ausgezeichnete Leipziger Geigenbauer Christoph Friedrich

Hunger (geb. 1718 zu Borstendorf i. S., gest. 1787 zu Leipzig).

Jerner, Johann. (Schwedische Theorbe No. 514.)

Ein geschickter schwedischer Lautenmacher, der um die Wende des

IS.Jahrhunderts in Stockholm lebte und neben dem bedeutendsten schwedischen
Meister seiner Zeit, Mathias Peter Kraft (s. d., Seite 251) Erwahnung ver-

dient. Seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch die Jahre 1792 und 1819 be-

grenzt; biographische Angaben iiber ihn sind bisher nicht ermittelL

In einer franzosischen Laute des „Musikhistorisk Museum" zu Stockholm
v. J. 1672 (No. 36) findet sich ein Reparaturzettel J.'s v. J. 1792. Dasselbe Museum
besitzt ferner aufier einer undatierten Laute (No. 123) je eine Laute v. 1803 (No. 107)
und v. 1808 (No. 4).

— In der 1893 in Coin versteigerten Sammlung Hammer-
Stockholm, aus der u. a die vorliegende Theorbe (No. 1375) stammt, waren zwei
weitere Theorben v. 1801 (No. 1369) und v. 1817 (No. 1372) und eine Lyra-Guitarre
V. 1807 (No. 1387) vertreten. In de Wits „GeigenzetteI alter Meister" (2. Teil,
Tafel 19 No 220) ist ein gestochener Zettel v. J. 1819 nachgebildet.

') Jedenfalls ist aber Johannes J.
—

entgegen derVermutung v. Liitgendorffs —
mit dem Grazer Meister Johannes Jauck zweifellos nicht identisch, da ja von diesem
ein Zettel aus demselben Jahre 1735 mit der Wohnungsangabe ,,Graecii" bekannt ist,

er also nicht gleichzeitig in Dresden und in Graz gearbeitet haben kann !

^) ,,Dresdens theils neuerlich verstorbne theils jetzt lebende Schriftsteller und
Kunstler" v. Mag. Christoph Joh. Gottfried Haymann. Dresden 1809, S. 430.
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Zettel zur guitarris. Laute No. 573 (Seite 156).
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Zettel zur Schlagzither No 465 (Seite 63).
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Zettel zur Schlagzither No. 454 (Seite 61).
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Reparaturzettel zur theorb. Laute No. 500 (Selte 97).

Zettel zur schwed. Theorbe No. 514

(Seite 106).

Zettel zur Thur. Zither No. 632

(Seite 194).
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Beiinh.\rd Keil in GotHA .

Zettel zur Lyra-Guitarre No. 583 (Seite 159).

Zettel zur Schlagzither No. 439 (Seite 55).
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Keil, Bernhard. (Lyra-Guitarre No. 583.)
Bernhard Keil war (nach v. Liitgendorff, a. a. O., 1. Aufl. S. 323) ein

Bruder des bekannten Herausgebers der Zeitschrift „Die Gartenlaube", Ernst
Keil; er muB demnach um 1815 in Langensalza geboren sein. Er betrieb

in Gotha einen Instrumentenhandel hanptsachlich mit Zithern und Guilarren;

„es erscheint daher fraglich, ob die Instrumente, die Zettel mit seinem Namen
enthalten, wirklich von ihm gemacht sind". (v. Liitgendorff.)

— K. soil um
1868 in Eisenach gestorben sein.

Das „Baiefische Nationalmuseum" zu Miinchen besitzt eine mit 3 Begleitsaiten

bezogene lautenformige BaBguitarre mit K.'s Zettel. (No. Ill; im Katalog von
K. A. Bierdimpfl ist das Instrument S. 40 irrtiimlich als ,,Laute" bezeichnet.)

Kern, J oh an n. (Schlagzither No. 439.)
Ein imbedeutender Zithermacher aus der ersten Halfte des 19. Jahr-

hunderts, der vermutlich in Dietlingen, einem Pfarrdorf in Baden, ansassig
war. Wahrscheinlich war K. im Instrumentenbau Laie.

Klemm, Johann Gottfried. (Thuringer Zither No. 632.)

Johann Gottfried Klemm ist (nach Aiisweis der dortigen Kirchenbiicher)
am 26. April 1737 zu Radeberg in Sachsen geboren; sein Vater, der „Burger
und Kunstdrechslermeister" K. hatte die gleichen Vornamen, weshalb der Sohn
seinem Namen „jun." hinzufiigte. Ob der Vater auch Instrumentenbauer war,
ist nicht bekannt; Johann Gottfried jun., der sich am 24. November 1763 mit
Anna Rosina Angermann aus GroB-Erkmannsdorf verheiratete, wird im
Kirchenbuch ausdriicklich als „Kunstdrechsler, Geigen- und Lautenmacher"
bezeichnet. Sein Todesjahr ist in Radeberg nicht zu ermittein gewesen, so

daB es nicht ausgeschlossen erscheint, daB er in spateren Jahren den Ort
verlassen hat und vielleicht nach (Mark-) Neukirchen verzogen ist, wo im
18. Jahrhundert verschiedene Geigenmacher des Namens „Klemm" ansassig
waren.

In der Sammlung Scheurleer-Haag befindet sicli eine BaB- oder Theorben-
citlier von K. jun. a. d. J. 1756, deren hiibsch geschnilztes Kopfchen K.'s Qeschick-
lichkeit als ,,Kunstdrechsler" beweist.')

Kraft, Peter. (Schwedische Theorbe No. 515.)
Mathias Peter Kraft wird als der bedeutendste schwedische Instrumenten-

macher seiner Zeit bezeichnet; seine Geburt fallt in die Mitte des 18. Jahr-

hunderts; jedoch sind nahere biographische Angaben iiber ihn — wie iiber alle

schwedischen Lautenmacher — bisher nicht ermittelt. Er hatte in Stockholm
seinen Wohnsitz und fiihrte (schon 1781) den Titel „Kungl. Hof Instrument

Makare". Er war besonders seiner ausgezeichneten „schwedischen Theorben"

wegen geschatzt, die sich auch am haufigsten erhalten haben; doch baute er

auch Lauten, Harfen, Cithern und Geigen; ferner ist von ihm ein Tafelklavier

v. J. 1800 vorhanden. — Seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch die Jahre 1781

und 1806 begrenzt; sein Todesjahr ist nicht bekannt.
Das „Musikhistorisk Museum" zu Stockholm besitzt eine Cither (No. 246)

V. 1781 (bezeichnet ,,No. 49", so daB er anscheinend erst 1780 zu arbeiten begann)
und eine Hakenharfe v. 1785 (No. 3), das iMuseum zu Christiania eine Theorbe v. 1784

(No. 81; von K. bezeichnet als ,,No. 182", die schwedische Theorbe v. 1796 des Coiner

') Die ehemalige Sammlung Loup-Paris wies eine dem 18. Jahrhundert ange-
horende Theorbe mit dem Zettel ,.Joluutii George K'Uhidi, histntiiicutennuuhey m lldhigs-
dorf" auf. V. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 330) zitiert nur einen in (Mark)
Neukirchen ansassigen Geigenmacher dieses Namens.
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Museums tragt den Vermerk ,,No. 596a"). In der Sammlung Claudius-Malmo be-

fanden sich eine ,,Spikharpa" v. 1788 (No. 40), zwei schwedische Theorben v. 1793 u,

1798 (No. 6 u. 7) und ein Tafelklavier v. 1800 (No. 50). Schwedische Theorben v.

J. 1802 sind im ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 312) und in der

Sammlung Scheurleer-Haag zu finden. — Sechs weitere Theorben, von denen zwei

die Datierung ,,1793" aufwiesen, waren in der Sammhmg Hammer-Stockholm ver-

treten (No. 1367, 1368, 1370, 1374, 1376, 1377). Hiervon erwarb eine Theorbe v. 1793

(,,No. 567") das Kunstgewerbe-Museum zu Hamburg, das auBerdem eine Theorbe v. 1801

(„No. 674") besitzt. Eine Theorbe v. 1806 („No. 739") gehort dem Bachhaus zu
Eisenach (No. 7).

Kren, Franz. (Schlagzithern No. 436, 437, 438, 442, 443, 445.)
Franz Kren ist der alteste bekannte Miinchener Zitherfabrikant, der etwa

von 1810—1845 arbeitete. Kennedy (a. a. O., S. 37) nennt ihn „einen
zitheristischen Hans Sachs, well er das ehrsame Handwerk eines Zitherfabrikanten

in frohlicher Mischung mit der edlen Reimkunst betrieb". „Kren besaB einen

Laden in der SendlingerstraBe 24 und hielt allda feil: Salz, Kartoffeln, Gemuse,
Schuhe, Wichse und Zithern. Was letztere anbetrifft, so hatte Kren einen

bekannten Namen bis weit in die Berge hinein. Die Landleute, die Holz-

knechte, die Kohlenbrenner, pluralitanisch gesprochen: das Volk kaufte bei

ihm. Seine Erzeugnisse schmiickte er poetisch durch Inschriften, klebte

trauliche Spriiche selbstverfaBter Art in die Schallocher, ahnlich denen auf

Bauerntassen und Lebkuchenherzen. Der Preis der Kren'schen Instrumente

schwankte von drei Gulden an aufwarts. Die alteste z. Z. noch vorhandene

Kren'sche Zither (Jahreszah! 1812) befindet sich in der Berliner Hochschul-

sammlung (Katalog No. 625) und ist in Salzburger Form gebaut. Sie hat

vier Sangsaiten von Stahl und neun Freisaiten von Darm. All seine spateren
Instrumente baute der Meister aber in Mittenwalder Form und bezog sie mit

drei metallenen Griff- und [neun oder] zehn Darm-Freisaiten." (Vgl. Seite 54

des Katalogs.)
— Krens Geschaft iibernahm i. J. 1842 sein Schwiegersohn

Georg Tiefenbrunner, dessen ausgezeichnete Zithern Weltruf erlangten.

(Vgl. Seite 274.)
AuBer der Zither v. J. 1812 (No. 625) besitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin

eine Zither v. 1833 (Coll. Snoeck No. 243).

Langerwisch, J oh an n Georg. (Reparateur der guitarris. Lauten
No. 572 u. 573.)

Johann Georg Langerwisch ist i. J. 1780 zu Hamburg geboren. 1807

kam er nach Leipzig, wo er am 2. September unter die „Schutzverwandten"

aufgenommen wurde; er wohnte damals am Nikolaikirchhof in Seilers Haus.

1810 ist er zum erstenmal als „musikalischer Instrumentenmacher", Gerber-

gasse 1109 wohnhaft, im Leipziger AdreBbuch angefiihrt. Vollbiirger ist er

nie geworden; doch erwarb er am 21.Januar 1829 das halbe Burgerrecht.
AuBer hiibschen und sorgfaltig gearbeiteten Guitarren baute er auch Klaviere.

Zum letztenmal kommt sein Name im AdreBbuch v. 1838 vor; er hatte

damals ein „Magazin von Fortepianos in Fliigel- und Tafelform im neuesten

Geschmack und von vorziiglichem Ton" im Hause „Grune Tanne" auf dem
BriJhl 323. In den Sterberegistern ist sein Name nicht zu finden, so daB er

wahrscheinlich nach 1838 Leipzig verlassen hat. — Ein jiingerer Bruder von

ihm Johann Friedrich L. (jun.), geboren 1788 zu Klosterjorchhof bei Anger-

miinde, war ebenfalls Fortepiano- und Guitarrenmacher in Leipzig; er wohnte

1829 Briihl 320, also in unmittelbarer Nahe seines Bruders. Gestorben ist

er am 9. Dezember 1856 in Leipzig.
(Nach frdl. Nachforschungen des Herrn Prof. Dr. Ernst Kroker von der Leipziger

Stadtbibliothek. Vgl. auch ,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau", XXV. Band, S. 7.)
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Zettel ziir schwed. Theorbe No. 515 (Seite 109).

^*//^
Zettel zur Schlagzither iNu. 430 (Seite 54).

Zettel zur Schlagzither No. 443 (Seite 56).
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Reparaturzettel zur Guitarre in Lautenform No. 572 (Seite 156).

Zettel zur Cistre No. 617 (Seite 185).
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Inschrift zur Guitarre No 604

(Seite 172).
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Reparaturzettel zur Terzguitarre No. 568 (Seite 154).

Inschrift zur „Dital Harp" No. 404 (Seite 30).
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Le Blond, G. (Cistres No. 617-619, Archicistre No. 629.)
Ein geschickter Lauten- und Geigenniacher, der im letzten Drittel des

18. Jahrhunderts in Dunkirchen (Dunkerque; Frankreich, Dep. Nord) lebte;

auBer Geigen (vgl. v. Liitgendorff, a. a. O., 1. Aiifl., S. 368) und Violen baute

er hauptsachlicli Cistres („Guitares anglaises"), die sich durch sorgfaltige
Arbeit und hiibsche Ausstattung auszeichnen. Seine Arbeitszeit wird vor-

laufig durch die Jahre 1772 und 1789 begrenzt; nahere biographische An-

gaben lieHen sich bisher nicht ermitteln. Nach Mitteilung der „Bibliotheque
communale de Dunkerque" soil L. aber in Di^inkirchen weder geboren noch

gestorben sein, da sein Name in den betreffenden Personalakten nicht vor-

kommt.
Je eine Cistre von 1777 u. 1779 war in der 1877 zu Briissel versteigerten Samm-

lung Coussemaker-Cambrai vorhandeii. 2 Cistres v. 1779 (No. 256 u. 1530) und
eine Guitarre (aus Coll. Snoeck) besitzt das Museum des „Conservatoire" zu Briissel.

In der Kgl. Sammlung zu Berlin befinden sich aus der Coll. Snoeck ein ,,Dessus de
Viole" V. 1789 (No. 467), eine Cistre (No. 265) und ein „Cistre theorbe" (No. 266);
letztere beiden Instrumente sind undatiert.

Levien, .... (Guitarre No. 604.)
Ein franzosischer Guitarrist, der zur Zeit des Konigs Louis Philippe,

also im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts/) anscheinend zu Paris lebte.

Er ist nur als Erfinder einer patentierten Guitarre mit sinnreicher Capotasto-
Einrichtung bekannt geworden (vgl. Seite 172 des Katalogs); nahere Nachrichten
iiber ihn fehlen, auch C. Pierre erwahnt ihn nicht in seinem Buche „Les
facteurs d'instruments de musique" (Paris 1893).

Eine Levien-Quitarre besitzt auch das „Metropolitan Museum" zu NewYork
(No. 1515).

Light, Edward. („Dital Harp" No. 404, „Harp-Lute" No. 602.)
Ein englischer Guitarrist („Professor of Music") und Komponist fur

sein Instrument, der um die Wende des 18. Jahrhunderts in London (Kensington)
lebte. Die beiden von ihm erfundenen harfenartigen Instrumente, „Harp Lute"

(1798; vgl. Seite 171 des Katalogs) und ihre Vervollkommnung, „Dital Harp"
Oder „British Harp Lute" (1816; vgl. Seite 30), gelangten zu ziemlicher

Popularitat; auch als Erfinder einer „Apollo Lyra" und einer „DipIo-Kithara"-)
wird er genannt. Eine Guitarrenlaute der Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll.
Snoeck No. 326) tragt die Signatur „Light Invent. Barry maker"; dem-
nach scheint Barry die betreffenden Instrumente angefertigt zu haben. —
Nach der Patentschrift v. J. 1816 wohnte L. „Foley Place No. 8, in the Parish

of Saint Mary-le-bone, in the County of Middlesex"; auch „13 S' Marylebone
Street" findet sich als Adresse. Er fiihrte (nach Groves' „Dictionary", vol. II,

London 1906, p. 729) den Titel „Lyrist to the Princess of Wales". Nach dem
Jahre 1818 iibertrug er die Fabrikation der inzwischen weiter verbesserten

,,Imperial Harp Lute" der Firma Wheatstone & Co., die als groBe Concertina-

Fabrik noch heute in London besteht. (Gegriindet 1750; vgl. Band I des

Katalogs, S. 354.)

Light'sche ,, Harp-Lutes" und ,,Dital Harps" sind in zahlreichen Samnilungen zu

finden, so z. B. in Brussel (No. 1551), Kopenhagen (No. 274), London (No. 1737),
NewYork (No. 1076 u. 1010), Niirnberg, Paris (No. 297) etc.

') Die Rosette des Schallochs der Guitarre No. 604 zeigt das Bourbonen-
Wappen und nicht, wie es der Katalog der Sammlung Hammer, aus der das vor-

liegende Instrument stammt, angibt, das schwedische Wappen.

-) Von diesem Instrument ist im „National Museum" zu Dublin ein Exemplar
erhalten.
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Lodovico, .... (Reparateur der Terzguitarre No. 568.)
Ein unbedeutender Guitarrenmacher in Genua um die Wende des 18.

Jahrhunderts; als Adresse nennt der Zettel von No. 568 „Piazza posta vecchia".
Naheres iiber ihn lieB sich nicht ermitteln; ebenso ist ein Lautenmacher in

Genua, der den Vornamen Lodovico fiihrte, bisher nicht bekannt geworden.

Longman & Broderip. (Cithern No. 622, 627, 628.)

VgL iJber diese Firma Band I des Kataiogs, S. 240 u. 243.
Tastencistres von L. & Br. besitzen die Kgl. Sammlung zu Berlin (No. 616 u. 617)

und das Museum des
,,Conservatoire" zn Brussel (No. 1552).

Lotz, Robert. (BaBguitarre No. 600.)
Robert Lotz wurde als Sohn des Hautboisten Johann HieronymusL.

am 11. Februar 1817 zu Gotha geboren. Er war hauptsachlich Guitarren-

macher, doch baute er auch einige Geigen. Anfangs der sechziger Jahre
siedelte er mit seiner Tochter nach Dresden iiber, wo er um 1865 gestorben
zu sein scheint.

Vgl. V. Liitgendorff, a. a. O., 1. Aufl. S. 389.

Marconcini, Aloisio. (Theorbe No. 509.)
Ein ausgezeichneter Violen- und Lautenmacher aus der zweiten Halfte

des 18. Jahrhunderts. Er war aus Ferrara gebiirtig und arbeitete eine Zeitlang
in Bologna (1767), spater (1778) in seiner Vaterstadt Ferrara. Allerdings ist

es nicht ausgeschlossen, daB es sich hierbei auch um zwei Namensvettern
handeln kann; jedenfalls legt der Wortlaut des Zettels der Theorbe No. 509

(„Ferrariensis fecit Ferrariae") diese Vermutung nahe, da der Zusatz „Ferrariensis"
anscheinend eine Verwechslung mit dem gleichnamigen M. „Bononiensis"
vermeiden sollte. Vaidrighi und ebenso v. Liitgendorff identifizieren

Aloisio M. mit dem Geigenbauer Luigi M., einem Schiiler von Omobono
Stradivari, dessen Violen besonders geriihmt werden. Es bedarf jedoch
noch naherer Untersuchung, ob es sich um eine, zwei oder sogar drei Personen

(Aloisio in Bologna, Aloisio in Ferrara und Luigi) handelt, die hierbei in

Frage kommen.
Ein Zettel ,,Aloysi M. Bologna 1767" ist in de Wits ..Qeigenzettel alter Meister"

(2. Tail, Tafel 23, No. 272) nachgebildet.
— v. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 406)

erwahnt ohne niihere Angabe eine zehnsaitige Viole (d'amour?) von Aloysius M.
„Ferrariensis de Ferrara" v. J. 1770.

Massai, Giuseppe. (Reparateur der Laute No. 501.)
Ein italienischer Lautenmacher um die Wende des 18. Jahrhunderts,

iiber den sich, da der betreffende Zettel keine Ortsangabe enthalt, nichts

Naheres ermitteln lieB. Weitere Arbeiten von ihm sind bisher nicht bekannt

geworden.

Matthes, F. A. (Lyra-Guitarre No. 587.)
Ein den Durchschnitt nicht iJberragender Guitarrenmacher, der in der

ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zu Berlin lebte. Er war nach dem Tode
J. G. Thielemanns (s. Seite 269 des Kataiogs) i. J. 1821 dessen Nachfolger
geworden; sein Geschaft befand sich LindenstraBe 82. — In Ledeburs
„Tonkunstler-Lexikon Berlins" (Berlin, 1861) und auch in v. Liitgendorffs
Werk (1. Aufl.) ist M. iibrigens nicht zitiert.

Eine Lyra-Quitarre v. 1830 befindet sich im Bachhaus zu Eisenach (No. 17).
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Inschrift zur Tasten-Cither No. 627 (Seite 191).
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Reparaturzettel zur Laute No. 501 (Seite 97).
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Zettel zur Laute No. 504 (Seite 98).
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Zettel zur Lyra-Guitarre No. 587 (Seite 160).

Zettel zur guitarris. Laute No 572 (Seite 156).

Zettel zur Schlagzitlier No. 468 (Seite 64).
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Mayer, Lorenz Bernhard. (Guitarrisierte Laute No. 572.)
Ein bisher unbekannter deutscher Lautenniacher, der urn die Mitte des

18. Jahrhunderts wirkte. Da der betreffende Zettel keine Ortsangabe enthalt,

waren nahereNachforschungen nicht moglich; jedenfalls sind in anderen Samm-
lungen unseres Wissens keine weiteren Arbeiten von M. anzutreffen.

Mayr, Andreas Ferdinand. (Laute No. 504.)
Ein ausgezeichneter Lauten- und Geigenmacher aus der ersten Halfte

des 18. Jahrhunderts, der in Salzburg lebte. Biographische Angaben uber

ihn sind bisher nicht ermittelt;') jedenfalls ist er aber in Wien (um 1690)

geboren.-) Seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch die Jahre 1722 und 1747

(1750?) begrenzt; nach dem Zettel des altesten bisher aufgefundenen Instru-

ments seiner Arbeit, eines reich geschnitzten Contrabasses fiir den Erzbischof

Franz Anton Graf Harrach (reg. 1709—1727), hatte er bereits i. J. 1722

den Titel „Hof-Laut- und Geigenmacher". Ueber seine Violinen urteilt

V. Liitgendorff (a, a. O., 1. Aufl. S. 415, wo iibrigens auch ein Zettel v. J. 1727

nachgebildet ist): „In seinen Geigen folgte er dem Stainer-Modell; seine

Arbeit ist sorgfaltig, der Lack dunkelrot oder braun und der Ton recht gut."
Aulkr dem erwahnten ContrabaB v. J. 1722 besitzt das Museum ,,Carolino-

Augusteum" zu Salzburg eine Cither v. 1734 und zwei Violoncelli v. 1745 u. 1746.

Imbaier. Nationalmuseum zu Miinchen befindet sich eine (spater guitarrisierte) Laute

V. 1731 (neue No. 286). Eine Laute v. 1736 ist im Landesmuseum zu Klagenfurt

(No. 3198), eine ebensolche v. 1741 in der Kg). Sammlung zu Berlin (Coll. Snoeck

No. 299) und eine v. 1747 im Hohenzollernschen Museum zu Sigmaringen (No. 276)

anzutreffen. — Die kleine Geige, auf der Mozart als Kind das Violinspiel erlernte

und die von ihm scherzend „Buttergeige" genannt wurde, ist eine Arbeit von M.
a. d. J. 1746; die wertvoUe Reliquie befindet sich jetzt im Mozart-Museum zu Salzburg.^)

Metzinger, Michael. (Schlagzither No. 468.)

Michael Metzinger wurde (nach Ausweis der dortigen Kirchenbiicher)
am 27. Oktober 1807 zu Aschaffenburg als Sohn des Schreinermeisters

Jakob M. und dessen Gattin Susanna geb. Stenger geboren. Er machte

sich in seiner Vaterstadt als Instrumentenmacher selbstandig und besaB auch

viel Geschick fiir Mobeltischlerei. Verheiratet war er mit Maria Josepha,
geb. H art man n; er starb im Alter von 78 Jahren am 22. Februar 1886 in

seiner Heimatsstadt Aschaffenburg.

Migliai, Antonio. (Arpanetta No. 386.)

Siehe fiber ihn S. 246 im 1. Bande des Katalogs.

MoUenberg, Lorents. (Schwedische Theorbe No. 516.)

Ein geschickter schwedischer Lautenniacher, der im ersten Drittel des

19. Jahrhunderts gleichzeitig mit Johann Jerner in Stockholm lebte und

') In den ,,Biograph. Schilderungen oder Lexikon Salzburgischer Kiinstler"

von Benedikt Pillwein (Salzburg 1821) ist Mayr leider nicht ervvahnt.

-) Vgl. „Nachricht von dem gegenwartigen Zustande der Musik.... des Erz-

bischoffs zu Salzburg im Jahr 1757"' im dritten Stiick des III. Bandes der „Historisch-

kritischen Beytrage" von Friedr. Wilh. Marpurg (Berlin, 1757). Es heiBt hier S. 198:

„ .> u r in u f i f a c b 6 1- c n a u (b . . . /^r. ^(n^l•cai^ ^fCl•^it1an^ niarcr, in \V> i c n p c b o b v c n
,

/)0dn"un'H.«6c'rH-*.uitcn un^ cpicipcnmacbcr."
- Hierdurch wird v. Liitgendorffs

Vermutung widerlegt, M. konnte ein Sohn des Geigenmacheis Adam Mayr in Au
bei Miinchen sein.

') Ueber die Geschichte und Authentizitat dieser Geige vgl. ,,Zeitschrift fiir

Instrumentenbau", XXVII. Band, S. 353 (nach einem Aufsatz in der Wiener „Neuen
Freien Presse").

- S. auch „Verzeiclinis der Geigenbauer" (S. 628 des Katalogs).
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ebenfalls hauptsachlich schwedische Theorben verfertigte. Biographische An-

gaben iiber ihn sind (wie iiber alle schwedischen Lautenmacher) bisher nicht

ermittelt.

Vier schwedische Theorben von M. waren in der 1893 zu Coin versteigerten

Sammlung Hammer- Stockholm vertreten (No. 1365, 1364, 1366, 1373): je eine von
1814 (bezeichnet mil »Nro. 41«, s. ob. No. 516), 1816 (»Nro. 80«), 1817 (»Nro. 82«)

und 1824. Eine Theorbe v. J. 1816 (bezeichnet »No. 78«) besitzt das „Nordiska Museet"

zu Stockholm (No. 125).

Monzino, Antonio. (Mandoline No. 658.)
Ein geschickter Instrumentenmacher aus der zweiten Halfte des 18. Jahr-

hunderts, der in Mailand lebte und seit 1767 selbstandig arbeitete; haupt-
sachlich baute er Mandolinen und Guitarren. Nach dem Zettel der Mandohne
No. 658 wohnte er um 1790 „nella Contrada della Dogana N. 4037'") und
fiihrte das Ladenschild „air Insegna della Sirena". — Die Firma „Antonio
Monzino" besteht als Orgelbauanstalt und Instrumentenhandlung noch heute

in Mailand (Via Rastrelli 10).
Eine dem 19. Jahrhundertangehorende Mandoline mit der Signierung,,Antonio M."

besitzt das fiirstl. hohenzolleriische Museum zu Sigmaringen (No. 303), eine Guitarre

V. J. 1879 das Stadtische Museum zu Braunschweig (No. 63) ;
das Geschaft befand

sich damals ,,nella Contrada dei Pennachiari". Eine (ebenfalls moderne) Lyra-
Mandoline befindet sich im Gewerbemuseum zu Markneukirchen (No. 1170).

Nunes, Octavianno Joao. (Machete No. 595.)

Ein Streichinstrumentenmacher aus dem Ende des 19. Jahrhunderts auf

Madeira; als Adresse nennt der Zettel zu No. 595 „Rua de S. Paulo No. 35 A."

(in Funchal?) Valdrighi („Nomocheliurgografia" No. 2259) erwahnt ihn in

Lissabon wohnhaft.

Otto, Carl Christian. (Lyra-Ouitarre No. 586.)

Carl Christian Otto wurde als zweiter Sohn des bekannten Geigen-
machers Jacob August O. (vgl. Seite 131) 1792 zu Weimar geboren.')
V. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 463) sagt von ihm: „Ein talentvoller und

fleifiiger Geigenmacher, der einzelne recht gute Werke hinterlassen hat." —
Er machte sich in Halle selbstandig, wo er im Jahre 1853 gestorben ist.

Padewet, Carl. (Reparateur der Schlagzither No. 459.)

Carl Padewet wurde am 1. Januar 1823 zu Wien geboren. Er machte

sich 1856 in Miinchen als Geigenmacher selbstandig und erfreute sich

namentlich als Reparateur groBer Wertschatzung. Er starb am 23. Marz 1896

zu Miinchen. — Ein alterer Bruder von ihm war der groBherzogl. badische

Hofinstrumentenmacher Johann P. (geb. 24. April 1819 zu Wien, gesL
25. Januar 1872 zu Karlsruhe).

Vgl. V. Liitgendorff, a. a. O., 1. Aufl. S. 468.

C. Snoeck in Gent besaB einen Archiluth mit Carl P.'s Reparaturvermerk.

') Vgl. auch G. Presbler (S. 263) und G. Vimercati (S. 277).

-) Auch die vier iibrigen Sohne Ottos waren samtlich tiichtige Geigenbauer:

Georg August Gottfried O. in Jena (geb. 5. Oktober 1789 zu Weimar, gest.

2. Juni 1857 zu Jena), H ein rich Wilhelm O. in Amsterdam und Berlin (geb. 1796 zu

Weimar, gest. 1858 zu Berlin), Carl August O. in Ludwigslust (geb. 26. September 1801

zu Weimar, gest. 11. Mai 1883 zu Ludwigslust) und C. W. F. (Carl Wilhelm
Friedrich?) O. in Stockholm (geb. 4. November 1808 zu Jena, gest 3. Februar 1884

zu Stockholm).
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Inschrift ziir Arpanetta No. 386 (Seile 21).

Zettel zur schwed. Theorbe No. 516 (Seite 109).

f ANTONIO MONZIMO §
^ . $
a Fabhrkatore d'htrumentiacordeArmomche ^

^ imMilano neJJa Contrada cleJIaDoganaMAo^j §

1^ allInsegna della Sirena. ^
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Zettel ziir Lyra-Quitarre No. 586 (Seite 160).
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Zettel zur Guitarre No. 566 (Seite 153).
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Zettel zur Mandora No. 526 (Seite 120).
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Panormo, Louis, (Guitarre No. 566.)

Georges Louis P. wurde als zweiter Sohn des hervorragenden Geigen-
bauers Vincenzo Trusiano P. (geb. 30. November 1734 zu Monreale bei

Palermo, gest. 1813 zu London) um das Jahr 1774 zu London geboren.
Er machte sich hier selbstandig und wohnte zuerst Oxford Street, dann
26 High Street Bloomesbury (St. Giles) in the Fields; gestorben ist er um
1842. Besonders bekannt ist er als ausgezeichneter Guitarren- und Bogen-
macher, doch baute er auch gute Geigen. — Ein alterer Bruder von ihm war

Joseph P. (geb. ca 1773 zu London, gest. ebendort nach 1825), dessen treff-

liche Violoncelli besondere Erwahnung verdienen.

Vgl. V. Liitgendorff ,
a. a. O., 1. Aufl. S. 472, ferner die einschlagigen Werke

von Heron-Allen und Vidal, die Lexika von Fetis u. Grove etc.

Perugia, del; Fernando. (Mandolinen No. 662— 664.)
Fernando del Perugia ist am 16. November 1857 in Petriolo bei Bruzzi

(Florenz) geboren. v. Liitgendorff (a. a. O., 2. Aufl. S. 161) sagt von ihm:

„Einer der besten Mandolinenmacher der Gegenwart. Seit 1875 verlegte er

sich auf den Ban von Mandolinen und Guitarren und kam bald zu groBem
Ansehen. Seit 1899 arbeitet er ausschlieBlich fiir die Firma C. Schmidl & Co.
in Triest und Wien. Del Perugias Mandolinen sind tadellos ausgefiihrt und
mehrfach auf Ausstellungen ausgezeichnet worden."

Presbler, Giuseppe. (Mandora No. 526.)
Ein geschickter Lauten- und Mandolinenmacher, der im letzten Viertel

des 18. und ersten Viertel des 19. Jahrhunderts zu Mailand lebte; seine Werk-
statt befand sich stets „nella Contrada della Dogana all'insegna del Sole".

Er war ein Sohn des Francesco P.,') der anscheinend deutscher Abstammung
und ebenfalls Lauten- und Mandolinenmacher war; der Zettel einer Laute

v. J. 1780 ) („Francesco P. e Giuseppe, figlio") beweist, dali Vater und Sohn
damals gemeinsam arbeiteten. Die Arbeitszeit des Vaters Francesco wird vor-

laufig durch die Jahre 1730 und 1780, die des Sohnes Giuseppe durch die

Jahre 1778 und 1814 begrenzt.
Von Francesco P. sind in Sammlungen zu finden: eine Pandurina im

„Metropolitan -Museum" zu New York (No. 1061), deren im Katalog (S. 30) ange-

gebener Zettelwortlaut jedoch falsch gelesen ist; eine Mandoline v. 1733 in der

Sammlung Scheuiieer-Haag und eine v. 1773 im bohmischen Landesmuseum zu

Prag. Von Giuseppe P. besitzt Schcurleer-Haag eine Mandoline v. 1778; eine

Mandola aus demselben Jahre war in der 1881 zu Paris versteigerten Sammlung
Arrigoni-Mailand vertreten (i\'o. 52). In der Kgl Sammlung zu Berlin befindet sich

eine Mandoline v. 1801 (Coll. Snoeck No. 321), im Museum des
,,
Conservatoire" zu

Briissel eine Mandoline v. 1814 (No. 1571).

Preston, John. (Tasten-Cither No. 626.)

John Preston, ein englischer Instrumentenmacher von nur mittelmafiiger

Bedeutung, eroffnete sein Geschaft in London i. J. 1774 (9 Banbury Court,

Long Acre). Nach zwei Jahren verzog er nach Strand No. 105 und begann
sich hier auch dem Musikverlag zuzuwenden, mit dem er bald weit mehr

Erfolge erzielte als mit dem Instrumentenhandel. 1778 verlegte er das Geschaft

nach Strand No. 97, und hier verblieb die Firma, die ihre Haupttatigkeit jetzt

dem Verlagsgeschaft widmete, bis zum Jahre 1823. John P. zog sich um 1800

vom Geschaft zuriick, dessen Leitung sein Sohn Thomas iibernahm. Der

Verlag ist spater an die groBe Firma Novello & Co. iibergegangen.

') Der Name Presbler kommt zuweilen auch als >Plesber« vor; doch

zeigen die Zettel Giuseppes stets die erste Schreibart

'-) No. 309 der 1910 versteigerten Sammlung Lery- Paris.
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Cf. Groves ..Dictionary", vol. HI, London 1907, p. 813 („Preston & Son").
Cistres („English Guitars") von P. besitzen die Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll.

Snoeck No. 277), das ..Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 328) und das

,, Metropolitan Museum" zu New York (No. 1016). Eine Tasten-Cither ist im „Nordiska
Museet" zu Stockholm (No. 127).

— Mit John Preston in York ist (entgegen der

Vermutung v. Liitgendorffs) der Londoner P. nicht identisch.

Renault, Sebastien B.; Renault & Chatelain.

(Pedalharfen No. 398 u. 399.)
Die Pariser Firma „Renault & Chatelain" bestand vom Jahre 1773 bis

etwa 1801 (1811?); ihre Teilhaber, die auch getrennt fiir sich arbeiteten, waren
Sebastien B. Renault und Frangois Chatelain.

Der alteste bisher nachweisbare Geigenbauer des Namens Renault ist

Nicolas R. urn die Mitte des 16. Jahrhunderts. Er stammt aus Nancy und
soil eine Zeitlang zusammen mit Andrea Amati in Paris fiir die Hofkapelle

Konig Carls IX. gearbeitet haben. Aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts
ist Jacques R. bekannt (auch „Regnault", „Regnaut" geschrieben), der

besonders hiibsche Pochetten (Tanzmeistergeigen) verfertigte.') Ob Frangois
Sebastien B. Renault, der um die Wende des 18. Jahrhunderts zu Paris

lebte, ein Nachkomme von Jacques R. war, ist nicht erwiesen. Er war ein

geschickter Kiinstler und guter Geigenmacher, betrieb aber hauptsachlich
den Bau von Pedalharfen, Lauten und Cistres. Von 1777—99 wohnte
er „rue de Braque", nach der Trennung von Chatelain von 1802-04

„rue St. Avoye, vis-a-vis celle de Braque".
— Auch Franqois Chatelain

war ein ausgezeichneter Geigen- und Harfenbauer. Als Adressen sind nach-

weisbar: „rue de Braque 9" (1777
—

89), spater „Rue de Berry". Die Zettel

der Firma „Renault & Chatelain" tragen stets den AdreBvermerk ,,nic

de Braque, an coin de la rue St. Avoye" (gelegentlich auch ,/> la rcuoWic rue

de Braque, au marais" ). AuBer guten Geigen bauten R. & Ch. Pedalharfen,

Cistres, Theorben etc. und befaBten sich auch mit Handel und Reparatur aller

iibrigen Arten von Instrumenten.
Die Kgl. Sammlung zu Berlin besitzt von Seb. B. Renault eine Pedalharfe

V.J. 1792 (No. 510). Ein Archicistre V. 1804 (No. 263) ist im Museum des ,, Conservatoire"
zu Briissel. Eine Pedalharfe im ,,Musikhistorisk Museum" zu Stockholm (No. 218),

eine Theorbe (No. 222) und eine Cistre (No. 257) im
,,
Conservatoire" zu Paris weisen

keine Datierung auf. — Eine Pedalharfe von Frangois Chatelain besitzt das

Musee Cluny zu Paris (No. 7018).
— Von Instrumenten der Firma Renault & Chatelain

sind in Sammlungen erhalten: eine Pedalharfe v. 1773 im Landesgewerbe-Museum zu

Stuttgart, ein Archicistre v. 1780 im
,,Conservatoire" zu Briissel (No. 1532), eine

Theorbe v. 1784 in der ehemaligen Sammlung G and- Paris (No. 22), ein Archicistre

V. 1785 im
, .Conservatoire" zu Paris (No. 260), ein gleiches Instrument v. 1786 zu

Briissel (No. 542), eine Theorbe v. 1789 bei Gand (No. 23), eine andere Theorbe v. 1797

in der Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 307). Das ,,Conservatoire" zu

Paris besitzt auBerdem eine undatierte Guitarre (No. 275). C. Pierre (a. a. O., p. 133)

erwahnt ferner einige Instrumente von R. & Ch. aus franzosischem Privatbesitz.

Schweiger, Joseph. (Hakenharfe No. 394.)

Ein nicht ungeschickter Harfenmacher aus der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts, der in Stadtamhof, einer Vorstadt von Regensburg, lebte.

') V. Liitgendorffs Annahme (a. a. O., 1. Aufl. S. 528), Jacques R. ware der

Sohn und Nachfolger Nicolaus R.'s gewesen, ist anzuzweifeln, da der groBe Alters-

unterschied zwischen beiden dieser Vermutung widerspricht.
— Von Jacques R. be-

sitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin eine reich verzierte Pochette v. J. 1666 (Coll. Snoeck
No. 427). C. Pierre (a. a. O., p. 66) erwahnt eine ahnlich ausgestattete Pochette

v. J. 1682 in Privatbesitz zu Choisy-Ie-Roy (sur Seine).
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Biographische Nachrichten iiber ihn sind nicht bekannt. (Eine wiederholte

Bitte an das Pfarramt zu Stadtamhof urn Durchsicht der betreffenden Kirchen-

biicher blieb erfolglos.)
Hakenharfen von Sell, besitzen ferner die Kgl- Sammlung zu Berlin (Coll.

Snoeck No. 377) iind das Bachhans zu Eisenach (No. 24).
- In der Berliner Sammlung

befindet sich auBerdem eine Hakenharfe (No. 507) von D. Schweiger in Miinchen,
deren Erbauer vernuitlich ein Verwandter von Joseph Sch. war.

Sellas, Matteo. (Theorbierte Laute No. 495, Pandurina No. 519,
Guitarren No. 532 u. 533.)

Matteo Sellas ist der hervorragendste venezianische Lautenmacher, dessen

Meisterschaft noch zahlreich erhaltene Instruniente bekunden. Er lebte in der

ersten Halfte des 17. Jahrhunderts; seine Biiitezeit fallt in die Jahre 1630—40.

Er fiihrte das Ladenschild alia Corona
,

das sich bei seinen Arbeiten auch

haufig als Brandinarke in Form einer Krone mit den Initialen „M S" findet.

— Biographische Einzelheiten iiber den ausgezeichneten Meister sind leider

bisher nicht ermittelt.

Eine I'heorbe v. J. 1630 besitzt das „South Kensington Museum" zu London

(No. 1126). Ein Arciliuto v. 1638 befindet sich im Museum des ,,Conservatoire" zu

Paris (No. 1052), ein ebensolcher v. 1639 im ,,Liceo comunale di Musica" zu Bologna
(No. 6). Eine Laute v. 1640 bewahrt das ,,b)aierische Nationalmuseum" zu Miinchen

(No. 265); eine Guitarre v. 1641 war 18SS zu Bologna ausgestellt (Cat. p. 32).
- Von

undatierten Instrumenten sind bekannt: im Museum des
, .Conservatoire" zu Briissel ein

Chitarrone (No. 255), eine Guitarre (No. 550) und ein Arciliuto (No. 1565), zwei weitere

Arciliuti im
,,
Conservatoire" zu Paris (No. 229 u. 23 J), eine Mandola im ,,Musee de

Cluny" zu Paris und eine ,,Chitarra a battente" in der Sammlung des Erzherzogs
Franz Ferdinand von Oesterreich - Este zu Wien (No. 88), In der Sammlung
Claudius-Malmo befand sich eine Laute (No 1); in der Sammlung Correr-Venedig
waren zwei Colascioni (?) vertretcn (No. 44 u. 45).

Ein Giorgio Sellas, der gleichzeitig (1624
—

40) mit Matteo als

Lantenmacher in Venedig arbeitete, diirfte ein Bruder des letzteren gewesen
sein;*) zur Unterscheidung von ihm fiihrte er das Ladenschild alia Stella

(„zum Stern"). Baron erwahntihn 1727 mit den kurzen Worten (a. a. O., S.95):

„Georgius Sella alia Stella Icbtc Anno 1624-, .;u V•c1U'^ig".
Eine Theorbe von ,,Qiorgo S. alia Stella" v. J. 1626 befindet sich in der

Kgl. Privatsammlung zu Dresden; eine Guitarre in Lautenform v.
J. 1640 besitzt das

Museum des ,,Conservatoire" zu Paris (No. 1056).
— Valdrighi (a. a. O., p. 208)

erwahnt von ihm eine Guitarre, die sich damals (1884) in Bologna befand.

Serri, Piero. (Mandoline No. 645.)

Ein Lautenmacher, der in der ersten Hiilfle des 18. Jahrhunderts (1730)
in Florenz lebte. Naheres iiber ihn ist nicht bekannt; auch sind in anderen

Sammlungen keine weiteren Arbeiten von ihm anzutreffen.

Siman, Ignaz.
Siehe „Simon" (Seite 266).

Simman, Johann Michael.
Ein geschickter Geigen- und Guitarrenmacher in Mittenwald a. d. Isar

aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. v. Liitgendorff (a. a. O.,
1. Aufl. S. 596) urteilt iiber ihn: „Ein tiichtiger Meister, von dem einzelne

Geigen den besten Arbeiten der Familie Klotz gleichkommen."

') Die Vermutung v. Liitgendorffs (a. a. O., 1. Aufl., S. 587 u. 589). Giorgio S.

mit Georg Seelos in Innsbruck zu identifizieren, ist ein Irrtum. (Vgl. hierzu

,,
Nachrichten iiber tirolische Lauten- und Geigenbauer" von F. Waldner, Innsbruck 1911,

S. 81-88.)
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Simon, Ignaz. (Schlagzithern No. 444, 448, 450, 463, 464.)

Ignaz Simon (oder Siman) wurde am 15. Februar 1789 zu Mittenwald a. 1.

geboren und machte sich in der Miinchener Vorstadt Haidhausen ansassig,
Seines Gewerbes urspriinglich Ziegelarbeiter, bekam er die gesetzmaBige
Konzession zur Ausiibung des Zithermachergewerbes erst nach vieier Miihe
durch Befijrwortung des Herzogs Max. (Vgl. Seite 40 des Katalogs.) Er
baute anfangs ahnliche Instrumente wie Kren; unablassig aber ging er der

Verbesserung derselben nach, vervollkommnete und korrigierte von Tag zu

Tag daran, so daB seine Fabrikate damals fiir die weitaus besten in Miinchen

galten. Fast alle bedeutenden Zitherspieler jener Zeit, darunter auch Herzog
Max, lieBen ihre ersten Zithern bei Simon bauen. — Die aitesten Simon'schen
Zithern waren fast durchgehends in Guitarrenform gebaut. Bald aber

adoptierte S. auch die von Petzmeyer aus Wien mitgebrachte und deshalb
auch „Wiener Zither" genannte Salzburger Form (vgl. Seite 40).

— S. starb

am 16. Marz 1866 zu Miinchen; das bliihende Geschaft hatte bereits seit dem
Jahre 1851 sein Pflegesohn Johann Haslwanter geleitet. (Siehe Seite 246.)

Vgl. H. Kennedy, „Die Zither", S. 38 u. 39 und desselb. Verfassers Aufsatz
im 13 Jahrgang (No. 3) der Zeitschrift ,,Echo vom Gebirge".

Schlagzithern von S. besitzen die Kgl. SammUmg zu Berlin (No. 623), das
Museum des ^Conservatoire" zu Brussel (No. 526 v. J. 1837 und No. 2491 v. J. 1835)
und das Gewerbemuseum zu Markneukirchen (No, 1042).

Smorsone, Giovanni. (Pandurina No. 522.)
Ein Lautenmacher, der im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts (1722— 24)

in Rom lebte; die Pandurina No. 522 zeugt von hiibscher Arbeit.

Eine Mandoline v. J. 1724 besaB C. Claudius-Malmo (jetzt in Kopenhagen).

Staufer, Johann Georg. ( Guitarre-Violoncell No. 609.)

Johann Georg Staufer (Stauffer) in Wien zahit zu den besten und viel-

seitigsten Instrumentenmachern des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts. Von
biographischen Daten iiber ihn ist nur bekannt, daB er (nach v. Liitgendorff)
am 20. Juni 1800 den Biirgereid ablegte; seine Werkstatt befand sich damals

„Stadt No. 150", spater „im Schulhof No. 448". Er war ein ausgezeichneter

Geigenbauer und beteiligte sich auch an den von Francis Chanot in Paris

unternommenen Versuchen zur Konstruktion einer neuen (guitarrenahnlichen)

Violinform.') Besonderen Ruf genossen seine vorziiglichen Guitarren; iiber

sein 1823 erfundenes Guitarre-Violoncell- („Guitarred'Amour", „Arpeggione")
s. Seite 174 des Katalogs.

— Von seinen Erfindungen erwahnt die „Allg.
musik. Zeitung"auBerdem „ein neues Griffblattam Violoncell" (25.Jhg., Sp.211),

Verbesserungen an der Guitarre (zusammen mit J oh. Ertl, am 9. Juni 1822
auf fiinf Jahre in Oesterreich patentiert; 26. Jhg. Sp. 812) und eine neue

(bogenformige) Klaviaturordnung (zusammen mit Maximilian Kaidinger;
27. Jhg. Sp. 728.')

— St.'s Todesjahr ist bisher nicht ermittelt.

Ein >Quitarre-Violoncell>< besitzt auch das Museum Carolino-Augusteum zu

Salzburg.
Anscheinend ein naher Verwandter St 's war der Guitarrenmacher Johann

Anton St. in Wien, von dem sich Guitarren im Gewerbemuseum zu Markneukirchen

(No. 1013), im Musikhistorisk Museum zu Stockholm (No 29) und in der Kgl. Samm-
lung zu Berlin (BaBguitarre, Coll. Snoeck No. 352) vorfinden.

') Vgl. die Abteilung „Streichinstrumente" des Katalogs (Seite 524 u. 529).

-) Vgl. Bd. I des Katalogs, S. 164.
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Zettel zur Pedalharfe No. 399 (Seite 28).
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Zettel zur Pedalharfe No. 398 (Seite 28).
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5r=5

af/ieo Sfl![(Vi

a.(laCgro>ia.lHVene£tcL,

!*!!fii^Mi

Inschrift zum Chitarrino No. 532 (Seite 139).
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Zettel zur Schlagzither No 444 (Seite 56).
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Zettel zur Pandurina No. 522 (Seite 119).
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Ste.d. .m, Jonas. (Laute No. 494.)
Ein Lautenmacher, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts (1596) zu

StraBburg i. E. („Argentoratum") lebte. Leider ist die Schrift des betreffenden

Zettels fast ganzlich verblaBt, so dafi der vollstandige Name des Erbauers
nicht mehr entziffert werden konnte. Jedenfalls muB es sich um einen bisher

unbekannten Meister handeln; weder in den „Beytragen zur Geschichte der

Musik im ElsaB und besonders in StraBburg" von J. F. Lobstein (StraBburg 1840)
noch in v. Lutgendorffs Werk ist ein derartiger oder ahnlicher Name zitiert.

Stutzer, Leon hard. (Reparateur der Schlagzither No. 460.)
Ein unbedeutender Instrumentenmacher aus der zweiten Halfte des

19. Jahrhunderts, der in Heilbronn a. N. lebte. In einem dortigen AdreBbuch
V. J. 1875 ist er als „Klaviermacher" verzeichnet; da er in einem weiteren

AdreBbuch v. J, 1882 nicht mehr aufgefiihrt wird, ist er wahrscheinlich um
1880 gestorben.

Tauber, Ludwig. (Schlagzither No. 455.)
Ein Zithermacher, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Graz lebte.

Er war der Nachfolger von Georg Kiirschner und hatte seine Werkstatt

in der Bergkalvari-Gasse im Hause „zur Rose".

Thielemann, J. G. (Johann Georg?) (Guitarre No. 561.)
Ein geschickter Guitarrenmacher zu Berlin aus dem ersten Viertel des

19. Jahrhunderts, dessen Instrumente und Verbesserungen die „Allgemeine
musikalische Zeitung" gelegentlich der Ausstellungen der Berliner „Akademie
der bildenden Kiinste" mehrfach erwahnt. (1806, 1812, 1814, 1816.) Th. hatte

den Titel „akademischer Kiinstler" und starb im Marz 1821 zu Berlin.

Vgl. „Allgem. musik. Zeitung", 23.
jhg., Sp. 296: „. . .Auch ist in diesem Monat

[Marz] der akademische Kiinstler J. G. Thielemann verstorben, der sich durch die von
ihm verfertigten Quitarren auszeichnete".

Sein Geschaftsnachfolger war F. A. Matthes (siehe Seite 256).
Line Lyra-Quitarre von Th. a. d. J. 1806 besitzt das Schlesische Kunstgewerbe-

Museuni zu Breslau. (In v.-No. 167 : 02.)

Thumhart, Joseph. (Streichzither No. 485.)
Ein Angehoriger der im 18. und 19. Jahrhundert in Bayern (Amberg,

Straubing, Ingolstadt, Miinchen) bliihenden Geigenmacherfamilie Th., deren

Stammvater Johann Georg Th. in Amberg (1740) zu sein scheint. —
Joseph Th. wurde am 16. Februar 1846 zu Ingolstadt geboren. Schon im
nachsten Jahre verzog sein Vater Xaver Th. nach Miinchen. In den 1870er

Jahren iibernahm Joseph das 1839 gegriindete vaterliche Geschat't und betrieb

hauptsachlich den Zitherbau. Er starb als kgl. bayrischer Hoflieferant am
24. juli 1888 zu Miinchen; sein Nachfolger wurde (sein Bruder?) Xaver Th.,
der das Geschaft 1901 an Ignaz Roider abtrat.'

to
'

Tieffenbrucker, Magnus (d. Jiing.) (Chitarrone No. 512.)

Tieffenbrucker, Wendelin. (Lauten No. 492 u. 493.)
Es darf heute als erwiesen gelten, daB die Heimat der beriihmten

Lauten- und Violenmacherfamilie Tieffenbrucker in der Nahe von Fiissen

an der Grenze zwischen Bayern und Tirol (am oberen Lech) zu suchen ist,

welcher Ort bekanntlich eine der friihesten Pflegestatten des Lautenmachens war.



270 ^^^^^^^^^^ Laiitenmacher: Tieffenbrucker

Die Aufklariing der Frage nach dem Ursprung der Familie Tieffenbrucker
ist Franz Waldner zu danken, dem der Nachweis gelang, daB dieser Faniilienname
in der nachsten Nachbarschaft FiJssens, der Pfarre RoBhaupten, jalirhundertelang
vorkommt und auch heute in weiblicher Linie dort noch vertreten ist; leider aber
sind die alten RoBhauptener Kirchenbiicher (vor dem Jahre 1630) durch einen Brand
vernichtet worden. Als Stammsitz der Familie ist der einige Meilen nordlich von
Fiissen gelegene Weiler Tieffenbrugg zu betrachten, und es ist anzunehmen, daB sich

schon friihzeitig Mitglieder der Familie in dem benachbarten Fiissen angesiedelt haben.
Die erste (allerdings wenig riiiimliche) Erwahnung eines Tieffenbrucker in der dortigen
Stadtchronik ist aus dem Jalire 1625 nachweisbar (,,if^2j deu jo. Maven ist Hans
Dicffenhruger mit deui Schivcrt wa^en Diehstals ge^iclitet ivorden").^^

Der alteste Meister der Familie scheint Mangnus T. d. Aelt. zu sein,
dessen Lauten bereits in dem Inventar der Raymund Fugger'schen Kunst-
kammer v. J. 1566 als „alt" bezeichnet werden, also noch dem 15. Jahrhundert
angehort haben diirften. Wie viele andere seiner Zunftgenossen verlieB er

die Heimat und wandte sich nach Italien, dessen Kunst- und Geistesleben
damals in hochster Bliite stand. Er machte sich in Venedig ansassig und
hat dort etwa bis z. J. 1515 gearbeitet (s. u.). Fiir seine Abstammung aus
Fiissen spricht

— worauf v. Liitgendorff mit Recht hinweist — sein Taufname

,Mangnus' (Magnus), der in Fiissen sehr beliebt war und in dieser Form auch
nur dort vorkommt.-') Dadurch findet auch die Vermutung, in dem als

„Fressin" iiberlieferten Geburtsort des beriihmten Geigenbauers Caspar T.

(,Duiffoproucart', geb. 1514, gest. 1570 oder 1571 zu Lyon) Fiissen („Fuessin")
zu erblicken, erne schwerwiegende Bekraftigung. Denn es ist wahrscheinlich,
daB Caspar und die iibrigen Trager des Namens T. derselben Fiissener

Familie entstammen, wenn auch ihr naheres Verwandtschaftsverhaltnis bisher

nicht aufgeklart werden konnte,

Es gab zweifellos zwei verschiedene Lautenmacher Magno T., die

jedoch nicht im Verhaltnis von Vater zu Sohn stehen konnen, da der Alters-

unterschied zu groB ist. Magno T. d. Jiingere, von dem sich noch verhalt-

nismaBig zahlreiche treffliche Lauten erhalten haben, wirkte um die Wende
des 16. Jahrhunderts in Venedig; seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch die

Jahre 1589 und 1621 begrenzt.
Ein Zeitgenosse Magnus d. Aelt. war Ulrich T. in Venedig, von dem

eine Elfenbein-Laute in dem Auktionsverzeichnis der schonen Selhof'schen

Sammlung, die 1759 im Haag versteigert wurde, erwahnt ist. Wahrscheinlich
ist dieses Instrument das namliche, das den Zettel

,,Uldncb Duiffoprugar Lutario A. 1521"
aufwies und sich noch 1880 im Privatbesitz zu Bonn befand.')

Ein anderer beriihmter Lautenmacher der Familie war Wen del in

(Vendelino) T
,

der in Padua ansassig war. Ueber ihn und Magno T. be-

richtet E.G. Baron in seiner ,,Untcrfud>ung^c6 Ditftnnncnte ^cr tauten"

(Nurnberg 1727, S. 93): ^lltacimis unt» 'Dcn^clino Cicjfcnbrudcr un^ Vende-
lino Venere n'>cld>c fcbr bcrubnn un^ alt, babcn an ibrcr ?lrbcit ride

') Vgl. hierzu Waldners Aufsatz ,,die Heimat der Lautenmaclier Tieffenbrugger"
im 30. Bande der „Zeitschrift fiir Instrumentenbau" (1909/10, S. 736

;
ferner desselbeu

Verfassers „Nachrichten iiber tirolische Lauten- und Geigenbauer" (Innsbruck 1911,
S. 17; Sonderabdruck aus der Zeitschrift dts Ferdinandeums, III Foige 55. Heft).

-) Der hi. Magnus, der Qriinder der Benediktinerabtei Sankt Mang (Anno 629),

istder Schutzpatron von Fiissen. - Von dortigen Lautenmachern des 16.- 18. )ahrhunderts
fiihrten z. B. auch Greiff (1550), Epp (1600), Hellmer (1609) und StoB (geb. 1748)
den Vornamen

,Magnus' bezw.
, Mangnus'.

^) Vgl. W. J. V. Wasielewski, ,,Geschichte der Instrumentalmusik im
XVI. Jahrhundert" (Berlin 1878, S. 31, FuBnote 2).



271

vorma^ls 1

Zettel zur Schlagzither No. 455 (Seitc 61).

Zettel zur Guitarre No. 561 (Seitc 150).

<a^. ^A^ >s
(4 (^eov^ ©leRnbrunner^

Saiten-Jn^trumenlenmacherinMunchen 18^

Zettel zur Schlagzither No. 462 (Seite 63).

II

m

Gioacchino Trotto fecit

Anno i7pQ. accolto le f©

srade di S. Demetrio.

TTJ^

Zettel zur Guitarre No. 555 (Seite 149).
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(Erganzter) Zettel zum Chitarrone No. 512 (Seite 105).
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In Padoua Vvendelio Venere

de LeonardoTiefembrucker.
Zettel zur Laute No. 492 (Seite 90).

Zettel zur Laute No. 493 (Seite 90).

JOACHIM TIELKE
_ in

4>amburj/ ^11 . 1 67 6

Zettel zur Laute No. 496 (Seite 93).

'^loA^CHIM TiELKE
I'

^ in Hamburg *Unj^6g4,
"

Zettel zum Cithrinchen No. 639 (Seite 204).
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proportion proprete bcixMcfcit, unb yxtxd} bcr neucfrcn iiitt» am mciftcn
aeftimirtcn ?lrt, itcinlid> lancilid>t o^cr ctitnas flv%ci-) cicarbcttct. XO<.w t>ic

Ciclfcnbracfcrifd^c ?lrbcit anlaitgct, )c> fd-)ant man )"tc ix^cit b»M>cr ale ^^c

,*fut?ncr, unb finb fcltcn ui bcFommen. 5Dtcfc icc;t ancicfiibrtc lUciftcr babcn

meiftcntbctis in 'Dcnc^ig ;iinfd>cn Anno I 5. unt> 1600. qclcbct." — Hierbei ist

jedoch zu bemerken, daB die von Baron erwahnten „Vendelino Venere" und
„Vendelino T." miteinander identisch und nicht zwei verschiedene Personen
sind — ein Irrtum, der dadurch entstanden ist, daB Vendelino aus einem
nicht recht ersichtlichen Grunde haufig nur die obere Halfte seiner Zettel:

In Padova Vvendelio Venere
de Leonardo Tiefembrucker

benutzte und die untere Zeile abtrennte. Das lat. Wort ,Venere' konnte mit

jGenere' (,aus dem Geschlecht') gleichbedeutend sein, also einen Hinweis auf
den Namen des Vaters enthalten. Demnach ware Wendelin ein Sohn des
Leonardo T. (d. Aelt,), der vermutlich ebenfalls ein guter Lautenmacher
war; Arbeiten von ihm scheinen sich jedoch nicht erhalten zu haben.')

—
Wendehn T. muB ein sehr hohes Alter erreicht und noch als Greis riistig

gearbeitet haben, da sich Lauten mit seiner Signierung aus einem Zeitraum
von sechzig Jahren (1551

—
1611) nachweisen lassen. AuBer seinen Zetteln

benutzte er auch haufig eine am Halsrande der Lauten angebrachte Brand-
marke in Form eines Ankers mit den Initialen ,V T'.

Es gab auBerdem einen jiingeren Leonhard T., der ebenfalls ein

geschickter Lautenmacher war und sehr wohl ein Sohn Wendelins sein kann.

Baron (a, a. O., S. 95) nennt ihn bei Erwahnung des ,,llTtd>ael >3artung
Anno J 624-. ;u pat>iia. iDicfcr ^artung bat nod> bey t>cm Ciixnti, jungcrn
^conbar^ Cicffcnbrmfcr it>cld>er aiid> gar feinc ?lrbcit gnnacbt, ivclc^e faft
mit bc6 Pcnttclino ^ictfcnbnitfere ubcrcinFommt ui V>cnc^ig ciclcrnet/'

—
Abkommlinge der beriihmten Familie im 18. Jahrhundert sind Jachomo
(Giacomo) T. in Mailand und Moises T. m Venedig (s. u.).

Von Mangno T. d. Aelt. in Venedig haben sich noch zwei Instrumente er-

halten: eine Laute v. J. 1500 befindet sich im ,,Schlesischen Museum fiir Kunstgewerbe
und Altertiimer" zu Breslau (No. 857; ca. 1750 von Michael Stiirzer in Breslau

repariert); eine 1 heorbe v. J. 1512 besitzt D. F. Scheurleer im Haag (1760 von

Joh. Udalricus Eberle in Prag repariert). In dem Inventar der Ray m und
Fugger'schen Augsburger Kunstkammer v. 1566 sind Lauten von ihm unter No. 61,
72 u. 75 verzeichnet. (Vgl. J. Stockbauer, ,,Die Kunstbestrebungen am Bayrischen
Hofe", Wien 1874, S. 83.) -

Lauten von Magno T. d. Jiing. in Venedig sind in folgenden Sammlungen
vertreten : eine Theorbe (Arciliuto) v. J. 1589 besitzt F. W. Galpin in Hatfield, ein

Chitarrone v. 1606 befindet sich in der D o nal dson-Sammlung des
,, Royal College

of Music" zu London. Eine Theorbe v. 1607 gehort dem Fiirsten Moritz Lobkowitz
auf SchloB Raudnitz; zwei Theorben v. 1610 werden in der Kgl. Siichs. Privatsanim-

lung zu Dresden und in der Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 303) auf-

bewahrt. Eine Laute v. 1612 besitzt das ,,Liceo musicale" zu Bologna (No. 11),

eine (jetzt guitarrisierte) Laute v. 1616 das ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen
(No. 302b, repariert 1737 von Josephjoachim Edlingerin Prag. [Vgl. Seite236.])
In der Kgl. Sammlung zu Berlin befindet sich eine Laute v. 1620 (No. 703) und eine

Mandora v. 1621 (No. 730; repariert 1726 von Sebastian Schelle in Nurnberg).

') V. Liitgendorffs Annahme, daB Leonardo T. auch der Vater des Caspar T.

in Lyon gewesen sei, wird wohl kaum mehr zu entscheiden sein, da die alten Fiissener

Kirchenbiicher langst nicht mehr vorhanden sein durften. Jedenfalls war Wendelin
ein jiingerer Zeitgenosse Caspars, dessen Geburtsjahr 1514 fcststeht (s. S. 270), wahrend
Wendelin um 1530 geboren sein muB.

II 18
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Undatiert sind ein Chitarrone in der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand
von Oesterreich-Este zn Wien (No 79), eine Theorbe im ,,Mnseo civico" zu Modena
und eine Laute aus der ehemaligen Sammlung Samary-Paris (No. 6).

Die altesten bisher bekannt gewordenen Arbeiten von Wen del in T. in Padua
sind die beiden Lauten v. J. 1551 u. 1559 im Musikhistorischen Museum zu Coin
(No. 492 u. 493; s. Seite 90 des Katalogs). Eine Laute v. 1572 besitzt die Kgl. Samm-
lung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 298), eine Laute v. 1578 das Stadtische Museum zu

Braunschweig. In der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand zu Wien be-

findet sich eine Laute v. 1582 (No. 76), im Museum der ,,Gesellschaft der Musikfreunde"
zu Wien ein Arciliuto v. 1587 (No. 23) und im GroBherzogl. Museum zu Darmstadt
eine Laute v. 1592. Eine Theorbe merkwiirdiger Bauart v. J. 1595, die aus der be-

riihmten Ambraser Sammlung stammt, bewahrt das „Kunsthistorische Hofmuseum"
zu Wien. Eine Theorbe (Arciliuto) v. 1607 besitzt D. F. Scheurleer im Haag,
eine Mandola aus demselben Jahre das Conservatorium zu Florenz (No. 62), einen
Arciliuto v. 1609 das ,,Liceo musicale" zu Bologna (No. 7). Eine Theorbe v. 1611

gehort dem Erzherzog Franz Ferdinand in Wien (rslo. 72); in derselben Sammlung
befinden sich verschiedene undatierte Instrumente desMeisters: eine Laute (No. 78), eine

harfenartige Zither (No. 92) und eine » Viola bastarda* (No. 94) Auch die Laute
Theodor Korners (jetzt im Korner-Museum zu Dresden) ist eine Arbeit Wendelin T.'s

(vgl Seite 247).
— Der Zettel in einer Theorbe des Museums der ,,Gesellschaft der

Musikfreunde' zu Wien (No. 31) mit der Jahreszahl 1622 diirfte nicht authentisch

sein, ebenso erscheint die Signatur einer Laute (v. j. 1519?) im Stadt. Museum zu Braun-

schweig anfechtbar.

Einen undatierten Arciliuto (erbaut in Padua) besitzt ferner das Museum des

(.Conservatoire" zu Briissel (No. 1563). Von Jachomo T. in Mailand befand sich

in der ehemaligen Sammlung Arrigoni-Mailand ein Arciliuto (No. 48); eine ,,Mandore-

guitare" (»Chitarra a battente*?) von Moises T. in Venedig bewahrt das Museum
des (.Conservatoire" zu Paris (No. 1472).

Tiefenbrunner, Georg. (Schlagzithern No. 451, 456—458, 462, 470.)

Georg Tiefenbrunner, einer der hervorragendsten Miinchener Zither-

macher, wurde i. J. 1812 zu Mittenwaid geboren; die Famiiie T., als deren

Stammvater Martin T. (geb. 1687), ein Patenkind und Schiiler Math las

Klotz' gilt, hat mehrere tiichtige Geigenbauer aufzuweisen. Seine Lehrzeit

machte Georg T. bei Franz Kriner in Landshut durch, wurde dann Ge-
hiilfe bei Andreas Engleder in Miinchen und legte in Augsburg die

Meisterprijfung ab. Nachdem er die Tochter des Miinchener Zithermachers
Franz Kren geheiratet hatte (siehe Seite 252 des Katalogs), iibernahm er

i. J. 1842 dessen Geschaft und wandte nun sein Hauptinteresse mit bestem

Gelingen der Verbesserung der Zither zu; er war gewissermaBen der Fort-

setzer der Lebensaufgabe Ignaz Simons. (Vgl. Seite 266.) Seine groBen
Verdienste wurden durch Verieihung des Hofinstrumentenmacher-Titels aner-

kannt. —
Infolge vorgeriickten Alters zog er sich i. J. 1875 von seinem

bliihenden Geschaft zuriick, das bis 1881 seine Gattin und dann sein Sohn
aus zweiter Ehe, Adolph T., weiterfiihrte. Georg T. starb am 10. Oktober
1880 zu Miinchen. — Sein gleichnamiger Sohn aus erster Ehe (geb. 1854 zu

Miinchen) machte sich 1876 in seiner Vaterstadt selbstandig und verlegte
die Zitherfabrikation 1889 nach Mittenwaid, dem alien Heimatsort der Famiiie.

Adolph T. (geb. 5. Mai 1865 zu Miinchen) starb am 14. Februar 1900;
die jetzigen Inhaber des Geschafts sind (seine Sohne?) Georg und R . . .

Tiefenbrunner.

Vgl V. Liitgendorff, Kennedy, ,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau" etc.

Tielke, Joachim. (Laute No. 496, Cithrinchen No. 639;
wahrscheinlich auch Guitarre No. 537.)

Joachim Tielke in Hamburg, geb. 14. Oktober 1641 (vielleicht zu

Konigsberg i. Pr.), gest. 19. September 1719 zu Hamburg, zahit zu den
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hervorragendsten und beriihmtesten Lauten- und Violenmachern seiner Zeit,

„der namentlich in der kiinstlerischen Ausschmiickung das Hochste leistete, was
iiberhaupt je geleistet worden ist" (v. LiitgendorfO. E. G. Baron riihrnt ihn in

seiner „Uittcrfud)ung ^C8 Dnftnnncnte ^cl• tauten" (Niimberg 1727, S. Q5)

folgendermaBen: „Untci- ^cncn ncucn lltciftcrn, iin'ld-)c in Cciitfd>Ianb imcI

Renonimee cruunbcn, ift bcfon^cr6 ^^cvv Z^o^dyim Ciclfc, UH*Id>cr im
•^ainbuici cjclcbct, ;u remarquircn. llTait bat tauten von ihm gcfcbcit, ^a
bae Corpus von laiitcr »4:Iffcnbcin xntb irbcnbolt^ iHTfcrticict bcr *>il6 aber

fcbr Fiinftlid-) mit allcrlcy Cr»olb, Bilbcr unb pcrlcnlliuttcr aiiecjclcgt gc=

ircfcn. Dn bcr \ioIc;= ?lrbcit ift cv aud> gluc^lid> gcu-icfcn, un\> Flingcn fcinc

3tiftnimcntc uid>t gar bcfotibcreftartf^ t>od-)ganc^delicatiinbvxngcncbin."—
Das durch Forschungen im Hamburger Staatsarchiv ermittelte biographische
Material iiber T. ist im „Verzeichnis der Geigenbauer" des vorliegenden
Katalogs (s. Seite 643 f.) verwertet.

,,Eine Zusanimenstelliing noch vorhandener Tielkescher Instrumente" von
P. de Wit, das 21 Nummern umfaBt, enthalt No. 23 u. 24 des 20. Jahrgangs der

„Zeitschrift fiir Instrmnentenbau". Ein von H. Nirrnheim auf 30 Nummern er-

ganzter Abdruck dieses Verzeiclinisses findet sich in den „Mittheilungen des Vereins
fiir Hambiirgische Qeschichte" (Band VII, Heft 3; Fehruar 1901). Aber auch diese

Aufzahlung ist noch unvollstiindig, da sich z. Zt. iiber 50 Instrumente von Joachim
Tieike in Sammlungen nachweisen lassen. Nachstehend folgt ein moglichst voll-

standiges Verzeichnis der Zupfinstrumente (Lauten, Guitarren, Cithern); die Tielke'schen
Streichinstruniente sind in gleicher Weise im ,,Verzeiciinis der Geigenbauer" des

vorlieg. Katalogs zusammengestellt.
Signierte und datierte Instrumente in chronologischer Anordnung: 1) eine

Laute v. 1676 im Musikhistorischen Museum zu Coin (No. 496; vgl. Seite 93 des

Katalogs); 2) ein Cithrinchen v. 1676 in der Donaldson-Sammlung des
,, Royal

College of Music" zu London (abgebildet auf Tafel XXIII des Prachtwerks
,,
Musical

Instruments" von Hipkins & Gibb, Edinburgh 1888); 3) eine Guitarre v. 1687
im ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 338; vgl. Katalog von A. Hammerich,
S. 61 der danischen, S. 76 der deutschen Ausgabe) ; 4) ein Cithrinchen v. 1688 im

„Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg (1911 zusammen mit einer Tenor-
Gambe v. J. 1673 aus Wien erhalten. Der Boden des mit prachtigen Eifenbein- und

Schildpatteinlagen und einem Negerkopfchen verzierten Instruments zeigt den Zug
der Diana, einen von Tieike mehrfach benutzten mythologischen Vorwurf, in schoner

Einlagearbeit); 5) ein Cithrinchen v. 1694 im Musikhist. Museum zu Coin (No. 639;

vgl. Seiie 204 des Katalogs); 6) eine Laute v. 1696 aus der ehemaligen Sammlung
Hammer-Stockholm (No. 1358; vgl. Seite 120 des betreff. Katalogs. Das Instrument
wurde bei der Versteigerung der Sammlung (Coin 1893) von dem Kunsthandler
Rosen berg- Paris erworben); 7) eine Guitarre v 1697 in der Sammlung Scheurleer
im Haag (Vgl. ,,Oude Muziekinstrumenten . . .", Rotterdam 1898, S. 14, No 68);

8) eine Terzguitarre v. 1700 und 9) eine Guitarre v. 1703 ini ,,Museum fiir Kunst und
Gewerbe" zu Hamburg (vgl. ,, Hamburger Nachrichten" v. 10. April 1900 und ,,Mit-

theilungen des Vereins fiir Hamburgische Geschichte", Band VII, Heft 3, S. 457;
No. 25 u. 26 des Nirrnheim'schen Verzeichnisses. Beide Guitarren sind von Tieike
anscheinend fiir einen reichen italienischen Besteller verfertigt worden.)

Signierte, aber undatierte Instrumente: 10) in der Kgl. Sammlung zu
Berlin eine kleine Cither (No. 592; vgl. ,,Fiihrer" von O. Fleischer S. 51); 11) eine

Laute im ,,Stadtischen Historischen Museum" zu Frankfurt a. M. (X 10562); 12) eine

Theorbe(Erzlaute) im ,,Baierischen Nationalmuseum" zu Miinchen (auBer Katalog. Das

Korpus ist aus Eifenbein- und Palisanderspanen zusammengesetzt, die Riickseite des
Halses mit schonen gravierten Schildpatteinlagen in Form von Blumenranken und

mythologischen Szenen verziert); 13) eine Theorbe im Museum des
, .Conservatoire

de musique" zu Paris (No. 219; vgl. den Katalog von G. Chouquet, p. 54).-
AuBerdem sind drei schone und zweifellos authentische Tielke-lnstrumente bekannt,
die gefalschte Jahreszahlen des 16. Jahrhunderts aufweisen (die in den Elfenbeinbelag
gravierte Signierung diirfte jedoch z. T. original sein): 14) ein Cithrinchen (mit der
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Jahreszahl 1539!) im
,,
South Kensington Museum" zu London (No. 1122, vgl. En gels

Katalog, p. 247); 15) ein Cithrinchen (mit der Jahreszahl 1547!) im
,,
Museum fiir

Kunst und Qewerbe" zu Hamburg (No. 1351 der ehemaligen Sammlung Hammer-
Stockholm; vgl. S. 119 des betr. Katalogs); 16) eine Ouitarre (mit der Jahreszahl 1592!)
in der D on al dso n -Sammlung des ,, Royal College of Music" zu London (vgl.

, .Catalogue of the Music Loan Exhibition 1904", London 1909, p. 135).

Unsignierte Instrumente: 17) eine Guitarre im ,,Musikhist. Museum" zu

Coin (No. 537; vgl. Seite 141 des Katalogs); 18) u. 19) 2 Guitarren im „South

Kensington Museum" zu London (No. 676 u. 676 a. Nach der Ausstattung und be-

sonders der Einlagearbeit zu schlieBen, die die fiir Tieike charakteristischen Anemonen-
ranken zeigt, sind diese beiden Guitarren zweifellos von Tielkes Hand, obwohl sie

Engel in seinem Katalog p. 254 fiir franzosische Arbeit halt); 20) eine Guitarre in

der Sammlung des Schlosses Rosenborg zu Kopenhagen (vgl. den Katalog von
P. Brock, 2. Aufl., Kopenhagen 1896, S. 62 und No. 30 des Verzeichnisses von
H. N ir rnheim).

Trotto, Gioacchino. (Guitarre No. 555.)

Ein italienischer Guitarrenmacher aus dem Ende des 18. Jahrhunderts

(1792), dessen Wohnort aus dem Wortlaut des Zettels zu No. 555 nicht er-

sichtlich ist. Naheres iiber ihn ist nicht ermittelt; auch Valdrighi („Nomo-
cheliurgografia" No. 3239) blieb sein Wohnort unbekannt.

Valenzano, Pietro. (Guitarre No. 558.)

Ein tiichtiger Guitarrenmacher aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts,
der in Neapel ansassig war und hier Abita nella strada di Chiaja No. 55

wohnte. Er war anscheinend ein naher Verwandter — vielleicht ein Bruder —
des mitteimafiigen Geigenbauers Giovanni Maria V., der aus Asti stammte
und (um 1800) in Valenza, spater (1825) in Rom arbeitete.')

Valle, Nicolas del. (Requinto No. 594.)

Ein spanischer Guitarrenmacher aus der zweiten Halfte des 19. Jahr-
hunderts in Granada. Die Firma besteht dort noch heute (Alhondiga No. 39).

Vettorazzo, Giovanni. (GroBe chromatische Harfe No. 382.)

Ein geschickter Harfen- und Geigenbauer, der gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts (1793) in Vicenza lebte. Naheres iiber ihn lieB sich auch nicht mit

Unterstiitzung des dortigen Biirgermeisteramts in Erfahrung bringen, da sein

Name in den betreffenden Akten nicht aufzufinden war.

V. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 681) erwahnt einen gut gearbeiteten Contra-

baB von V., der aus demselben Jahre 1793 stammt.

Viecker, Theodor. (Spitzharfe No. 387.)
Ein Harfenmacher aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts (1723),

der in Querfurt, einer Stadt des heutigen Regierungsbezirks Merseburg, lebte.

Naheres iiber ihn heB sich auch mit Hiilfe des dortigen Pfarramts nicht

ermitteln, so daB es nicht ausgeschlossen erscheint, daB er sich nur voriiber-

gehend in Querfurt aufhielt. Vielleicht war er ein Verwandter der in (Mark-)
Neukirchen ansassigen weitverzweigten Familie Ficker.

Die Kgl. Sammlung zu Berlin besitzt ein Tafelklavier eines Querfurter Klavier-

bauers M. A. Krause v.' J. 1823 (No. 1092).

') v. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl. S. 676) blieb der Vorname des Pietro V.

unbekannt, so daB er ihn irrtiimlich mit Giovanni Maria V. identifiziert.
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Villaume & Giron. (BaBguitarre No. 596.)

Die Teilhaber der Firma Villaume & Giron, die um die Wende
des 18. Jahrhunderts ') (1791— ca. 1820) in Troyes (Frankreich, Dep. Aube)
bestand, waren (it. frdl. Nachforschungen des Mr. Louis Morin, Archiviste

municipal zu Troyes) Alexis Villaume & Claude Giron.
Alexis Villaume wurde i. J. 1766 zu Mirecourt in den Vogesen

geboren; er entstammt also der bekannten Geigenbauerfamilie Vu ilia ume,
deren beriihmtester SproB Jean Baptiste V. (geb. 7. Oktober 1798 zu

Mirecourt, gest. 19. Marz 1875 zu Paris) ist. Als Eltern Alexis Vs. sind in

den Kirchenbiichern Nicolas V. ( ,Ja/'o/trair'' ) und Ursule nee Lelarge
genannt. Er heiratete am 1. September 1788 Catherine Mougin aus

Chatillon-sur-Seine in Troyes und lieB sich hier am 19. Februar 1789

als selbstandiger Luthier nieder. Im Alter von 76 Jahren ist er am
31. Dezember 1842, rue neuve des Boucheries No. 1, gestorben.

— Claude
Giron stammt ebenfalls aus Mirecourt; er wurde dort am 1. Marz 1762 als

Sohn des Wemhandlers Francois G. und dessen Gattin Frangoise
Goguette getauft. Seit dem 1. September 1788 arbeitete er zusammen mit

Alexis Villaume als Gehiilfe bei dent Luthier Claude Aubert') in Troyes,
dessen Geschaft sie 1791 unter ihrer eigenen Firma V. & G. iibernahmen.

Giron verheiratete sich am 19. Nivose des Jahres V (
8. Januar 1797) mit

Marie Claude Chominot aus Troyes und starb hier im Alter von 70 Jahren
am 19. Mai 1832. — Die Firma V. & G. baute auBer Guitarren auch Geigen,
die (nach v. Liitgendorff) nicht schlecht sein sollen. Auch befaBten sie sich

mit der Herstellung von Violinsaiten, wie es verschiedene in Troyes noch

erhaitene Instrumente mit der Signierung

„FABRIQUE DE CORDES A VIOLON
beslatiffen

Premiere Fabrique de France"

Vimercati, Gaspare. (Mandoline No. 653.)

Ein ausgezeichneter Mandolinenmacher, der in der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts in Mailand lebte; seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch die

Jahre 1766 und 1790 begrenzt. Seine Werkstatt war nella contrada della

Dogana«, wo auch G. Presbler und A. Monzino (s.S. 263 u. 260) wohnten;
sein Ladenschild war ein Mond ( al segno della Luna«), wahrend Presblers

Schild eine Sonne zeigte. Der bekannte Mandolinenvirtuose Pietro V. (geb.

1779, gestorb. 27. Juli 1850 zu Genua), den die Italiener den „Paganini der

Mandoline" nannten, war vielleicht ein Sohn Caspars.
— Der Ursprung der

Familie V. ist anscheinend in Venedig zu suchen, wo im 17. Jahrhundert zwei

ausgezeichnete Geigenbauer dieses Namens wirkten: Pietro V. (arbeitete

V. 1640—60) und dessen Sohn Paolo V. (1660—1710), ein Schuler von

Carlo Tononi. (Vgl. v. Liitgendorff, a. a. O., L Aufl., S. 683.)

Mandolinen von Gaspare V. befinden sich im Museum des „Conservatoire"
zu Briissel (No. 533) und in der Sammlung Gautier-Nizza.

Vinaccia, Antonio. (Mandola No. 665).

Vinaccia, Gennaro. (Mandolinen No. 655 und 656, Mandolone No. 670.)

(Vgl. auch Mandora No. 524 u Mandoline No 657.)

Die weitverzweigte Familie Vinaccia in Neapel, die besonders in der

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts bliihte und noch heute der Kunst der

1) V. Liitgendorffs Angabe ,,1708-10" (a. a. O., 1. Aufl., S. 683) beruht

auf einem Irrtum; die betreff. Jahreszahlen miissen unrichtig entziffert sein.

-) Eine Doppelguitarre von ihm a. d. J. 1789 befindet sich in der Kg! Samm-

lung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 355).
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Vorfahren treu gebliebene Vertreter aufzuweisen hat, zahlt die hervorragendsten
Mandolinenmacher Italiens zii ihren Mitgliedern. Als Stammvater der Familie

kann Gennaro V. gelten, der etwa 1715 geboren wurde. Seine Werk-
statt befand sich Strada Rua Catalana, wo auch spater alle seine Sohne
arbeiteten. AuBer schonen Mandolinen und Mandolen baute er audi ausge-
zeichnete Geigen und Violoncelii in der Art der Gagliani in Neapel;
sein Ladenschild war ,sub signo Cremonae'. Er sclieint — wie es die

Mandoline No. 655 beweist — etwa bis zum Jahre 1780 gearbeitet zu liaben.

Seine drei Sohne, Giovanni, Antonio und Vincenzo, die ca. 1740—45

geboren sein miissen
,
wurden ebenfalls treffliche Mandolinenmacher; der

mittlere, Antonio, war der bedeutendste dieser Briider. Von Giovanni,
der seinen Vatersnamen iibrigens gern Vinaccio schrieb, haben sich

Arbeiten aus den Jahren 1767— 77 erhalten
;
Antonios Arbeitszeit wird

durch die Jahre 1764 und 1792 begrenzt.') Er wohnte zuerst zusammen mit

seinen Briidern alia Strada della rua Catalana, spater (1779) allein in Via

Constantii. Seine Instrumente zeichnen sich durch reiche, geschmackvolle

Einlagearbeit aus; besondere Erwahnung verdienen in dieser Hinsicht die im

„Museo spagnuolo" zu Neapel aufbewahrten prachtigen Mandolinen, die er

fiir den Konig Carl 111. von Spanien (reg. 1759—1788) verfertigte.') Als

Geigenbauer ahmte er wie sein Vater Nicola Gagliano nach, wahrend sein

jiingerer Bruder Vincenzo V. nach dem Model! Joseph Guarneris
baute. Vincenzos Arbeitszeit wird durch die Jahre 1767 und 1794 begrenzt;
auf einem Zettel aus dem Jahre 1785 ist als seine Adresse Sito Nella Calata

di Spitaletto verzeichnet. Auch seine Mandolinen sind sorgfaltig gearbeitet

und reich eingelegt. Ein Nicola V., von dem nur eine Mandola a. d.J. 1775

bekannt ist, konnte mdglicherweise ebenfalls ein Sohn Gennaros sem; jeden-
falls hatte auch er in der Rua Catalana seine Werkstatt. — 1780 war in Neapel
ferner ein Domenico V. als Mandolinenmacher ansassig. Antonio V.

hatte einen Sohn Mariano, der (1796) Via Constantii No. 18 wohnte,
also die vaterliche Werkstatt iibernommen hatte. — G a eta no V., offenbar

ein Enkel Gennaros und vielleicht ein Sohn G iovan n i V.'s, geb. ca. 1760,

war ebenfalls ein geschickter Guitarren- und Mandolinenmacher, der nach-

weisbar von 1779-1831 arbeitete und Rua Catalana No. 46 wohnte.') Sein

^) V. Liitgendor f f (a. a. O., 1. Auflage S. 683 f.) nimmt zwei verschiedene

Trager des Namens Antonio V. an und bezeichnet (nach dem Vorbilde G de

Pi col el lis) Qaetano und Gennaro als Sohne des alteren Antonio. Diese An-

gaben sind jedoch mit den Lebenszeiten der einzelnen Faniilieniuitglieder unvereinbar

und daher irrtiimlich. Die Jahreszahl ,1734' des Zettels von Antonio 1 muB auf einem

Lesefehler (statt ,1784') beruhen. Gennaros Sohne arbeiteten seit 1765 selbstandig,

miissen also um 1740 geboren sein, wonach Gennaros Geburt um 1715 anzusetzen

ist. ,,
Antonio 1" miiBte dann also ca. 1685 geboren sein und noch als fast hundert-

jahriger Greis (1781) gearbeitet haben! Gaetano soil ebenfalls ein Sohn dieses alteren

Antonio sein, was aber der Tatsache widerspricht, daB er noch 1831 arbeitete und

sein Sohn Pasquale erst 1806 geboren wurde. G. de Pi col el lis' Angabe bei An-
tonio v.: „Giovanni, Vincenzo, Gennaro e Gaetano V., suoi figliuoli"

enthJilt noch grobere irrtiimer, da sich ja Giovanni, Antonio und Vincenzo auf

ihren Zetteln ausdriicklich als Sohne des Gennaro („filius Januarii") bezeichnen!

'•')
G. de Pi CO lei lis, ,,Liutai antichi e moderni", Firenze 1885, p. 91.

(„...Fece pochi strumenti ad arco, ma costrui eccellenti mandolini, i quali sono

apprezzatissimi e specialmente per la perfezione della tastiera. Nel Museo Spagnuolo
del palazzo detto degli Studi in Napoli, vi sono conservati strumenti che egli fece

pel re Carlo 111. di Borbone, i quali hanno i fondi ornati con bellissime tarsie di

ebano, madreperla e tartaruga.")
^) F. S. Kandler erwahnt ihn in seinem Aufsatz „Neapel im Jahre 1826" als

einen „Meister subalterner Klasse". (Vgl. Zeitschrift ,,Caecilia", 6. Bd., S. 292.)
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PIETRO 4ALENZANO
Fabbricatore e ristauratore dL Violini,

Violloncell

Abila nella st
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,
e Chitarre,

•ada di Chiaja N, 55.

lA Napoli.
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Zettel zur Guitarre No. 558 (Seite 150).

G;ouaT?)7i Vefforazzo

I'M} 3

Zettel zur chromat. Harfe No. 382 (Seite 17)

^:. <fc^'
-^ •

Zettel zur Spitzharfe No 387 (Seite 23).

VILLAUME&GIRON
Luthiers aTroyes yyi

S^^^iTo

Zettel zur BaBs^uitarre No. 596 (Seite 167).
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Gafpare Vimercati

nella Con trad a della Dogana
di Milano,

al fegno della Luna . i^^^
Zettel zur Mandoline No. 653 (Seite 21 7>.
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Januarius Vinaccia fecit Neapoli sub

!

fi^no tee««sBd«-in Rua Catalana Anno

Domini i//^ 1

Zettel zur Mandoline No. 655 (Seite 218).

rrc^oyiM^'^^^q^n^ ^

Zettel zur BaBguitarre No. 597 (Seite 167).

I

I W ST I^.M K N T - rf*A C. Ai?3l

^afSchau JgoS. • ^ii

Zettel zur Terzguitarre No. 577 (Seite 157).

, SKajrtmilian 3acl^et,
I tauten*im6 ©eigenmacl^et

[
Anno 173/

Zettel zur Laute No. 503 (Seite 98).



Lautenniacher: Vinaccia- Wainert

Sohn Pasquale V., geb. 20. Juni 1806, gest. ca. 1885, gilt als der beste

Mandolinenmacher des 19. Jahrhunderts und soli als erster Stahlsaiten an Stelle

der friiher allgemein iiblichen Messingsaiten verwendet haben(?) Seine Nach-

folger warden seine Sohne — die fijnfte Generation der Familie! —
Gennaro & Achille V., die als >FratelIi V. (fu Pasquale & Co.) firmieren

und Strada S. Maria la Nova 25 ihre Mandolinen- und Guitarrenfabrik be-

treiben. AuBerdem sind als Mandolinen- und Guitarrenmacher noch heute

Giuseppe (Via Mancinelli 45) und G a eta no V. (Via Catalana — dem
alten Stammsitz der Familie — No. 96) in Neapel ansassig.

Eine neap. Mandoline von Gennaro V. befindet sich in der Kgl. Sammlung
zu Berlin iNo. 753), ein Violoncello v. 1779 ini

,,Metropolitan Museum" zu New York
(No. 955).

— Mandolinen von Giovanni V. besitzen das Museum des „Conservatoire"
zu Briissel (v. 1767; No. 530), Karl Zach-Wien (v. 1768), E. de Br i cq ue v i 1 1 e-
Versailles (v. 1769), die Kgl. Sammlung zu Berlin (v. 1770; Coll. Snoeck No. 310),
Rene Savoye-Paris (v, 1774), das Stadt. Museum zu Braunschweig (v. 1777; No. 54)
und das Museum des

,,Conservatoire" zu Paris (No. 1470).
- Mandolinen und Man-

dolen von Antonio V. sind vertreten bei R. Savoye-Paris (Mandolinen v. 1764,

1772, 1785, 1789), im „Conservatoire" zu Paris (Mandolen v. 1772, No. 246; und v. J.

1783, No. 240), im
,,Metropolitan Museum" zu New York (Mandola v. 1773,

No. 1062; Mandoline V. 1781, No.2140); eine Mandola v. 1779 besitzt D. F. Sch e ur-
leer im Haag, eine Mandoline v. 1792 ist im ,,Nordiska Museet" zu Stockholm
(No. 119) etc. — Mandolinen von Vincenzo V. besitzen die Kgl. Sammlung zu
Berlin (v. 176..; Coll Snoeck No. 311) und das

,, Metropolitan Museum" zu New York
(V 1770, No. 1070); eine Mandoline v. 1785 war 1872 im „South Kensington" Museum
zu London ausgestellt. Alfredo Keil-Lissabon besitzt eine Mandoline v. 1794 (No. 32)
und auBerdem je eine Mandoline v. 1790 und 1791 von Antonio V. (No. 204 u 31).— Eine Mandola von Nicolo V. a. d. J. 1775 bewahrt das „Germanische Museum"
zu Niirnberg.

— Eine Mandoline v. Dominico V. a. d. J. 1780 gehort der Do-
naldson -Sammlung des

,, Royal College of Music" zu London und ist in dem
Prachtwerk von Hip kins & Gibb aut Tafel XXIII abgebildet.

— Von Mariano
V. ist eine Mandoline a. d. J. 1796 im Museum des „Conservatoire" zu Briissel zu finden

(No. 250). — Eine Mandoline von Gaetano V. v. 1779 besaB Karl Zach in Wien,
eine Guitarre aus demselben Jahre Alfredo Keil-Lissabon (No. 44), eine Guitarre
V. 1795 das ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 343), eine Mandoline v.

1797 das ,,
Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg etc. Ein Zettel von ihm

a. d. J. 1831 ist in de Wits „Geigenzettel alter Meister" (2. Teil, Tafel 37 No. 431)

nachgebildet.

Vissenaire, .... (BaBguitarre No. 597.)
Ein geschickter Guitarren- und Geigenbauer, der aus Mirecourt stammte

und sich in Lyon niederlieB (Place Confort No. 16); seine Arbeitszeit wird
durch die Jahre 1823 und 1869 begrenzt. Auch seine beiden Sohne, die

meist zusammen arbeiteten („V. freres. . . Fournisseurs du Conservatoire, Place
des Jacobins, Lyon"), waren gute Geigenbauer. Der jiingere, L.Nicolas V.,
starb 1890 zu Lyon.

Vgl. V. Liitgendorff, a. a. O., 1. Aufl., S. 687. Bei C. Pierre ist der Name
V. nicht erwahnt.

Wainert, Anton. (Terzguitarre No. 577.)
Ein tiichtiger Instrumentenmacher, der anscheinend deutscher Abkunft

war und zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Stadt durch die dritte Teilung
Polens preuBisch geworden war, in Warschau lebte. Da nach v. Liitgen-
dorffs Angabe (a. a. O., 1. Aufl., S. 676) dort nichts iiber ihn zu ermitteln

war, ist anzunehmen, daB er bald nach der Konstituierung des GroBherzogtums
Polen (1807) die Stadt Warschau wieder verlassen hat. Er solliibrigens seinen
Namen haufig in polonisierter Orthographic Vainert^ geschrieben haben.
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Zacher (Zachar), Maximilian. (Laute No. 503.)
Ein trefflicher Geigen- und Lautenmacher, der in der ersten Halfte des

18. Jahrhunderts zu Breslau lebte und hauptsaclilich hiibsche Violes d'amour<^

(Liebesgeigen) baute. v. Liitgendorff (a. a. O., 1. Aufl., S. 720) gibt als

Orenzjahr seiner Arbeitszeit 1770 an; doch sind uns in Sammlungen nur
Instrumente aus der Zeit von 1730 bis 1745 bekannt. Biographische Angaben
iiber ihn sind — wie leider iiber alle alteren Breslauer Lauten- und Geigen-
macher (z. B. Johannes Roismann, Thomas Rauch, J oh. Michael
Stiirtzer etc.)

— bisher noch nicht ermittelt.')

Eine »Viole d'aiTiour« v. J. 1730 besitzt die Kgl. Samnilung zu Berlin (No. 864),
eine weitere v. J. 1745 das ,,Sclilesisclie Museum" zu Breslau (luv. No. 124 : 05K lui

,,Musikhistorisk .Museum" zu Kopenhagen befindet sich eine (jetzt umgearbeitete) "Viole

d'amour* v. 1736; ein Zettel aus eineni derartigen Instrument v. J. 1732 ist in de Wits
„Qeigenzettel alter Meister" (1. Teil, Tafel XXXIV No. 406) nachgebildet.

yrjlsw--

Erganzungen
zum „Verzeichnis der Instrumentenbauer" (S. 231

f.).

Alberto, Pietro (Seite 231).
Mattheus Buckenberg heiratete Albertos Tochter Virginia

i.J. 1592.

Attore, Michele (Seite 231).
Im Jahre 1628 arbeitete A. wieder in Padua. Ein Chitarrone aus diesem

Jahre (irrtiimlich unter dem Namen Alton zitiert) befindet sich im Con-
servatoriuni (R. Istituto L. Cherubini) zu Florenz (No. 55), das auch von

Challiot, Pierre (Seite 232)
eine Pedalharfe besitzt (No. 76).

Deleplanque, Gerard J. (Seite 235).
Im „Musee du Conservatoire" zu Briissel befindet sich ferner ein Cistre

V. 1774 (No. 2509). Auch Alfredo Keil-Lissabon besitzt ein derartiges In-

strument (v. 1770; No. 35).

Fabbricatore. Gennaro (Seite 240).
Eine Lyra-Guitarre v.J. 1811 (mit dem AdreBvermerk „Strada S. Giacomo

No. 37") gehort dem Conservatorium zu Florenz (No. 61); ferner von

Franco, Stefan o (Seite 245)
eine Mandola v.J. 1692 (No. 59).

') Eine Durchforschung des Breslauer Stadtarchivs und alter Breslauer Kirchen-
biicher witrde in dieser Beziehung manch wertvolles Ergebnis liefern, zumal E. G.
Baron 1725 auch die Breslauer Lauten, die ,,ni(bt 3U ocracbtcn" waren, ri'ihmend

erwahnt.
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Gollberg, Johann (Seite 245).
Eine Laute v. J. 1759 besitzt das „Nordiska Museet" zii Stockholm

(No. 120); ebenso von

Jerner, Johann (Seite 248)
eine schwed. Theorbe v. J. 1802 (No, 123) und eine Lyra-Guitarre v. J. 1807

(No. 132); von

Kraft, Peter (Seite 251)
eine Cither v. J. 1780 (No. 129), eine BaB- oder Theorbencither v. J. 1787

(No. 126), eine schwed. Theorbe v. J. 1795 (No. 122) und ein Clavichord v. J.

1806 (No. 160); von

Kren, Franz (Seite 252)
eine Schiagzither v. J. 1844 (No. 134), und von

Longman & Broderip (Seite 256)
ein Tastencistre (Keyed English Guitar< No. 128).

Marconcini, Aloisio (Seite 256).
Die Vornamen Aloisios und Luigi sind im Italienischen identisch.

Renault & Chatelain (Seite 264).
Eine weitere Pedalharfe besitzt das Museum des „Conservatoire" zu

Paris (No. 1379. Im Katalog v. L. Piilaut ist die Firma irrtiimhch als

„Rene Ablt (!) & Ch." zitiert).

--cyQlSKD--
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Tunpanorv . Psa/teriort'

Kupferstiche aus de Labordes „Essai sur la musique", Paris 1780

LXIV <S altcrio Tcdcsc.

Kupferstich aus Bonannis „Gabinetto armonico", Rom 1722.

Hackebrett-Spieler.
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Irischrift zum Salterio No. 675 (Seite 292).

Y^^kt^f iji^iohi Hyo^tJ'athui
Loiioltl JNouavIcMi^ FecilVlQ(tuan(/An>toJ75V

Zettel

und Inschrift

zum Salterio No. 690

(Seite 299).

Inschrift zum Hackebrett No. 694 (Seite 301).



Hackebretter.

Das Hackebrett, das ahnlich der Radleier (Vielle), dem Dudelsack

(Musette) und dem Rebec von jeher einen nur geringen Rang unter den

Musikinstrumenten einnahm,^) ist anscheinend aus dem alten Psalter hervor-

gegangen und als letzter SproBling dieses im Altertum und Mittelalter sehr

gebrauchlichen ehrwiirdigen Tonwerkzeugs zu betrachten. GemaB ihrer mit

Kloppeln erfolgenden Spielart konnen die Hackebretter als „besaitete Schlag-

instrumente" bezeichnet werden.

Der mittelalterliche Psalter (griech.: y-'ah/jotov. lat.: psalterium) war

ein sehr einfaches harfenartiges Instrument, das keinen eigentlichen Resonanz-

korper besaB, sondern nur aus einem drei- oder viereckigen Rahmen bestand,

zwischen dem zehn oder mehr Darmsaiten aufgespannt waren, die mit den

Fingerspitzen oder einem Plektrum — einer Federpose oder 1
—2 holzernen

Oder metallenen Stabchen — angerissen wurden. Wie fast alle Zupfinstrumente

entstammt auch der Psalter Vorderasien: in den muselmannischen Landern

und in Vorderindien hat sich bis heute ein derartiges Instrument unter

dem Namen Santir erhalten, das gleich der arabischen Laute durch die

Kreuzzijge Eingang in Europa fand; ebenso scheint der im Alten Testament

haufig erwahnte Neb el der Hebraer ein psalterahnliches Instrument ge-

wesen zu sein.

Wie aus zeitgenossischen Beschreibungen und zahlreichen Darstellungen

der bildenden Kunst hervorgeht, wurde der auch >Sambiut«, »Saltir-

sanch und Rotte (Rotta) genannte Psalter im Mittelalter in ver-

schiedenen Typen gebaut; am meisten verbreitet war die dreieckige, dem

griechischen Buchstaben J oder einem Triangel entsprechende Form, doch

waren auch regelmaBig viereckige und sich mehr oder minder dem Trapez

') Liiscinius erwahnt z. B. in seiner 1536 erschienenen ,,Miisurgia": „Inftru-

mentum ignobile eft, propter ingentera ftrepitum vocum.. ." (,,Es ist kein vor-

nehmes Instrument, wegen des starken Gerausches seiner Saiten .."), und Mattheson

sagt im ,,Neu-er6ffneten Orchestre" (Hamburg 1713, Seite 280): ,,^ic tdtlMctl^cn

/^acf brcttcr (aul^cr ^cm ctroiTcn mit flcifcbcrncn Darm- "Garten bc^cctcncn Pantalon

t^c^an^t UKlcbc? bocbpriveli^irt ijl) follcn in bic rcrbdcbttpcn /^dufcf anrtciiartclt

l^•>c^^cn." (Ueber das »PantaIon« vgl. Seite 290 des vorlieg. Katalogs.)



nahernde Formen anzutreffen. — Von dem dreieckigen oder deltaformigen

Psalter berichtet Sebastian Virdungs „Musica getutscht" (Basel 1511): „5Da8

pfaltcriimt ^a8 nod> in Ubung i\'t I ^a6 bab id> nvc anbcrft gcfcbcn t>ann i>vey

cdct." Beim Spiel wurde das Instrument quer iiber die Brust gelegt und die

Spitze des Dreiecks nach unten gerichtet, so daB die breite Basis zwischen

den Armen und Handen ruhte und die Finger zum Schlagen der Saiten be-

nutzt werden konnten.') Martin Agricola bildet in seiner „Musica instru-

mentalis deudsch" (Wittenberg 1528) einen derartigen dreieckigen Psalter ab,

der mit 25 diatonisch gestimmten Saiten im Umfang von F—b- bezogen war;

Abbildungen alterer Instrumente lassen einen Bezug von 8—20 Saiten er-

kennen. Jedoch verschwand der Psalter als Musikinstrument noch im Laufe

des 16. Jahrhunderts, so daB Praetorius in seinem „Syntagma Musicum"

(Wolfenbiittel 1618) keinen selbstandigen Bericht geben konnte, sondern

Virdungs Angaben ubernehmen muBte („ . . . t»tcivcil id> ^onftax Fcincn ^cricbt

obcr \lachrid>tung bv%bcn F6nncn / iinc v•n^ itH'ld>cr gcftalt t>icfclbc rns

icc;icicr ;cit rnbcFantc Inftrumenta cicbraud>t ltH*»r^cn . . .'').

Das Hackebrett (ital.: Salterio tedesco; franz.: Tympanon, Psalterion;

engl.: Dulcimer) hat sich anscheinend wahrend des spaten Mittelalters aus dem

trapezformigen Psalter entwickelt, dessen urspriinglich freier Rahmen schon

friiher durch einen mit zwei Schalldchern versehenen Resonanzboden ausge-

fiillt worden war; Uebergangsformen zwischen Psalter und Hackebrett sind

in verschiedenen alten Totentanz-Darstellungen nachweisbar. — Wie sich aus

der italienischen Bezeichnung > Salterio tedesco schlieBen laBt, ist der

Gcbrauch des Hackebretts — d. h. des mit Kloppeln geschlagenen Psalters —
vermutlich zuerst in Deutschland aufgekommen. Die englische Bezeichnung

» Dulcimer' weist auf seine Verwandtschaft mit einem als Dulce melos«

bekannten, wahrscheinlich dem Clavichord ahnlichen Tasteninstrument hin,

das als einer der altesten Vorlaufer des Klaviers bezeichnet werden kann

(vgl. Seite 20 im 1. Bande des Katalogs).
— Das Hackebrett oder Salterio

des 16.— 18. Jahrhunderts besitzt einen scharfen und durchdringenden, aber

wegen der fehlenden Dampfung ziemlich verschwommenen, stets nach-

hallenden Klang. Es hat die Form eines gleichwinkligen Trapezes und

besteht aus einem flachen Resonanzkorper von Fichten- oder Obstbaumholz,

dessen Boden und Decke durch niedrige Zargen miteinander verbunden

sind. Quer iiber die mit zwei Schallochern durchbrochene fichtene Decke

sind durchschnittlich zwanzig stets mehrchorige Metallsaiten gespannt, deren

Mensur durch zwei in mehrere Teile zerlegte messingene Stege begrenzt wird.

Zu jedem Saitenchor gehoren zwei, drei, vier oder noch mehr im Einklang

') Vgl. hierzu die Abbildung auf Seite 314 des Katalogs (Ausschnitt aus einem

Gemalde von Hans Memling).
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gestimmte einzelne Saiten, und zwar wurde fiir die tieferen Chore (teilweise

iibersponnener) Messing-, fiir die hoheren Chore Stahldraht verwendet. Der

SaitenbezLig- war anfangs nur zweichorig und rein diatonisch gestimmt;

Mersenne z. B. beschreibt in seiner „Harmonie universelle" (Paris 1636) ein

psalterformiges Psalterion, das nur 13 Doppelsaiten im Umfang von c— g' mit

einem in g gestimmten tieferen Chor besaB. Doch waren damals in Italien

bereits groBere und voUkommenere Instrumente im Gebrauch, die iiber einen

teilweise chromatischen Umfang von 2^*—3 Oktaven (f
—d' bezw. f

') verfiigten.

Dieser grofiere Umfang wurde durch eine besondere Aniage der ungefahr

spitzwinklig auf beiden Seiten der Decke sich gegeniiberstehenden Stege er-

zielt, deren holzerne Untersatze durchbrochen waren, um den zwischen ihnen

hindurchgefiihrten Saitenchoren Raum zu gewahren. Die einzelnen Saiten-

chore waren mit Riicksicht auf die mit Kioppeln erfolgende Spielart, um ein

nahes Zusanimenliegen zu vermeiden, stets so angeordnet, daB alle ungrad-

zahligen Chore — der erste, dritte, fiinfte Chor usw. — und alle grad-

zahligen Chore - der zweite, vierte, sechste Chor usw. — auf je einem

gemeinsamen Steg ruhten und durch die Oeffnungen des entgegengesetzten

Steges hindurchliefen. Die iiber den zur linken Seite aufgestellten Steg ge-

spannten, zum Melodiespiel benutzten hoheren Saitenchore wurden durch den

Steg meist im Verhallnis von 2 : 3 geteilt, so daB der links vom Steg

liegende kiirzere Teil der Saite die hohere Qumte des rechts vom Steg

liegenden Saitenteils ergab. Doch kamen auch zuweilen andere proportionale

Teilungen
— wie 3 : 4 (reine Quarte), 4 : 5 (groBe Terz) etc. — vor, wie

iiberhaupt die Saitenanordnung und -stimmung beim Hackebrett anscheinend

vielfach schwankend war und die Beherrschung des Instruments daher groBe

Uebung erfordert haben muB. — Die deutschen Hackebretter waren im

allgemeinen groBer und tiefer gestimmt als die italienischen Salterii, deren

Spiel auch in den Klostern eifrig gepflegt wurde.

AuBer der gewohnlichen Spielweise mit Kioppeln war namentlich in

Italien auch die Anwendung von Ring- oder Federplektren oder ein bloBes

Anzupfen der Saiten ohne Zuhiilfenahme eines Plektrum gebrauchlich. Der-

artig behandelte Instrumente wurden im 18. Jahrhundert in Frankreich

»Psalterions< genannt, wahrend dieeigentlichen Hackebretter Tympanons«
hieBen. (Vgl. die beiden Abbiidungen auf Seite 285.)

— Die metallenen

oder holzernen Kioppel v-zaren hammer- oder loffelformig; zur Erzielung

eines weicheren Tons wurden sie auf der einen Seite gewohnlich mit weichem

Leder oder Filz bekleidet.

Joh. Philipp Eisel gibt in seinem ,,MUSICUS uvrtjdlbaxTOi" (Erfurt 1738,

S. 65) folgende originelle Beschreibung des Hackebretts:

„^as ^arfc = 23i-ct \\i cm Idnrtlicbt = iMcrcd'irtc? mit metallenen t^attcn, unc ein

Clavichordium, bc^ortene? Inftrument, barauf "1*^^" i"tt uvcvcn j'^vm etUHi# ctcbortenen

II 19



Qtcrflcin fcbldgct, unb nadb XT^otcn allei-bant> Btucfe fpiclct. sDicfcs tdnMenJ»c Inftrument

ill 3ttiar nid)t obne allc 2(niicbmltd>f cit, unb voivb bann unb xvann bcv "Rircbcn' un^ anbcrc

Mufiqvejum Accompagnement pcbi-aucbct. Weil e^abcr hie-ixv fo iibcl pemijsbraucbct

lv>or^cn, xx>oUcn it)if t«cffcii it>citcf nicbt rtcbcnfcn; Wet cincn extraordinaircn Appetit
^al•3ll bat, matt fcitic licbbabcf auffucbcn unb r>on folcbcn cs frlcnicn."

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts erregte der Violinist Pantaleon

Hebenstreit (geb. 1696 zu Eisleben, gest. 1750 zu Dresden) in ganz Europa
durch sein virtuoses Hackebrettspiel ungemeines Aufsehen. Er benutzte hierzu

ein von ihm erfundenes oder eigentlich nur vervolikommnetes Hackebrett,

dem Konig Ludwig XIV., als Hebenstreit sich im Jahre 1705 am Pariser Hofe

horen lieB, zu Ehren seines Erfinders den Namen »Pantaleon< oder

»Pantalon' beilegte.') GroBe historische Bedeutung hat Hebenstreits

>Pantaleon dadurch erlangt, daB es die unmittelbare Anregung zu den in

verschiedenen Landern — Italien, Deutschland und Frankreich — fast gleich-

zeitig auftauchenden Versuchen zur Erfindung eines mit einem Hammer-

mechanismus versehenen Klavierinstruments, des Hammerklaviers oder Piano-

forte, gab; die Prioritat dieser epochemachenden Erfindung (1709) gebiihrt

bekanntlich dem Paduaner Bartolomeo Cristofori in Florenz (vgl. Seite 115

im 1. Bande des Katalogs). Auf das Pantaleon diirfte auch die groBe Be-

liebtheit zuruckzufiihren sein, die das vorher nur wenig geachtete Hackebrett

wahrend des 18. Jahrhunderts genoB: ahnlich wie Vielle und Musette wurde

es zu einem von der vornehmen Welt in Frankreich und auch in Italien viel

gepflegten Modeinstrument, und es ist eine ganze Anzahl von italienischen

Musikern und Dilettanten bekannt (Florido Jannesi, Abt Franciosi,

Saverio Mattei, Giov. Batt. daH'Olio, Regina HeiB geb. de Luca etc.),

die als Salterio-Virtuosen auftraten und z. T. auch Verbesserungen an dem

Instrument vornahmen, die hauptsachlich in einer vorteilhafteren Saiten- und

') Vgl. Koch-Donimers ,,Musikalisches Lexikon", Seite 664: ,,Hinsichts der

Einrichtung und des Tractamentes ist das Pantalon dem einfachen Hackebrette sehr

ahnlich; sein Corpus aber, etwa viermal so lang und doppelt so breit, hat zwei

Resonanzboden, von denen der eine mit Draht-, der andere mit Darmsaiten bezogen
ist. Doch giebt es auch Pantalons, die nur einen mit Darmsaiten bespannten Resonanz-

boden haben Sein Umfang belrug zwischen vier und fiinf Oktaven; der Bezug
war mehrchorig, der Klang stark und namentlich in der Tiefe sehr pomphaft, nur

klangen die Saiten bei schneller Spielart zu lange nach, was nolwendigerweise Un-

deutlichkeit und unangenehmes Dissoniren zur Folge haben muBte, etwa als wenn
man auf einem Claviere mit aufgehobenem Dampfer spielt. Dieser sowie andere

Uebelstjinde, wozu auch das haufige ReiBen der Darmsaiten gehorte, bewirkten, daB

das histrument sehr bald nach dem Tode seines Erfinders und Meisters der Vergessen-
heit anheimfiel; der urn 1789 zu Ludwigslust verstorbene GeorgNoelli, Kammer-
musikus und Pantalonist des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin. soli der letzte

Virtuose darauf gewesen sein, wenigstens verschwand mit ihm das Instrument aus der

Oeffentlichkeit."



Hackebretter

Steganordnung zur Erzielung einer vollstandigen Chromatik bestanden.')

Ein derartiges groBes chromatisclies Hackebrett (holland.: >Hakbord )
ist im

„Muzijkaal Kunst-Woordenboek" von J. Verschuere Reynvaan (Amster-

dam 1795, Plaat 23) abgebildet; bezogen war es mit 21 fiinfchorigen und

mit 9 bedeutend liingeren einzelnen Saiten fiir die Tone der groBen Oktave,

so daB es einen fast durchweg chromatischen Umfang von vier Oktaven

(C-c^) besaB.

Als Erbauer guter Salterii ist Antonio Battaglia bemerkenswert,

der um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Mailand wirkte; Instrumente von

ihm sind in der Kgl. Sammlung zu Berlin (v. J. 1761 u. 1766) und im Conser-

vatorium zu Mailand (v. J. 1767) vertreten. — Ein besonders hiibsch aus-

gestattetes italienisches Salterio besitzt das Coiner Musikhistorische Museum in

No. 688 (s. Seite 296 des Katalogs).

Im Laufe des 19. Jahrhunderts sank das Hackebrett wieder zu seiner

friiheren untergeordneten Stellung hinab; es erhieit sich nur noch im Ge-

brauch umherziehender Musikanten und in der Tanzmusik der Dorfschenken.

Heute ist es auch hier fast ganzlich verschwunden und in modernisierter

Form nur noch in ungarischen Zigeunerkapellen als Cymbal (Cymbalon)

anzutreffen. Es ist dies ein groBes tischformiges Hackebrett mit drei- und

vierchorigem chromatisch gestimmtem Saitenbezug im Umfang von vier

Oktaven (E— e'), das mit kloppelartigen Holzhammern gespielt wird.

Vgl. hierzu L. F. Valdrighi, Musurgiana I. („Scrandola. Pianoforte.

Salterio".) Modena 1879.

-CX^SK)-



Hackebretter No. 675-678

No. 675. Salterio (italienisches Hackebrett)
mit folgender geschriebenen Inschrift auf einem herausnehmbaren Brett-

chen des Bodens: „F. Carolus Ant[oni]us Magnoni de Bononia ord:[inis]

min:[orum] Conv[entua|liu[m] / Fecit Senis Anno: 1514". Das kunstlos

gearbeitete Salterio ist das alteste datierte Instrument des Museums. —
Die Deckenrander werden von geschnitzten vergoldeten Leisten eingefalSt.

In die beiden Schallocher der Decke sind hiibsche vergoldete Rosetten

aus Pergament eingelassen, die erganzt worden sind.

Der Bezug besteht aus 19 vierchorigen Saiten. Die urspriing-
lichen Stege waren nicht mehr vorlianden und sind in der Werkstatt

des Museums rekonstruiert worden. (Fiir den in der Subdominante ge-
stimmten tiefsten Chor ist ein einzelner kleiner Steg vorgesehen; alle

iibrigen Chore laufen iiber zwei lange Stege.) Die Anhangestifte und
Wirbel sind nicht auf den Deckenrandern, sondern in abweichender

Anordnung seitlich an den Zargen angebracht.
Vordere Breite 6r/2 cm, hintere Breite 24' . cm, Tiefe 20\-2 cm.

No. 676. Hackebrett,
Nachbildung der Inschrift auf Seite 286.

deutsche Arbeit anscheinend noch aus dem 16. oder IT.Jahrhundert. In

der Decke des roh gearbeiteten Instruments befinden sich zwei groBe
aus dem Deckenholz geschnitzte Rosetten mit Kerbschnitzeinfassung.

Der Bezug besteht aus 14 vierchorigen Saiten, die an eigenartigen

keilformigen Stimmwirbein angespannt sind. Die beiden langen Stege

sind in Anlehnung an die Abbildungen bei Virdung (1511) und

Luscinius (1536) erganzt worden. — Bemerkenswert sind drei an

den Deckenrandern angebrachte als Hiilfsstege dienende beweghche
eiserne Plattchen, die ahnlich wie die Haken der Hakenharfen (s. S. 11)

eine Hoherstimmung einzehier Chore (f, c) um einen Halbton bewirken.

Vordere Breite 97 cm, hintere Breite 73 cm, Tiefe 39 cm.

No. 677. Salterio (ital. Hackebrett)
aus dem 17. Jahrhundert. Den Deckenrand und die beiden m die

Schallocher der Decke eingelassenen vergoldeten Rosetten umsaumen

Einlagen von Elfenbein und farbigem Holz. Die vier Ecken der Decke

sind mit Schnitzerei versehen.

Der Bezug besteht aus 10 drei- und 7 vierchorigen Saiten, und

zwar gehoren zu alien ungradzahligen Saitenchoren je drei, zu alien

gradzahligen (in Grundton und Quinte gestimmten) Choren (mit Aus-

nahme des dreichorigen tiefsten Chors) je vier einzelne Saiten. Die Stege

waren zum groBten teil nicht mehr vorhanden und sind erganzt worden.

Vordere Breite 66'/-' cm, hintere Breite 43'/^ cm, Tiefe 24'/2 cm.

No. 678. Salterio (ital. Hackebrett)
ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Die Deckenrander des emfachen

Instruments sind von geschnitzten vergoldeten Holzleisten umsaumt.

In der Decke befinden sich zwei Schallocher mit (erganzten) hubschen

Rosetten aus Pergament.
Der Bezug besteht aus 11 drei- und 9 vierchorigen Saiten m

derselben Gruppierung wie bei dem vorhergehenden Salterio No. 677.

Die Stege waren nicht mehr vorhanden und sind in ahnlicher An-

ordnung wie bei No. 675 erganzt; nur laufen die beiden tiefsten Chore

iiber kleine einzelne Stege.
Vordere Breite 68'/-> cm, hintere Breite 36 cm, Tiefe 31' •: cm.



Hackebrett No. 679 293

No. 679. Salterio (ital. Hackebrett)
aus dern 17. Jahrhundert. In die Schallocher der mit farbigen Barock-

ornamenten bemalten Decke des hiibschen Instruments sind zwei ver-

goldete Pergament-Rosetten eingelasseii.

Der Bezug bestelit aus 11 drei- und 9 vierchorigen Saiten in

derselben Gruppierung wie bei No. 677 und 678. — Da be! diesem

Instrument noch die Originalstege vorhanden sind, laBt sich (durch

Vergleichung mit dem mit tonbezeichnungen versehenen Salterio No. 682)

folgende Anordnung des Saitenbezugs erkennen: Der Steg auf der

rechten Seite der Decke ist in drei Teile zerlegt, von denen der erste

(unterste) zwei, der mittlere sechs und der dritte (hochste) wieder zwei

Chore tragt, die die Tone:

:(jz

II III

^i9^=i=?= -±
=;~V~ ~^^~ i-

1i=d=
=«•

:|'"E.t:
[iz^pzd

ergeben; auf der linken Seite der Decke befindet sich ziemlich nahe

an der Seitenzarge ein einzehier Steg fiir den zweittiefsten Chor g. Der
zwischen den beiden Schallochern angebrachte linke Hauptsteg ist in

drei Teile zerlegt, von denen der erste vier, der zweite drei und der

dritte zwei Chore tragt. Der auf der rechten Seite des Steges liegende

langere Teil der betreffenden Saiten, die durch die Oeffnungen des

gegeniiberstehenden rechten Steges hindurchlaufen, ergibt die Tone:

i
II

-0- ?i=F=f=f=t
4.|.1

wahrend durch den auf der linken Stegseite liegenden kurzeren Saiten-

teil, da der Steg die Saiten im Verhaltnis von 2:3 teilt, die entsprechenden
hoheren Quinten

erzielt werden. (Die verminderte Quinte

des hochsten Chors auf dem zweiten Teil des Steges wird durch eine

etwas schrage Stellung dieses Steges erzielt.) Das vorliegende Instru-

ment besitzt demnach einen Umfang von zwei Oktaven und einer Sexte

(f— d') in folgender Anordnung:

-0-0- tz:pz;pz-r=

Die Tone der durch einen Bogen verbundenen Noten konnen auf

zweierlei verschiedene Weise hervorgebracht werden, da sie auf beiden

Seiten des linken Stegs (als Qrundton und als hohere Quinte) vor-

handen sind.

Vordere Breite 70 cm, hintere Breite 37', -2 cm, Tiefe 30 cm.



Hackebretter No. 680-682

No. 680. Hackebrett,
deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Vorder- und Hinterzargen
des roh gearbeiteten Instruments sind mit originellen Holzschnitzereien

versehen; die Schnitzerei in der Mitte der Vorderzarge stellt zwei an

Weintrauben pickende Haubenlerchen dar. In der Decke befinden sich

zwei primitive Schallocher mit erganzten Rosetten.

Der Bezug besteht aus 19 fiinfchorigen Saiten. Die Stege waren

nicht mehr vorhanden und sind nach der Anordnung von No.675 erganzt.

Vordere Breite 1,02 m, hintere Breite 58 cm, Tiefe 37 cm.

No. 681. Salterio (ital. Hackebrett)
aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. In der Decke des schmucklos aus-

gestatteten Instruments befinden sich zwei Schallocher, die von Elfenbein-

ringen umsaumt und mit (erganzten) hiibschen Rosetten aus Pergament
versehen sind.

Der Bezug besteht aus 24 vierchorigen Saiten. Die Stege waren

nicht mehr vorhanden und sind nach der Anordnung von No. 678 erganzt.

Vordere Breite 81 cm, hintere Breite 47' -^ cm, Tiefe 34 cm.

No. 682. Salterio (ital. Hackebrett)
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Zargen, die Decken-

einfassungsleisten, die Stege und die Fiilkhen, auf denen das Instrument

ruht, sind mit vergoldeten Schnitzereien im Barockstil verziert. In der

Decke befinden sich abweichenderweise keine Schallocher; zur Schall-

verstarkung ist der untere Boden fortgelassen.
Der Bezug besteht aus 13 drei- und 10 vierchorigen Saiten; zu

den tiefsten drei und alien ungradzahligen Choren gehoren je drei, zu

alien gradzahligen Choren (mit Ausnahme des tiefsten) je vier einzelne

Saiten.

Wie sich aus den noch erhaltenen Originalstegen, dem ursprung-
lichen Saitenbezug und einigen auf die Decke geschriebenen Ton-

bezeichnungen erkennen laBt, ist die Saitenanordnung und -stimmung,
die mit geringen Abweichungen auch fiir die iibrigen italienischen

Salterii dieser Zeit Geltung gehabt haben diirfte (vgl. die Bemerkung
zu No. 679), beim vorliegenden Salterio folgende: Der Steg auf

der rechten Seite der Decke ist in drei Teile zerlegt, von denen der

erste sechs, der mittlere drei und der dritte zwei Chore tragt, die

die Tone

f^^^^^^^
ergeben. AuBer einem kleinen einzelnen Steg fiir den zweittiefsten

Chor g ist auf der linken Seite der Decke ein fiinffach zerlegter Steg

aufgestellt, der vier, zwei, zweimal je einen und zwei Ciiore tragt, die

auf der rechten Seite des Stegs die Tone

:t-
-t-

r^3=i
:«=c:

f^f^
auf der linken Seite des Stegs die entsprechenden hoheren Quinten

1 1
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Hackebretter No. 682-686

ergeben. (Vgl. hierzii die Bemerkung zu No. 079, Seite 293.) Der
Umfang des Instruments betragt demnach fast drei Oktaven (f— e'); die
Skala der verfiigbaren Tone entspricht No. 679, nur daB hier noch
dis' und e' und auHerdem a- doppelt vorlianden ist.

Vordere Breite 73 cm, hintere Breite 38 cm, Tiefe 32 cm.

No. 683. Salterio (ital. Hackebrett)
aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Zargen und Decke sind
mit hiibschen Blumen-, Putten- und Tiermalereien geschmiickt. In die
beiden Schallocher der Decke sind vergoldete Pergament-Rosetten ein-

gelassen.
Der Bezug besteht aus 14 drei- und 10 vierchorigen Saiten; zu

den ersten fiinf und alien ungradzahligen Choren gehoren je drei, zu
alien iibrigen Choren je vier Saiten. Jeder der beiden Stege ist in

zwei Teile zerlegt; iiber den rechten Steg laufen je sechs, iiber den
linken Steg sechs und fiinf Chore. Der tiefste Saitenchor (f) ist iiber

einen besonderen kleinen Steg gespannt.
— Stimmung und Umfang

sind ahnlich wie bei dem vorhergehenden Salterio No. 682.

Vordere Breite 73 cm, hintere Breite 39V2 cm, Tiefe 34 cm.

^r.A «-. ,^ . Abbildung auf Seite 298.
No. 684. Salterio (ital. Hackebrett)

^

aus derselben Zeit wie No. 683. Vordere und hintere Zargen weisen

primitive Kartuschenbemalung auf. Die Deckenrander sind mit farbigem
Papier beklebt. In die beiden Schallocher der Decke sind kunstlose

Pergament-Rosetten eingelassen.
Der Bezug besteht aus einer (tiefsten) drei- und 22 vierchorigen

Saiten. Die Stege waren nicht mehr vorhanden und sind in ahnlicher

Anordnung wie bei No. 682 erganzt. Bemerkenswert ist, daB die

Quinten ergebenden ungradzahligen Saitenchore zur Erzielung einer

kiirzeren Mensur iiber einen besonderen Sattel gespannt sind.

Vordere Breite 76 cm, hintere Breite 41 cm, Tiefe 35 cm.

No. 685. Salterio (ilal. Hackebrett)
aus dem 18. Jahrhundert. In die beiden Schallocher der Decke des

schmucklos ausgestatteten instruments sind vergoldete Papprosetten ein-

gelassen.
Der Bezug besteht aus 14 dreichorigen und 10 vierchorigen Saiten,

die hinsichtlich der Qruppierung mit No. 683 iibereinstimmen. Die Stege
muBten z.T. erganzt werden und sind ahnlich wie bei No. 683 angeordnet.

Vordere Breite 76' i cm, hintere Breite 41 cm, Tiefe 34 cm.

No. 686. Hackebrett,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. In die beiden Schallocher

der Decke sind hiibsche vergoldete Pergament-Rosetten eingelassen. Die

beiden Messingstege werden von kleinen holzernen vergoldeten Unter-

satzen getragen, die an die Bauernfiguren des Schachspiels erinnern.

Der Bezug besteht aus 24 teils vier-, teils dreichorigen Saiten;

dreichorig sind die ungradzahligen hoheren Saitenchore. Der Steg auf

der rechten Seite der Decke ist in zwei Teile zerlegt, von denen der

erste sechs, der zweite fiinf Chore tragi, wahrend der linke Steg drei-

fach geteilt ist und vier, zwei und vier Chore tragi. Drei Saitenchore

der tiefsten Oktave (f, g, b) sind iiber besondere kleine Stege gespannt;
die iibrige Anordnung ist ahnlich wie bei No. 682.

Vordere Breite 76V -> cm, hintere Breite 40 cm, Tiefe 34 cm.



Hackebretter No. 687-689

No. 687. Salterio (ital. Hackebrett)

aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts (1732); auf den Boden ist

folgender geschriebener Zettel geklebt: „S. M. / Li 8. Aprile MDCCXXXII /

Fece." Die Zargen des im Renaissancestil ausgestalteten hiibschen In-

struments sind mit Goldornamenten auf rot lackiertem Grunde bemalt;
die auBeren Zargen sind auBerdem mit geschnitzten und mit Perlmutter

eingelegten Ebenholzauflagen verziert. In das Schalloch der Decke ist

eine vergoldete Pergament-Rosette eingelassen.
Der Bezug besteht aus 21 dreichorigen Saiten. Die Stege waren

nicht mehr vorhanden und sind in ahnlicher Anordnung wie bei

No. 679 erganzt.
Vordere Breite 96 cm, hintere Breite 56 '/'-i cm, Tiefe 37 cm.

No. 688. Salterio (ital. Hackebrett),

vielleicht eine Venezianer Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Das prachtige, reich vergoldete und bemalte Instrument ist in italie-

nischem Rokokostil ausgestattet. Die Decke, in deren beide Schall-

locher kunstvolle vertiefte Pergament-Rosetten eingelassen sind, sind mit

schoner Blumenmalerei geschmiickt. Die Zargen sind aus Spiegelglas
und mit hiibsch ausgefiihrten Amorettengruppen und Blumengewinden
bemalt. Die Zargenleisten und die FiiBe, auf denen das Instrument

ruht, sind mit vergoldeten Holzschnitzereien verziert.

Der Bezug besteht aus 25 vierchorigen Saiten. Auf der rechten

Seite der Decke ist ein langer Steg, der 10 Chore tragt, ferner fiir den
drittiefsten und den hochsten Chor je ein einzelner kleiner Steg aufge-
stellt. Der Steg auf der rechten Seite der Decke ist dreifach geteilt und
mit vier, zwei und drei Choren bespannt. AuBerdem ist rechts von diesem

Steg unmittelbar am Deckenrand ein Hiilfssteg vorhanden, der vier iiber

die gauze Breite der Decke gespannte und durch die iibrigen Stegunter-
satze hindurchlaufende BaBchore tragt; die Anschlagstelle dieser vier

Chore liegt zwischen dem Hiilfssteg und dem rechten Hauptsteg.
Vordere Breite 74Vl' cm, hintere Breite 38 cm, Tiefe 31',- cm.

Abbildung auf Seite 297.

Zu dem schonen Instrument gehoren ein Paar loffelartige Original-

Kloppel und ein hellbrauner goldgepreBter Lederkasten, der mit dunkel-

rotem Damast ausgeschlagen ist.

No. 689. Tympanon (franzos. Hackebrett)
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Instrument ist mit einem Deckel

verschlieBbar, der ebenso wie die Zargen mit zahlreichen ausge-
schnittenen kolorierten Kupferstichen (Heiligenbildchen) bekiebt ist. In

die beiden Schallocher der von vergoldeten geschnitzten Leisten ein-

gefaBten und mit Blumenmalerei geschmiickten Decke sind hiibsch

gearbeitete vertiefte Rosetten eingelassen.
Der Bezug besteht aus 18 vierchorigen Saiten. Die Stellung der

beiden Stege, von denen der linke sechs, der rechte elf Saitenchore

tragt, ist insofern von der gewohnlichen Anordnung abweichend, als

die tieferen Chore iiber den linken dicht am Deckenrand aufgestellten

Steg gespannt sind, so daB die Quinten ergebenden hoheren Chore
iiber den auf der rechten Seite der Decke angebrachten Steg laufen.

Vordere Breite 1,01 m, hintere Breite 39 cm, Tiefe 31 cm.
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Hackebretter No. 690 u. 691 ^^^^^ 299

No. 690. Salterio (ital. Hackebrett)
mit folgendem geschriebenen Zettel im Innern: „Frater Carolus

Hyacinthus Longhi Nouariensis Fecit Vigleuani Anno 1754".') In der

rechten Ecke des Bodens findet sich auBerdem folgende Inschrift:

„Fato nel' anno 1754 Zeno Pasti anni 98". — Das im Barockstil aus-

gestattete eigenartige Instrument ruht aiif vier vergoldeten geschnitzten

FiiBen; audi die unteren Zargenleisten und die beiden in die Schall-

locher eingelassenen vertieften Pergament-Rosetten sind vergoldet.
Der Bezug besteht aus 15 drei- und 10 vierchorigen Saiten, die

abweichend von alien iibrigen Salterii des Museums gruppiert sind:

dreichorig ist der l.~4., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 18., 20. u.22. Chor;

vierchorig der 5., 8., 11., 14., 17., 19., 21. u. 23.- 25. Chor. AuBer je

zwei feststehenden auBeren Stegen besitzt das Instrument einige in der

Mitte der Decke aufgestellte lose Stege, deren urspriingliche Stellung
leider nicht mehr genau erkennbar war. Die auBeren Stege sind durch
eine von der Vorderzarge aus mittels zweier Knopfe zu regierenden

Zugvorrichtung verstellbar eingerichtet, indem unmittelbar neben den
beiden Hauptstegen je ein ebenso langer, an der Oberflache mit Filz

bekleideter Hiilfssteg angebracht ist, der nach Belieben an die Saiten

gedriickt werden kann und dadurch eine Hoherstimmung derselben urn

einen Halbton bewirkt.')
— Die Saitenanhangestifte sind nicht an der

Zarge, sondern neben den auBeren (festen) Stegen auf der Decke be-

festigt. An der linken Zarge befinden sich nur die Anhangestifte fiir

je eine (entsprechend langere) Saite der sieben tiefsten Saitenchore;
diese Einzelsaiten waren anscheinend in der tieferen Quinte der be-

treffenden Haupttone gestimmt.
Vordere Breite 1,01 m, hintere Breite 60 cm, Tiefe 33';-- cm.

Nachbildung der Inschriften auf Seite 286.

No. 691. Salterio piccolo (kleines ital. Hackebrett)
aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die Zargen des anscheinend
fiir ein Kind verfertigten niedlichen Instruments sind mit farbigen
Biumenmalereien auf hellgriinem Grunde geschmiickt; in gleicher Weise
sind die Seitenwande des Kastens, in dem das Instrument ruht, bemalt.

In die beiden Schallocher der Decke sind zwei zieriiche vergoldete
Rosetten eingelassen.

Der Bezug besteht aus 20 dreichorigen Saiten, die iiber zwei

Stege auf schachfigurenartigen vergoldeten Untersatzen gespannt sind.

Die Stimmung der Saiten ist durchwegdiatonisch in folgender Anordnung:

0-
12 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20

') Novariensis = aus Novara, der Haiiptstadt der gleichnamigen Provinz in der

Landschaft Piemoiit Vigliano ist ein kleiner Flecken in derselben Provinz.

-) Die Einfuhrung dieser beweglichen Stege wird dem Abt Franciosi in

Florenz zugesciirieben. Vgl. Val d r igli i
,

1. c, pag. 40: „... I'abbate Franciosi
di Firenze . invento alquanti scranelli flessibili (bc7oci;Uche Sh\i;c), facili ad
alzarsi ed abbassarsi, onde con essi montare i bemolli prima di cominciare una
suonata in tono die per sua natura si portasse alia chiave. Ma tale montatura di

bemolli restaiido stabile nel corso intero delle suonate rendeva impossibile il montare:
e non v'essendo al mondo buone suonate che non modulino molto o poco, la medi-
cina riusciva piu nocente del male medesimo; percio il Franciosi non ebbe seguaci."
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Das Instrument besitzt also einen Umfang von zwei Oktaven und iiber-

maBiger Quarte (c'— fis'^); die diatonischen Tone von g^— h' sind doppelt,
d" und e- dreifach vorhanden.

Vordere Breite 40'/l' cm, hintere Breite 22 cm, Tiefe 20 cm.

No. 692. Salterio piccolo (kMeines ital. Hackebrett),
ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert. Das hubsche Instrument ist aus

Zypressenholz verfertigt; in die beiden Schallocher der Decke sind zwei

vergoldete Pergament-Rosetten eingelassen. Es steht in einem holzernen

Kasten, dessen Deckel mit einer Malerei versehen ist, die inmitten einer

Landschaft eine Gruppe von Engein zeigt, von denen einer ein Salterio

schlagt.
Der Bezug besteht aus 17 dreichorigen Saiten, deren Stimmung

ebenso wie bei No. 691 gewesen sein diirfte. Beide Stege, die eben-
falls auf vergoldeten schachfigurenartigen Untersatzen ruhen, sind in

je zwei Teile zerlegt; der rechte Steg tragt vier und fiinf Chore, wahrend
uber den linken Steg zweimal je vier Chore gespannt sind. Die An-

hangestifte und Wirbel der Saiten sind wie bei dem altesten Salterio

No. 675 seitlich an den Zargen angebracht.
Vordere Breite 50',- cm, hintere Breite 24' - cm, Tiefe 21 cm.

No. 693. Grolks Hackebrett,
siiddeutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Zargen
des gut gearbeiteten Instruments sind in NuBbaum fourniert und mit
hiibschen Einlagen von verschiedenfarbigen Holzern verziert.

Der Bezug besteht aus 8 (tieferen) sechs- und 19 (hoheren) sieben-

chorigen Saiten in folgender Anordnung: Ueber den Steg auf der
rechten Seite der Decke laufen folgende zwolf Chore:

imE^E^^^^B^=^t^=^^^
Die vier tiefsten Balkhore

^=i=ik).

sind iiber einen besonderen Steg gespannt, der zur linken Seite nahe
an der Zarge aufgestellt ist. Der linke Hauptsteg ist mehr nach der
Mitte der Decke zu geriickt und tragt die zehn hoheren Chore, die auf
der rechten (langeren) Seite des Stegs die Tone:

-^
-*'
i=^^^'^4

d=jzz:d:
!•=

auf der linken (kiirzeren) Seite die entsprechenden hoheren Quinten:

^^^^^^=B^^M
ergeben. Der auf dem obersten gradzahligen Chor hervorgebrachte Ton

wird durch einen kleinen Hiilfssteg erzielt, der etwas nach links geriickt
iiber dem rechten Hauptsteg angebracht ist. — (Die Tonbenennungen
sind am Instrument selbst durch kleine auf die Decke geklebte
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beschriebene Streifen gekennzeichnet.) Die Reihenfolge der einzelnen
Saitenchore wind durch folgendes Notenbild veranschaulicht:

12 3 4 5 6 7 8
~

9 10 11 12 13

m a:
' *^ -0-

:j=i
--t^W:r^

?f=

:L=£=:1-_

.21 22

-"^^=1!
U-
Pr± :p:

7-»^

14 15 16 17 IS 19 20 .21 22 23 24 25 26 27

Das Instrument besitzt deninach einen Umfang von drei Oktaven (F—f)
in folgender Anordnung:

§2=:]r_-d=^(^)^z:tfz:^:Lpi?pzt:=t-^
dr-dr

3^=jJ=^W:Sit^««=fei

Vordere Breite 1,26' j in, hintere Breite 71 cm, Tiefe 55 cm.

Abbildung auf Seite 297.

No. 694. GroBes Hackebrett,
laut mit Messing eingelegter Insciirift auf dem vorderen oberen Zargen-
rand von „JOSEPH WEIXELPAMER" erbaut; in einer vertieften Kartusche
auf der Stirnseite der Vorderzarge ist auBerdem die Jahreszahl
MDCCCXI (1811) angebracht. Die Zargen des sorgfaltig gearbeiteten
Instruments sind aus NuBbaumholz und an den Vorderwanden mit

ornamentalen Kerbsciinitzereien verziert. In die beiden Schallocher der

Decke sind hiibsch geschnitzte holzerne Rosetten eingelassen, die

tanzende Bauernpaare darstellen.

Der Bezug besteht aus 25 fiinfchorigen Saiten in ganz ahnlicher

Anordnung wie bei dem vorhergehenden Hackebrett No. 693. Der
linke Steg tragt zehn, der rechte zwolf Chore, wahrend die drei

BaBchore

^= -X
?0—

iiber einen besonderen Steg gespannt sind, der zur linken Seite nahe
an der Zarge aufgestellt ist.

Vordere Breite 1,13'/-' m, hintere Breite 65V2 cm, Tiefe 46 cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 286.

No. 695. Salterio,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert; ein eigenartiges psalter-

artiges Instrument
(

Salterio testa di porco d.h.in Schweinskopf-Form),
das einer Arpanetta oder Spitzharfe (s. No. 386-389, Seite 21— 24

des Katalogs) nicht unahnh'ch ist, jedoch nur einseitigen Bezug hat.

In das Schalloch der Decke ist eine vertiefte vergoldete Pergament-
Rosette eingelassen.

Der Bezug besteht aus 29 zweichorigen Saiten im diatonischen

Umfang von c— c^ (vier Oktaven).
Breite 82 cm, Tiefe 44 Vl' cm.

-<ytt)j5)e>--
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Gusli und Kantelen.

Die russische Gusli und die finnische Kantele gehoren zu der

groBen Zahl der fast iiber die gauze Erde verbreiteten sehr alten harfen-

ahnlichen Zupfinstrumente mit flachen liegenden Schallkorpern, zu der

auch die siiddeutsche und osterreichische Schlagzither (s. S. 39 ff.) zu rechnen

ist. AIs eine Urform dieser Gruppe ist die schon im grauen Altertum bei

den vorderasiatischen Volkern gebrauchliche Sambuka zu betrachten,

worauf die mittelalterliche Bezeichnung des Psalters als Sambiut oder

»Sambut zuruckzufiihren ist. Ebenso ist das bei den muselmanischen

Volkern sehr beliebte Kanun
,
das persische Santir

,
das chinesische Yang-

kin (oder kurzweg Kin ),
das japanische Koto u. v. a. zu den zitherartigen

Instrumenten zu zahlen, denen auch verschiedene ahnliche europaische Volks-

instrumente — wie das altdeutsche Scheitholt< als Vorlaufer der Zither, das

norwegische Langleik und die verschiedenen Abarten der russischen

»Gusli -
beigesellt werden konnen.

Die Gusli' ist ein altes russisches Volksinstrument, das schon im

zentralen Mittelalter bekannt war. In seiner altesten Form bestand es aus

einem kleinen flachen unregelmaBig viereckigen Schallkorper mit einer Decke

aus Ahornholz, die mit 5—13 diatonisch gestimmten Metallsaiten bezogen

war; die Spielart erfolgte durch Zupfen der Saiten mit den Fingerspitzen,

wahrend das starke Nachhallen der Saiten durch Auflegen des Handballens

verhindert wurde. Dieser altrussischen Gusli' sehr ahnlich sind die National-

instrumente der slavischen Nachbarvolker: die finnische Kantele (s. u.),

das esthnische Kannel, das litauische Kankies- und das lettische

«Kuakles<. Die im 14. und 15. Jahrhundert aufgekommene spatere Form der

Gusli« hat groBe Aehnlichkeit mit dem mittelalterlichen Psalter; der Schall-

korper erhielt eine trapezartige, an den Breitseiten glockenahnlich abgerundete

Gestalt und unterschied sich auch durch erheblicheren Umfang und groBere

Saitenzahl von dem altesten Typ des Instruments (s. No. 696 des Katalogs).

Der Bezug umfaBte 18—32 diatonisch gestimmte Darmsaiten; die Spiel-

art war harfenmaBig, d. h. die Saiten wurden mit den Fingern beider

Hande arpeggierend beruhrt. Dieselbe Spielweise kam auf der im 18. Jahr-

hundert beliebten tischformigen Gusli^ zur Anwendung, die sich auBerlich

an das damalige Clavichord anlehnte und mit chromatisch gestimmten Metall-

saiten im Umfang von fiinf Oktaven bezogen war.



Gusli No. 696, Kantele No. 697

In jiingster Zeit hat W. W. Andreef (vergl. Seite 227 des Katalogs) die »Gusli«

in sein groBrussisches Orchester aiifgenommen und zu diesem Zwecke verschiedene

Verbesserungen an dem Instrument vollzogen; audi lieB er auf Anregung N. P. Fomins

durch den Instrunientenbauer A. J. Goergens mit Tastatur versehene »Guslis« lierstellen.

Die Kantele spielt in dem finnischen Nationalepos Kalevala- eine

groBe Rolle; der Sage nach soil der Volksheld Wainemoinen das Instru-

ment aus dem Kinnbacken eines Hechtes hergestellt und die Saiten aus dem

Schweife des Hiisi-Rosses verfertigt haben. Bei dem zahen Festhalten der

Finnen an alien Sitten und uberkommenen Brauchen hat sich die Kantele

bei der landlichen Bevolkerung — besonders als Begleitinstrument zu den

Gesangen der Kalevala — bis zur Gegenwart im Gebrauch erhalten. Die

»Kantele hat einen zitherahnlichen, an der rechten Seite meist abgerundeten

Schallkorper aus Fichten- oder Birkenholz mit Zargen aus NuBbaumhoIz

und war anfangs nur mit fiinf RoBhaarsaiten bezogen, die in

I
:4—'—

^1 1

V-
P=t::

gestimmt wurden. Im Laufe der Zeit wurde Metalldraht als Saitenmaterial

eingefijhrt; die Zahl der Saiten vergroBerte sich auf 13 in der Stimmung der

vollstandigen Tonleiter und ist heute auf 25—35 in diatonischer Anordnung

gestiegen. Als Stimmungstonarten sind G-dur oder G-moll vorherrschend. —

Zum Spiel wird die Kantele auf den SchoB gelegt; die Saiten werden mit

den Fingern beider Hande arpeggierend angezupft.

No. 696. Gusli,

primitive russische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Der Resonanz-

korper ist aus Fichtenholz und hat die Form eines Trapezoids mit ab-

gerundeten Breitseiten. Die hohen Zargen, die die Verbindung zwischen

Boden und Decke bilden, sind stark eingebuchtet.
Der Bezug besteht aus 28 diatonisch gestimmten Darmsaiten, die

iiber zwei geschweifte Stege gespannt und an holzernen in die Decke

eingelassenen Wirbeln befestigt sind.

Breite 98'/- cm, Tiefe 50 cm.

No. 697. Kantele
aus dem 19. Jahrhundert. Das Korpus des einfach ausgestatteten Instru-

ments ist an der rechten Seite abgerundet. Boden und Decke sind aus

Fichten-, die Zargen aus NuBbaumhoIz; Zargen und Decke sind rotlich-

braun lackiert. In der Decke befindet sich auBer einem runden Schall-

loch eine kleine herzformige Schalloffnung.
Der Bezug besteht aus 25 diatonisch gestimmten metallenen

Saiten (s. ob.).

Lange 1,01 m, Breite 36 cm, Hohe 10 cm.
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No. 698. Kantele
mit geprao-tem Metallschild in der rechten oberen Ecke der inneren

Zarge: „PASI JAASKELAISEN Kantele-paja [Kantelen-Fabrik] Haapavesi"

[Ort in Finland); unterhalb des Schallochs befindet sich auBerdem ein

lithograpliierter Zettel mit dem Namen der Firma. Aus dem Ende des

19. Jahrhunderts.
- Das Korpus des sorgfaltig gearbeiteten Instruments

zeigt trapezahnliche Form. Boden und Decke sind aus Fichten-, die

dunkelbraun polierten Zargen aus NuBbaumholz.
Der Bezug besteht aus 34 diatonisch gestimmten metallenen

Saiten.

Lange 98 cm, Breite 35'/j cm, Hohe 10 cm.

Abbildung auf Seite 298.

--<;^|2jco--
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ie Ursprungsgeschichte der Streichinstrumente gehort zu den am
meisten umstrittenen und bisher noch keineswegs endeultie

geklarten Fragen der Instrumentenkunde. GewiB ist, daB das

klassische Altertum besaitete Tonwerkzeuge, die durch Streichen

mittels eines mit Tiersehne oder RoBhaar bespannten diinnen Holzstabs zur

Ansprache gebracht wurden, noch nicht kannte, und daB daher die Streich-

instrumente jiingeren Alters als die harfen- und lautenartigen Zupfinstrumente
sein mijssen, die als ihre Ahnen und unmittelbaren Vorlaufer zu betrachten

sind. Es ist mithin einleuchtend, daB erst nach Erfindung des die Ton-

erzeugung vermittehiden Gerats, des Bogens, die ersten Streichinstrumente

entstanden sein konnen; aber es ist der Wissenschaft bisher nicht gelungen,
die wichtige Frage zu losen, ob der Bogen aus dem Plektron der Lauten-

instrumente hervorgegangen sei, oder ob seine Urform die fiir gewisse selbst-

khngende Reibinstrumente benutzten holzernen oder metallenen Friktionsstabe

bilden, deren Gebrauch sich noch heute bei verschiedenen exotischen Volkern

nachweisen laBt. Mogh'cherweise ist die Heimat des Bogens bei den Indern

zu suchen, deren uraltes Ravanastron (oder vRavanahasra<^), das sich

in ganz ahnhcher Form bei den Chinesen als Reh-hsien (d. i. Zweisaiter)

und bei vielen anderen asiatischen Volkerschaften findet, fiir eines der ersten

von jeher mit einem Bogen gespielten Instrumente gehalten wird — eine

Ansicht, die jedoch einer wissenschaftlichen Begriindung entbehrt und daher

vielfachen Zweifein begegnet.

In das Abendland scheint der Bogen auf dem vom innern Asien nach

dem Westen fiihrenden groBen Kulturstrome gelangt zu sein. Von den

Indern iibernahmen ihn als Keman die stammverwandten Perser, deren

hochentwickelte Kultur bei der Eroberung ihres Reichs um die Mitte

des 7. Jahrhunderts auf die Araber iiberging, und durch das Eindringen
der maurischen Araber in die Pyrenaenhalbinsel soil der Bogen gleichzeitig

mit der Laute im 8. Jahrhundert Eingang in Europa gefunden haben. Aller-

dings erscheint es auch nicht ausgeschlossen, daB das Abendland den Bogen
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schon vor dem Einfall der Araber auf dem Wege des byzantinischen Reichs

durch Vermittlung kleinasiatischer Griechen kennen gelernt haben konne.

Eine dieser von dem franzosischen Forscher F.J. Fetis aufgestellten

(sog. „indischen") Theorie entgegengesetzte Ansicht vertritt H. Riemann mit

der (heute freilich niclit mehr stichhaltigen) Annahme, die Heimat aller

Streichinstrumente im Norden von Europa, in GroBbritannien, zu suchen,

das auch als Mutterland der vermutlich friihesten besaiteten Tasteninstrumente

Beachtung verdient. (Vgl. Seite 19 im 1. Bande des Katalogs.) Als altestes

Streichinstrument ware hiernach ein an die Lyra und Kithara des Alter-

tums erinnerndes merkwiirdiges Instrument keltischen Ursprungs, Cruit«

Oder Crwth
, anzusehen, das bei den walisisciien Barden in Gebrauch

war und dessen eigenartige Bauart sich in England, Irland und der Bretagne

jahrhundertelang in nur wenig veranderter Form erhielt, wahrend es auf

dem europaischen Festlande eine rasche Weiterbildung und Umformung
erfahren haben soil. (Vgl. hieriiber Seite 364.) Anscheinend geht Riemann
aber in seiner Theorie entschieden zu weit, wenn er den Bogen als eine

nordeuropaische Erfindung bezeichnet, die erst durch die mit Europa in

Beriihrung gelangten Araber dem Morgenland bekannt geworden ware; die

altesten mit einem Bogen gespielten abendlandischen Tonwerkzeuge diirften

vielmehr urspriinglich der Lyra und Rotte verwandte harfenartige (d. h.

Zupf-) Instrumente gewesen sein, bei denen erst spater der von den Orientalen

entlehnte Gebrauch des Bogens zur Anwendung kam. —
Ueberhaupt haben

neuere Forschungen auf diesem Gebiete die in fast alle einschlagigen Werke

kritiklos iibergegangene, nur auf Kombination und Hypothese beruhende

„Crwth-Theorie" wieder ins Wanken gebracht und den Crwth nicht als

Ausgangsform einer neuen Entwicklung, sondern als letztes Ueberbleibsel

der iiberlebten harfenartigen Instrumentengattung Rotte < angenommen,
die fiir die Ausbildung des eigentlichen Streichinslrumententyps bedeutungs-

los blieb. Es wiirde den Rahmen dieser kurzen Einleitung weit iibersteigen,

auf diese strittige Frage') naher einzugehen; es sei nur nochmals betont, daB

fiir die gesamte Ursprungsgeschichte der Streichinstrumente irgendwelche

auf historischer Grundlage beruhende zwingende Beweise — Berichte zeit-

genossischer Schriftsteller oder einwandfreie Darstellungen der bildenden

') Wichtiges neiies Material hierzu bringt K. Schlesinger in ihrem Buche

„The precursors of the Violin family" (London 1910) bei; die gesuchten Vorlaufer-

Instrumente der » Fidel* glaubt die Verfasserin in eigenartigen langhalsigen Zupf-
instrumenten entdeckt zu haben, die sich in den Miniaturen des aus dem 9. lahrhundert
stammenden Utrechter Psalters wiederholt abgebildet findcn und nach Ansicht der

Verfasserin einen Uebergangstyp zwischen der antiken » Kithara^ und den mittel-

alterlichen »Vielles« bilden sollen.
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Kunst — bisher nicht erbracht werden konnten: die endgiiltige Losung dieses

schwierigen Problems bleibt noch der Zukunft vorbehalten.

Zwei verschiedene Arten von Strei chinstrum en ten sind es, die etwa

vom 10. Oder 11. Jahrhundert ab im Miltelalter neben einander verwendet

wiirden und sich in ihrer Bauart wesentlich von einander unterscheiden:

vFideln« (Vielles) und Geigen iGigues). — Hauptmerkmal der Fideln'

ist ein flacher oder nur leicht gebogener Resonanzkorper, dessen Decke und

Boden durch zwei diinne und schmale Streifen, die sog. Zargen, mit-

einander verbunden sind —
Eigentiimlichkeiten der Bauart, die schon bei

den antiken Lyren, den Rotten^ und ihren Abarten anzutreffen sind. Im

Gegensatz hierzu besilzt die zweite Gruppe mittelalterlicher Streichinstrumente,

deren Ursprung auf das kleine arabische Rebab zuriickgefuhrt wird, einen

birnformig gewolbten Schallkorper, auf den die Decke unmittelbar (d.h. ohne

verbindende Zargen) aufgeleimt ist. Haupttyp dieser zargenlosen Instru-

mente sind die sog. Rebecs , die in etwas vervoilkommneter Gestalt den

Namen Gigues (d.h. Geigen' ) erhielten.') Wahrend jedoch die Gruppe
der »Gigues nur wenige und musikahsch unergiebige Arten hervorbrachte

und in der Pochette genannten kleinen Tanzmeistergeige im 18, Jahrhundert

ein klangloses Ende fand, besaB die Gattung der Fideln alle Keinie und

Vorbedingungen zu vveiterer Entwicklungsmoglichkeit: aus den alten Fideln

war gegen Ende des 15. Jahrhunderts die weitverzweigte Famihe der Violen

(Viole da braccio, Viole da gam be) und nur wenig spater aus dem

Zwischengh'ed der Lira da braccio die Beherrscherin des Orchesters,

die Violine hervorgegangen, die mit ihren Abarten Bratsche (Viola),

Viol on cell und ContrabaB Kern und Grundlage des klassischen und

modernen Orcliesters bildet.

Bei den folgenden Beschreibungen ist den zargenlosen Instrumenten

der Vorrang eingeraumt, da sie gegeniiber den mit Zargen versehenen

Fideln und Violen stets eine wenig geachtete Rolle spielten und fiir die

Entwicklung der heutigen Streichinstrumente nicht in Betracht kommen, da-

her nur noch ein histonsches Interesse beanspruchen konnen. Zu dieser Gruppe
muB auch das Trumscheit (Tromba marina, spater Marintrompete< oder

»Nonnengeige genannt) gezahlt werden, in dem eine Urform aller besaiteten

') Die Benenniingen der einzelnen mittelalterlichen Instrumentenarten sind

jedoch derartig schwankend und gehen so vielfach in einander iiber, daB es den

Anschein erwecken kann, als ob bis zum 14. Jahrhundert die Namen >Lyra, Rotta,

Gigue, Fidula, Vielle* etc. mehr oder minder aufs Geratewohl angewandt waren —
ein Umstand, der bei den zahlreich auflauchenden Zwitterformen eine genaue wissen-

schaftliche Einteihmg und Scheidung naturlicli sehr erschwert.
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Instrumente, das antike Monochord, am deutlichsten und langsten erkennbar

ist. Allerdings laBt sich das Trumscheit- nur bis zum 14. Jahrhundert

zuriickverfolgen, erhielt sich aber unabhangig von alien iibrigen mit einem

Bogen gespielten Instrumenten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts im prak-

tischen Gebraucii. (Vgl. Seite 315 f.)

Die dem Katalog zugrunde gelegte Einteilung der Streichinstrumente

ist folgende:

Streichinstrumente ohne Zargen mit (meist) rund gewolbten Schall-

korpern:

Trumscheits, Marintrompeten oder Nonnengeigen. Rebecs

(klein-Geigen, Gigues); Pochetten (Tanzmeistergeigen).

Streichinstrumente mit Zargen und flach gewolbten Schallkorpern :

Vorlaufer- und mittelalterliche Formen (Fidein, Vielles). Violen-

familie: Violen des 16. Jahrhunderts. — Lyren.
—

(Ent-

wickelte) Violen des 17. und 18. Jahrhunderts: Viole

da braccio«, >>Viole da gamba«; Violen mit mitklingenden (Reso-

nanz- oder Aliquot-) Saiten (Viole d'amore«, '>Viole bastarde«,

»Viole da bardone oder vBarytons«).

Violinfamilie: Vi oli nen (Diskantgeigen). Bratschen (Alt-

und Tenorgeigen). Violoncelli u. Contrabasse (BaBgeigen).

Versch iedenartige Streichinstrumente nebst Bogen.

«Jrj^io-





Psalter. Dicorde. Laute. Trompete (Drummet). Bloch- oder Schnabelflote.

Ausschnitt aus dem Triptychon „Christus mit musizier. Engeln" von Hans Mem ling
(ca. 1480) im ,,Kgl. Museum der schonen Kiinste" zu Antwerpen.

(Das beriihinte Oemalde war urspriinglich als Schniuck der Orgelbrii stung fiir die Benediktinerkirche

Santa Maria la Real zu Najera in Altkastilien bestimtnt )

Der Tod ein "Alonochorde ;i archet" spielend.

Holzschnitt , der Kramer" aus dem ,,Totentanz" von Hans Holbein d. J.

(ca. 1525).



Trumscheite,

Marintrompeten oder Nonnengeigen.

Das Trumscheit (Trumbscheit), spaterauch Marintrompete( Trompet-

Marine
), Nonnengeige, Trompetengeige genannt (lat. u. ital.: Tromba

marina; franz.: Trompette marine; engl.: Trumpet Marine), ist ein gewohnlich

nur mit einer einzigen Saite bezogenes kunstloses Streichinstrument, das

wahrscheinlich eine Urform der mit einem Bogen gespielten Tonwerkzeuge

darstellt und insofern besonderes Interesse beanspruciit, als es sich trotz

seiner Primitivitat in fast unveranderter Gestalt bis ins 19. Jahrhundert im

Gebrauch erhalten hat. Der Name Trumscheit stammt aus dem Alt-

deutschen; Trumme bedeutet Trompete oder Trommel; der noch heute vor-

kommende Wortstamm Scheit findet sich auch in der Bezeichnung

Scheitholt
,
dem Vorlaufer der heutigen Schlagzither (vgl. Seite 40 des

Katalogs). Trompetengeige hieB das Instrument wegen seines eigentiim-

lichen stark schnarrenden Tones, der eine auffallende Aehnhchkeit mit dem

Klang einer Trompete besaB. — Die Bedeutung der aus dem Italienischen in

das Franzosische und Englische iibergegangenen Bezeichnung Tromba

Marina
,

die das Trumscheit gegen Ende des 17. Jahrhunderts auch in

Deutschland annahm
( Marintrompete ),

ist nicht recht aufgeklart. Angeblich

soil das Instrument zuerst von Seeleuten benutzt worden sein, um bei Sturm

oder sonstiger Gefahr Notsignale zu geben,
— was jedoch schon in Anbe-

tracht seiner schwierigen Beliandlung wenig glaubwiirdig erscheint. Wahr-

scheinlich ist diese Annahme darauf zuruckzufiihren, daB ein fiir diesen Zweck

bestimmtes groBes Sprachrohr ebenfalls den Namen Tromba marina fiihrte;

vgl. hierzu die Nachbildung der beiden Kupferstiche aus Bonannis „Gabinetto

armonico" (Rom 1722) auf Seite 313 des Katalogs. Vielleicht ist der Aus-

druck Marintrompete: als Marientrompete (Tromba Mariana ') zu deuten,

da das Instrument hauptsachlich in Nonnenklostern anzutreffen war, wo es

als Ersatz der Trompete diente.

')
In dem Instrumenteninventar der fiirstl. Anhalt. Kapelle zu Coethen v. J. 1773

figuriert z. B. als No. 36 „einc Trompete Maiiac" .

— F. W. Gal pin vertritt in seinem

Buche „01d English Instruments" (London 1910, p. 98) die Ansicht, die Bezeichnung

»Trumpet Marine* ware auf einen franzosischen Trompeter Marin oder Mauri n

zuriickzufiihren
;
doch entbelirt diese Annahme bisher jeder Begriindung.
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Zweifellos ist das Trumscheit unmittelbar aus dem schon im Altertum

bekannten Monochord oder Einsaiter hervorgegangen —
jedoch mit deiii

Unterschied, daB das antike Monochord nur ein physikalischer und mathe-

matischer TonmeBapparat war, wahrend das Trumscheit und seine Vorlaufer

von Anfang an als musikalische Tonwerkzeuge gebraucht wurden. — Mono-

chordes werden inder mittelalterh'chen franzosischen Poesie wiederholt erwahnt;

anscheinend sind hierunter die altesten im Prinzip mit den spateren Trum-

scheits iibereinstimmenden, aber leichter und kleiner gebauten Instrumente

zu verstehen (
Monochordes a archet'

),
deren Heimat in Frankreich vermutet

werden darf. Durch Hinzufiigung einer zweiten und dritten Saite, die ent-

weder im Einklang oder in der hoheren Oktave und Quinte gestimmt wurden,

entstanden aus den Monocordes Dicordes und Tricordes
,

die durch

ihre Haltung bemerkenswert sind, da sie nicht wie das Trumscheit beim

Spiel auf den Boden gestellt, sondern in schrager Richtung ahnlich einer

Trompete in die Hohe gehoben wurden, Wenn diese eigenartige Hand-

habung auch nicht von den Schriftstellern erwahnt ist, so wird sie doch

durch verschiedene bekannte Darstellungen der bildenden Kunst bestatigt.

Als Beispiele sei auf das beriihmte Triplychon „Christus mit musizierenden

Engeln" von Hans Mem ling (ca. 1480) im Kgl. Museum zu Antwerpen,

auf den Holzschnitt „der Kramer" im „Totentanz" von Hans Holbein d. J.

(ca. 1525), auf das Bikinis eines Narren aus einer Holzschnittausgabe von

Sebastian Brants „Narrenschiff" u. a. hingewiesen. (Vgl. die Nachbildungen

auf Seite 314 des Katalogs.')

Das aus dem Monochorde a archet entstandene eigentliche Trumscheit

hatte sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts entwickelt und war besonders in

Deutschland, Frankreich und den Niederlanden verbreitet. Bald darauf wurde es

auch in Italien bekannt, wahrend es in England am spatesten heimisch wurde

und hier noch im 17. Jahrhundert als „a new instrument" gait.")
— Seine

Bauart ist ungemein einfach: es bestand anfanglich aus drei schmalen diinnen

und etwa sieben FuB langen Brettern von Fichtenholz, die zu einem von

unten nach oben sich um ungefahr vier oder fiinf Zoll verjiingenden und

am FuBende offen gelassenen Resonanzkasten zusammengesetzt waren. Das

') Die Darstellung der aufwiirts gerichteten Haltung des Instruments wird von

Forschern wie G. Kastner und L. Qrillet angezweifelt und als Fantasie oder Irrtum

der betreff. Kiinstler bezeichnet; doch widerlegen die verschiedenen von einander un-

abliangigen Beispiele diese Annahme, zumal sie von Ki'instlern wie Mem ling und

Holbein herruhren, die auch in der geringsten Einzelheit ihrer Entwiirfe unbedingte

Lebenstreue erkennen lassen.

-) Aus dem Jahre 1674 ist die Anzeige eines originellen Konzerts von vier

Marintrompeten-Spielern bekannt, das im Februar des betreff. Jahres in London statt-

fand C„a tare concert offour trumpets marine, never heard of before in England...." etc.).
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vordere der drei Bretter diente als Sang- oder Resonanzboden und war ge-

wohnlich inir mit einer einzelnen ziemlicli starken Darmsaite bezogen, die

mittels eiiies in einem schneckenartigen Wirbelkasten befestigten Wirbels an-

gespannt wurde; zuweilen war der Sangboden wie bei der Laute von einem

mit einer Rosette versehenen Schalloch durchbrochen. Der fiir das Triim-

scheit charakteristische trompetenahnliche Klang wurde diirch einen eigen-

tiimlich geformten Steg erzielt, auf dem die Saite ruhte; dieser Steg fiihrte

wegen seiner einem kleinen Schuh ahnelnden Gestalt die Bezeichnung Schuh' .

Der reclite seiner beiden FiiBe (die Sohle) wurde durch die iiber ihn gespannte

Saite fest auf den Boden der Decke gepreBt, wahrend der frei sciiwebende

linke FuH (der Absatz) durcii die Schwingungen der Saite in rascher Auf-

einanderfolge gegen den an dieser Stelle zuweilen mit einem Elfenbeinplattchen

versehenen Boden geschnellt wurde und hierdurcii einen schnarrenden,

trompetenahnlichen Klang verursachte. — Beim Spiel stellte man das Instru-

ment in schrager Richtung vor sich hin und hielt den Wirbelkasten gegen
die Brust gestemmt oder uber die Schulter gelehnt. In entgegengesetzter

Weise wie bei alien iibrigen Streichinstrumenten wurde die Saite niclit unten

am Steg, sondern oben am Halse angestriclien und zur Hervorbringung
der Tone mit dem Daumen der linken Hand — ahnlich wie zur Erzielung

des „FlageoIets" auf den heutigen Geigeninstrumenten')
—

ganz leicht beriihrt.

Auf diese Weise wurden die den Naturtonen der Horner und Trompeten

entsprechenden sog. harmonischen Obertone (Aliquot- oder Teiltone) ver-

haltnismaBig leicht erzeugt; mit Hiilfe des heute als „kunstliches Flageolet"

bezeichneten Effekts konnten geiibte Spieler auch stufenweise Tonfort-

schreitungen ermoglichen. Die Saite war gewohnlich in C gestimmt und

ergab demnach folgende Tonreihe:

.0—n-

:s?.?=L=F^=^
:p=')

Die fruheste Erwahnung und Abbildung des Trumscheits in der Instru-

mentenkunde findet sich in der „Musica getutscht" von Sebastian Virdung
(Basel 1511); doch beschrankt sich der Amberger Priester auf die wenigen

') Flageolet: ,, Bezeichnung fiir die durch Teilschwingungen der Saiten hervor-

gebrachten Tone der Streichinstrumente, welche einen eigentiimlich pfeifenden, aber

weichen, atherischen Klang haben. Es wird erzeugt, indein leise mit der Fingerspilze
der Punkt der Saite beriihrt wird, welcher genau der Hiilfte, dem Drittel oder

Viertel :c. der Saite entspricht; diese schwingt dann nicht in ihrer ganzen Lange,
sondern in 2, 3, 4 :c. Abteilnngen, deren jede selbstandig den betreffenden Oberton

hervorbringt." (Riemann.)

") Die einzelnen Griffe sind bei Instrumenten des 18. Jahrhunderts haufig durch

kleine auf die betreff. Steilen des Halses geklebte Papierstreifen gekennzeichnet.
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Worte, daB er „fvc <i,ud> fur onnimc inftnnncnta ad>tc vn baltc'J)
—

Ebenso kurz wird das Trumscheit bei Martin Agricola (Wittenberg 1528)

und bei Luscinius (Othmar Nachtgall, StraBburg 1536) abgetan ;
die erste

ausfiihrliche Beschreibung bietet der Schweizer Theoretiker Glareanus

(Henricus Loritis G., 1488—1563) in seinem groBen Werke „Dodekachordon"

(y> Acodey.ax6o()ov« , Basel 1547, liber I, p. 45) in lateinischer Sprache. Praetorius'

„Syntagma Musicum" (Wolfenbiittel 1619, „Organographia" XXXIV. Kapitel)

enthalt hiervon eine wortgetreue Uebersetzung, deren wichtigste Stellen

folgendermaBen lauten:

„5Die!Dcutfcbcn / ^'rant^ofcn t>nt> X^ict>ccldnbci-
'

ctcbvaucbcn ficb bcutittc? Zaa,c^

cine* 3n|l^i*uiiicnt6 / it>clcbcii ftc Tympanifchizam ncnncn r^^ i)l i^on ^l•cvcn ^unncn

^rcttcrlcin ... par fcblccbt uiK^mmcn rtcfiipt in t>ic Idnpc uipcfpitjt ^'un^ rflF 6cm a>bnilcn

^rctlcin fonjlcn bci* '^anpbobcm pcnant ntit cincv lanpcn i^diMncncn -^dittcn bc^opcn
'

ivdcbc init cincm ron Ptci-6cbaavcn ttcmuthtcn rnb mit Pcct) obcf Colophonio bcilvi'

d^cncn 3ogcn x^bcrilriclKn / out- flinpcnb pcinacbt unrb.

.'^tltcbe 3icben nod> cincan6crc *^ditte/fo nvcvmal fui-Qcr i^l
'

6ai*3u aufT/bamit t>ic

roripc cin be\io \lavdcvn lUanp rnb ^vcfonanQ mit bev Octava ivn ud'> gcbcn fonnc

5^ic t^picUcut tractcn cs rff ben (BafTcn bcvumb
'

rnb babcn bic t^Spi^c bcfTclbcn /

obcr / utie c? fonflcn ctcncnnct wivb / ben /)al^ / barinnen bie Claves ober IPorbcl
,

bavntit

bic '^dittcn i->itrtc30pen vni> pcflimpt werben / jlcifen
' an bie BniiT: pcfeQet: 5>a6 anber

^beil abet- / ba rntcn bie /)6le /
rnb ba^i brevccficbte ^Vunbamcnt nl baben I'te r>oru>ci-ti?

l)innau6gcili'Ctft. Vnb baltcn alfo fold^lnflrunientin bee lincfen /)anb / xMib 'Juibi-cn an

ben t>ntcffdiicbcnenPutiftcn rnb Sectionibus fuicld>e6 fon(1cn rft "i^^utcn rnb (Titbernbic

3unbe I'tnb i>ic Bditten mit bem linrfcn 5^aumcn cm iv>cnitt rnb ttar gclinbe an: llTit bcr

rcd>tcn /janb abcr jtcben fte ben ^opcn i-»bcf bic '^diten bin rnb bcr.

!DicTicffc bcr proften t^ditcn bat ibren anfang am rntcrften enbe / vnb erftrccft

ft* bi^ oben utr '^pii5cn / ivcld>c an bic 23ruft pcfcQct it^rb / bo bcnn mit bcm J^aumen bcr

lincfcn .^^anb bicfclbc '^dittcicbcrKit bin unb bcr uiiebcr berubret rnb bier'ntcrfcbicblid)c

!lIcIobcv 3uUH'rtc brad>t unrb. ST'ie ^icd->tc/)anb ftrcid>t ben .Rotten i^bcr bic '^ditc
,' par

oben .uxnfcbcn bcr Hincfcn /yanb r>nb bem obcrften Zbcil / alfo bal5 allc3cit bcr geringfte

Cbcil ber t^diten ben recbtcn Tonum r>on ft(|> giebct: Vnb lautct r>on fernen vid art'

mutirtcr aid wcnn man nabe barbcv t)l. . .

Vnb ob 3ix>ar bicienige / fo bcr Mufic rncrfabrcn / allcin bev ben Tertien. Quar-
ten, Quinten rnb Octaven bleibcn miifTcn / bic Tonos aber vnb Semitonia nid>t ix>oI

tinbcn fonHcn : -^o fan man f(c bod> un-r ]\<i) befi'en etwa* ficit;igcr angclcg:n fevn leil'aud)

Ui UH'gc bringcn; \Picuiol UH*gcn bcffcn bal§ bic lanpc "^dite cin firrcnben i"»nb fd>narrcn=

ben Sonum f>on ftcl) gibt / bic Semitonia nid>t iv>ol obfervirt un'rbcn fonncn.

') In ahnlicher Weise sagt Glarean (1. c, p. 49): ,,AVv/ <;',> inachinamcutuiu

homniiiin" (,,Ich lachte i'lber diese Erfindung der Menschheit"). Ueberhaiipt wurde das

Instrument haufig als grotesk und humoristisch wirkend betrachtet, wie es z. B. ein

bekanntes Zitat aus Molieres Komodie ,,Le bourgeois-gentilhomme" (1070) bestatigt.

Trotzdem hatte die »Trompette marine* fast das gauze 18. Jahrhundert hindurch ihren

Platz in der Hofmusik der franzosischen Konige.



Trumscheite (Marintrompeten)

iDicfce; Firrcn c^cl• fcbiiarrcn abcr / un^^ ut u>cttc prbvad^t buret'* cm flciiic?

frummci^ b6lr;lciii bcffc" brcitcilc-? i'>nb buf )lct^ ^f iiplcin iMitctt ia\i am cnt«c rntci* bic

•^ditc WK \on\i(n ctn '^tcrt i">tf t>cn (Bcigcn bocb par lofc pci^cHct / alfo / baiR bcr aubcv

Tbeil obcr ^Vuplcin uuid^cm ftc ctuv:* aiii* .'Sclffciibcin obcf anbcrcr bartcn '^dicmbabvcn

matcvv rntci-lcttcn i\nc cm ^dnvanr^ bcrfur ctcbct . . .: iDcrfclbc bcu^cpct |id'> vi^ bcni

Jvcfoiianij obcr •^angboben / warn bic "^iditc mit ban i^opcn gcriibrct unrb / vnb crrcgct

alfo cincn ^ittcnibcn rnb fd^narrcnben "Elanp vnb ^cfoiianr?. . . .

^ilSuKilcn ilccfcn fic audi m ba? allciTntci*)lc Mcfc* bcffufctc)lrccftcn (Tbcil* o6cr

,f i'l^Iin / cm gar fubtilcij Xlapclcbcn/bamit t»a!? jtttcfn r>nb fcbnarvcn bcjlo |ldi\tci-. . .gc=

borct wcrt'C. ."

Alls der eingehenden, wenn auch etwas weiischweifigcn Besclireibung,

die Mersenne in seiner „Harmonie universelle" (Paris 1636; „Traite des

instruments a chordes", p. 217 etc.) von der Trompette marine gibt, geht

hervor, daB die sich haufig findende zweite kiirzere Saite in der hoheren

Quinte gestimmt wurde, so daB mit Hilfe der beiden Saiten eine diatonische

Tonreihe erzielt werden konnte, da die durch den abwechselnd auf die erste

und die zweite Saite aufgesetzten Finger erzielten Naturtone diese Folge er-

gaben ; auch eine dem Daumenaufsatz beim Violoncell ahnliche Spielart, bei

der der Daumen der linken Hand gewissermaBen als beweglicher Steg diente,

scheint gebrauchlich gewesen zu sein. Ferner waren im 17. Jalirhundert

Trumscheite, die mit mehreren als Bourdons behandelten Saiten bezogen

wurden, anzutreffen. So erwahnt z. B. Praetorius (a. a. O., Seite 59) ein in

seinem Besitz befindliches Instrument, das vier Saiten in der Stimmung:

©^
::1_z=»—p:

^-A-=t::

besaB: „V>)t ^cl• cirobftcn Baitc . . / xinrb mit ^c^n anrubrcn ^C6 iDvainncne /

^ic rcd>tc UTcIo^cv gkid> \inc cin rcd>tcr Clarien vff eincv Zvummct ;u=

ivccic brvad^t", wahrend die drei hoheren Saiten ahnlich wie die Bordunsaiten

der Radieier und die Begleitpfeifen des Dudelsacks stets im Einklang mit-

tonten. (Vgl. die Nachbildung No. 700 des Katalogs.)

In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts wurden in der Bauart des

Trumsciieits einige Aenderungen vorgenommen, die dem Instrument, das jetzt

auch in Deutschland den Namen MarinetrompetC' erhielt, durch die deutliche

Scheidung von Hals und Korpus ein etwas anderes Aussehen verheh. Das

bisher eckige Korpus erhielt an Stelle der beiden Zargenbretter eine gefalligere,

dem Schallkorper der Harfe ahnliche gewolbte Form und wurde aus fiinf bis

sieben breiten Spanen von Ahorn- oder Fichtenholz zusammcngesetzt. Zur

Erleichterungdes Greifens wurde an das Korpus ein besonderer Hals angefiigt,

der in eine schneckenartige Windung oder ein geschnitztes Lowenkopfchen

auslief. Der Wirbel wurde gewohnlich behufs leichteren Anspannens der
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Saite mit eineni sternformigen Zahnrade versehen, in das ein Sperrhaken ein-

griff.') Das FuBende des Korpus wurde zuweilen mit einer sockelartigen

geschweiften Ausladung versehen, die an den „Sturze" genannten Schallbecher

der Trompete erinnert.

Von den Schriftstellern des 18. Jahrhunderts wird das Instrument noch

verschiedentlich zitiert. So erwahnt es z. B. Johann Mattheson in seinem

„Neu-Er6ffneten Orchestre" (Hamburg 1713, Seite 286) bei Beschreibung des

Monochords als ,,i>k gcvmg)d>ati,igc 3[roinpct=lUarinc"; J. G. Walther be-

schreibt es in seinem „Musikalischen Lexikon" (Leipzig 1732, Seite 385 u.623)

als »Marin-Trompete< (Tympani schizn, Tnimmchchcit), und audi Leopold
Mozart fiihrt es als letzte Gattung der Geigeninstrumente in seinem im

Geburtsjahr seines beriihrnten Sohnes (1756) zu Augsburg erschienenen „Ver-

such einer griindlichen Violinschuie"') an. Von alien Landern erhielt sich die

Marintrompete< oder Nonnengeige in Deutschland am langsten, wo sie, wie

erwahnt, bis ins 19. Jahrhundert in Nonnenklostern und Kirchen als Ersatz

der Trompete') mit Begleitung der Pauken benutzt wurde; die vier Marin-

trompeten No. 705—708 z. B. waren friiher im Kloster Marienthal in Sachsen

im Gebrauch.

In den Instrumentensammlungen sind derartige Instrumente aus dem

17. und 18. Jahrhundert noch in groiSer Zahl anzutreffen: ein Beweis, daB sie

recht verbreitet gewesen sein miissen; alte eckige Trumscheits aus friih^rer

Zeit sind dagegen auBerst selten. (Ein Exemplar befindet sich in der Samm-

lung des „Liceo musicale" zu Bologna.)
— Als Erbauer von Marintrompeten«

ist der bayrische Geigenmacher Johann Ulrich Fischer bemerkenswert, der

im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts in Landshut und Miinchen lebte; doch

sind die meisten dieser Instrumente unsigniert geblieben.

Von Kompositionen fiir die »Tromba marina* ist nur sehr wenig erhalten.

G alp in (a. a. O., p. 98) erwahnt eine viersatzige Senate eines spanischen Komponisten
Lorenzo de Castro (Ms. a. d. 17. jtidt.). Ob ein ebenfalls von Galpin (p. 97)
zitiertes englisches Druckwerk v. J. 1699: „A S-cond Bojk for the ne-o instyumcut called

the Mock Trumpet" fiir die » Alariiitrompete* bestimint gewesen sei, erscheint fraglich.
-

Nach L. Grillet (,,Le3 ancetre^ du Violon". tome ler, p. 176) kam in der Partitur

der 1654 zu Venedig und anlaBlich der Vermahlung Ludwig XIV. 1660 zu Paris

') Praetor i us (a. a. O., S. 45) erwahnt diese Vorrichtung —
alierdings zienilich

abfalh'g
— auch bei den >Violonen« genannten BaBgeigen.

-) „€ine altc 21rt bcr (Seiijttiftrumcntc ift Me aus bem dniiiifd^eib cntftanbeiie

(Trompete marine. (£s I^at nuv cine grolge Darnifcyte; tjat etncn breyecfidjten Korper,

eineii langen fjals, u. f. m. Die Scytc Hegit auf eincm Stcge, tueldjcr auf ettier Seite

ben Saii^bobeii faum beriit^rct, nub fotglidj penirfadjct, 'ba'^ bie Seytc, ipenn fie gegeigt

luirb, eiiien fijuarrenbcTt (Eott, cjletdj einer (Erompete, Don fid? giebt."

^) Vgl. z. B. ,,An!eitung zur praktischen Musik" von J oh. Samuel Petri

(2. Auf!., Leipzig 1782, S. 378): „*rrompcte marine. . . ., locldje bie (Eone ber (Irompcte

nad?at)mt, unb je^t nur nodj in 3""i^fcr"fIoftcrn gcbraudjt mirb, voo man feinc drouipe'

terinneu t^at".
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aufgefiihrten Oper „Xerxes" von Fra ncesco Ca val li (ca. 1600- 1676) eine >Trompette
marine* vor. Ferner soUen sich in einem 1674 zu Augsburg erschienenen Werke ,,Musica

genialis latino-gernianico" eines deutschen Musikers J. M. Get tie 36 Stiicke fiir zwei

Marintrompeten finden; der betreffende Autor ist aber in Eitners ,,Quellenlexikon"
nicht verzeichnet. — Die Musikaliensammlung der Kgl. offentl. Bibliothek zu Dresden
besitzt (als Ms. Ca. 44): ,,Cona->ii am moIU isirumenti Siwnati dalk Figlie del Pio Ospiiale
del/a Picth avanti . . . I'edcrico Chi isliano Pre>icipe reak di Poloiiia et Elcttorak di Sassoiiia"

von Antonio Vivaldi CJii Veuezia ne/l' Anno 1740") in zeitgenossischer Kopie
der Partitur. Die Instrumentenbesetzung des ersten dieser Konzerte, dessen Anfang:

lautet, ist folgende: ,.Concc>to con due Flauti. due Hot he, due Maudo/iiii, [due Trombe]
due Sa/wo [?], due I'ioliui in Troinha Marina et uno Moloncelld' ; diese Angaben deS
Titelblatts scheinen aber nicht korrekt zu sein, da die merkwiirdigen Bezeichnungen
,,di(c Snbiio" und ,,due J'lokni in Tromba Ma/ina" keinen Sinn ergebeu. Letzteres ist

vielleicht verschrieben statt: ,,due Violini, una Tromba Marina", doch gewahrt die

Partitur hieriiber keinen AufschluB. Wahrscheinlich wurde die »Tromba Marina* mit
den liauptsachlich in sog. Naturtonen sich bevcegenden tiefen Streichinstrumenten

(Violette, Violoncelli e Bassi) unisono gespielt. Auffallend ist, daB in diesem von
Nonnen vorgetragenen Konzert CSuonate dalU Pig/ie..."j auBer der >Tromba Marina*
zwei obHgate Tronipeten vorgeschrieben sind.

T r u m s c h e i t
- S p i e 1 e r.

Knpferstich von Qiambatt. Bracelli 1599.

II 21



322 ^ Dicorde No. 699, Trumscheit No. 700, Marintrompete No. 701

No. 699. »Dicorde (a archet ),

in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Dar-

stellung auf dem ca. 1480 entstandenen Triptyclion „Christus mit musi-
zierenden Engeln" von Hans Memling im Kgl. Museum zu Antwerpen
(vgl. die Abbildung auf Seite 314 des Katalogs). Das viereckige Korpus
ist aus schlichtem Ahornholz; es ist am unteren Ende offen gelassen,

verjiingt sich leicht nach oben zu und lauft in einen schneckenartig
gewundenen Wirbelkasten aus. In den unteren Teil der Decke ist eine

langliche Schalloffnung in gotischer Form eingeschnitten.
Der Bezug besteht aus einer iiber die ganze Lange der Decke

gespannten Spielsaite und einer bis zur Deckenmitte laufenden, in der

hoheren Oktave gestimmten Bordunsaite. Der Steg hat die auch fiir

das Trumscheit charakteristische Form eines Schuhs. (Vgl. die Ein-

leitung, Seite 317.)

Gesamtlange 1,21 m, untere Breite 6\-2 cm, obere Breite 3V- cm.

Abbildung auf Seite 323.
In J. Q. Walthers „Musicalischem Lexicon" (Leipzig 1732, S. 207) ist das

»Dicorde« folgendermaBen erwahnt:

„Dichordium,gr. (5«';^o£i(5or, cin altc6 mit 3W0 'fatten bc;octcnc6 3ni1i-umcnt, bcfCcn

^jgurMontfaucon im SupplementauLivre de I'Antiquite expliquee&r^prefentee
en Figures, lib. 8. c. 4. fo iioi'|1cllct, bap C6 am untcni *S)\bc xMcrccfipt, unb nad> bcr

^obe immcf fpiQictci* 3upcbct. XP:c bci* 2lurtcnfd>ciii bafclbil ptcbt, map c? aue^ 4 fcbr

fd)malcn 23rcttcrtTcii bcilan^cn, unt» fail wnc ctti alfo gcnanntc? ^^vommcL'^cbei t au'?'^

ttcfcbcn l)abcn, aud> mit cincm Sopcn fcvn tractivt wof^cn."

No. 700. Trumscheit,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XXI, No. 7). Das gelb-
braun lackierte Korpus ist aus zwei sich nach oben verjiingenden
Brettern aus schlichtem Ahornholz zusammengesetzt; die Decke ist aus

Fichtenholz. Der Wirbelkasten lauft in ein schildartiges Kopfstiick aus.

In der Decke befindet sich eine herzformige Schalloffnung, ein kleines

offenes Schalloch und zwei groBere Schallocher, in die Pergament-
Rosetten eingelassen sind.

Der Bezug besteht aus einer in C gestimmten Spielsaite und drei

entsprechend kiirzeren Bordunsaiten, die in c, g und c' gestimmt sind.

(Vgl. die Einleitung, Seite 319.)

Gesamtlange 2,11'; - m, obere Breite 4 V'2 cm, untere Breite 17 cm.

Abbildung auf Seite 323.

No. 701. Marintrompete (Tromba marina),
italienische Arbeit aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Das
rotlich lackierte Korpus des primitiven Instruments ist aus Q Spanen
von Fichtenholz zusammengesetzt. In das Schalloch der Decke, die

noch Spuren einer ehemaligen Beklebung mit aus Papier geschnittenen
Ornamenten zeigt, ist eine Pergament- Rosette eingelassen. Der Hals

lauft in eine einfache schneckenartige Windung aus. Die Saite wird

durch ein mit einem Sperrhaken versehenes Zahnrad angespannt; der

Wirbel hat die fiir das 17. jahrhundert charakteristische Herzform.

Gesamtlange 1,81 m, Korpuslange 1,04' 2 m, untere Breite 39', 2 cm,
obere Breite 12 cm.
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(VergroBert
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No. 699. No. 700.

»Dicorde a archet< Trumscheit,
ca. 1480. ca. 1620.

(Nachbildungen.)

Text: Seite 322.

No. 702.

Marintrompete
V. Jacob WeiB,

Salzburg 1713.

No. 704.

Marintrompete,
ital. Arbeit

a. d. 18. Jahrhundert.

Text: Seite 325.
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-I.

No. 705. No. 706. No. 707.

4 Marintrompeten

aiis dem 18. Jahrhundert.

(Alls dem Kloster Marienthal in Sachsen.)

Text: Seite 325/26.

No. 708.



Marintrompeten No. 702-705 ^^^^^ 325

No. 702. Marintrompete (Noniiengeige)
mit geschriebenem (fast ganz verblaBteni) Zettel: „[ Jacob] Weiss ,' [Geigen-

uiul] lauten macher . . [Saltz]burg 1713". Das gelbbraiin lackierte

Korpus ist aus 7 Spanen von Ahornholz zusaminengesetzt. Der Wirbel-

kasten lauft in einen hubsch gesclinitzten Lowenkopf aus. Die Saite

wird durch ein mit einem Schraubengewinde versehenes Zahnrad an-

gespannt; die Stimmvorrichtung ist spatere Hinzufi'igung. Auf den
Hals sind zur Bezeichnung der Griffe kleine Zettel mit den Ton-

benennungen geklebt.

Gesamtlange 1,85 m. Korpuslange 1,17 m, untere Breite 36 cm,
obere Breite 12 cm. Abbildung auf Seite 323.

Das Instruiuent wurde friiher im Dome zu Eichstatt in Bayern
benutzt.

No. 703. Marintrompete (Nonnengeige)
mit geschriebenem Zettel: „Johanii Ulrich Fischer, Burger: Lautten: und

Geigen Macher in Miinchen. Anno. 1728". Das hellbraun lackierte

Korpus ist aus 7 breiten Spanen von Ahornholz zusammengesetzt. Der
Hals ist schwarz lackiert und zur Bezeichnung der Griffe mit kleinen

die Tonbenennungen enthaltenden Zettein beklebt. — Die Saite wird

durch einen eisernen Wirbel und ein mit einem Sperrhaken versehenes

Zahnrad angespannt.
Gesamtlange 1,83' -• m, Korpuslange 1,16 m, untere Breite 34"-' cm,

obere Breite 11 cm. Nachbildung des Zettels auf Seite 614.'&

No. 704. Marintrompete (Tromba marina),
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das dunkelbraun lackierte

Korpus des schonen Instruments ist aus 11 schmalen Spanen von ge-
flammtem Ahornholz zusammengesetzt, zvvischen denen Adern von
Bein eingefugt sind. Abweichend von alien iibrigen Marintrompeten
des Museums ist vorliegendes Instrument mit einem die untere Korpus-

offnung ausfiillenden und von 18 Schallochern durchbrochenen Boden

versehen, der dieselbe Ausstattung wie das Korpus aufweist. In das

Schalloch auf dem unteren Teil der Decke ist eine hiibsche vergoldete

Pergament- Rosette eingelassen. Der von Elfenbeinadern eingefaBte Hals

ist auf der Riickseite mit schildpattfarbenem Lack iiberzogen; der Klotz

am Halsansatz ist mit einer vergoldeten kapitalartigen Holzschnitzerei

verziert. Der Wirbelkasten lauft in einen geschnitzten vergoldeten

Lowenkopf aus. — Die Saite wird durch ein mit einem Sperrhaken ver-

sehenes Zahnrad angespannt. AuBer der Spielsaite ist eine in der

hoheren Oktave gestimmte Bordunsaite vorhanden, deren Wirbel in

den Klotz am Halsansatz eingelassen ist.

Gesamtlange 2,16 '/- m, Korpuslange 1,20 m, untere Breite 25 cm,
obere Breite 14'/-.' cm. Abbildung auf Seite 323.

)(•

Die folgenden vier Marintrompeten No. 705—708 stammen aus dem
Kloster Marienthal in Sachsen, wo sie bis vor nicht langer Zeit im Gebrauch

gewesen sein sollen. Es sind anscheinend Arbeilen ein und desselben Ver-

fertigers, eines deutschen Meisters aus dem 18. Jahrhundert.

No. 705. Marintrompete (Nonnengeige).
Das unlackiert gebliebene Korpus ist aus 5 breiten Spanen von
Fichtenholz zusammengesetzt. In das Schalloch der Decke ist eine
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Pergament-Rosette eingelassen. Auf den in eine Schnecke auslaufenden
Hals sind zur Bezeichnung der Griffe kleine Zettel mit den Ton-

benennungen geklebt.
— Die Saite vvird durch einen mit einem holzernen

Schraubengewinde versehenen groBen Wirbel angespannt.
Gesamtlange 1,95 m, Korpuslange 1,13 m, untere Breite 21 cm,

obere Breite 8 cm.

Abbildung auf Seite 324.

No. 706. Marintrompete (Nonnengeige).
Das ebenfalls unlackiert gebliebene Korpus ist aus 7 Spanen von
schlichtem Ahornholz zusammengesetzt; im iibrigen ist das Instrument

wie No. 705 ausgestattet.

Gesamtlange 1,98 m, Korpuslange 1,15 m, untere Breite 23 cm,
obere Breite 12V-' cm.

Abbildung auf Seite 324.

No. 707. Marintrompete (Nonnengeige).
Das ehemals dunkelbraun lackierte Korpus ist aus 7 Spanen von ge-
flammtem Ahornholz zusammengesetzt. In das Schalloch der Decke
ist eine primitive holzerne Rosette eingelassen. Die Saite wird wie bei

den beiden vorhergehenden Instrumenten angespannt.
Gesamtlange 1,99 m, Korpuslange 1,14 m, untere Breite 23' - cm,

obere Breite 10 cm.

Abbildung auf Seite 324.

No. 708. Marintrompete (Nonnengeige).
Das hellgelb lackierte Korpus ist aus 7 Spanen von schlichtem Ahorn-
holz zusammengesetzt. In das Schalloch der Decke ist eine primitive

Pergament-Rosette eingelassen. Auf den Hals sind zur Bezeichnung der

Griffe kleine Zettel mit den Tonbenennungen geklebt. An Stelle der

Schnecke ist ein (urspriuiglich anscheinend nicht dazugehoriger) ge-
drehter Holzknauf vorlianden. — Die Saite wird wie bei den vorher-

gehenden drei Instrumenten No. 705—707 angespannt.

Gesamtlange 1,93 m, Korpuslange 1,09 m, untere Breite 23 cm,
obere Breite 13 cm.

Abbildung auf Seite 324.

Trumscheit- und Marintrompeten-Bogen: s. No. 964— 967.

(yrQlpa--



Rebec spielender Engel.

Ausschnitt aus dem Altargemalde

„Die Madonna mit Heiligen und musizierenden Engeln" (1433)

von Fra Giovanni da Fiesole (Fra Angelico,
1387—1455)

itn „Palazzo degli Uffizi" zn Florenz.
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Rebecs und Pochetten.

Rebecs.

AIs Urform der mittelalterlichen Streichinstrumente mit birnformig ge-

wolbtem, zargenlosem Schallk5rper ist, wie bereits Seite 311 des Katalogs er-

wahnt, wahrscheinlich das persisch-arabische Rebab anziisehen, das viel-

leicht zuerst auf dem Wege des byzantinischen Reichs Eingang in Siid-

osteuropa fand und dessen weitere Ausbreitung in den siidwest- und nord-

europaischen Landern auf den einige Jahrhunderte spiiter erfolgten Einfall der

Araber in die Pyrenaenhalbinsel zuruckzufiihren ist.
— Das arabische Wort

:>Rebab wird von dem persischen Revaheh^ („was klagende Tone hervor-

bringt") abgeleitet. Das noch heute gebrauchliche orientalische Instrument

hat ein langlich-schmales lautenartig gewolbtes Korpus, das aus einer Frucht-

schale oder einem Stiick ausgehohlten Holzes geformt und auf der Oberseite

mit einer Decke aus Tierhaut oder Pergament iiberzogen ist. Sein Bezug

besteht aus zwei Darmsaiten, die in f und c' gestimmt werden; die Wirbel

sind in einem an den kurzen Hals angesetzten zuriickgebogenen Wirbelbrett

befestigt. (Vgl. die Abbildungen auf Seite 328 des Katalogs.)
—

Jedenfalls

wurde dies arabische Rebab in Europa bald vervollkommnet und in Einzel-

heiten der Bauart mehr und mehr den Fideln (Vielles) angepaBt.

Die alteste bisher ermittelte Darstellung eines derartigen mit einem Bogen

gespielten europaischen Rebabs und eines abendlandischen Streichinstruments

iiberhaupt findet sich auf einem elfenbeinernen Schmuckkastchen byzantinischer

Arbeit, das dem 10. Jahrhundert angehort und im Nationalmuseum (Palazzo

del Potesta) zu Florenz aufbewahrt wird; einige Jahrzehnte jiinger diirfte

(nach Edward Buhle) eine zweite Abbildungsein, die in einem aus dem Fiennegau

stammenden Psalterium enthalten ist, das der Universitatsbibliothek zu

Leipzig gehort.')
— Die friiheste europaische Bezeichnung fiir ein rebabartiges

') Eine mehrfach nachgebildete Darstellung einer einsaitigen vLyra« aus einer

Bilderhandschrift des Klosters St. Blasien im Schwarzwald, die zuerst Abt Gerbert
in seinem Werke ,,De cantu et musica sacra" (St. Blasien 1774) veroffentlichte, gehort

nach neueren Forschungen nicht dem 8. oder 9., sondern erst dem 13. Jahrhundert an,

wodurch der von H. Riemann aufgestellten Theorie, die Streichinstrumente mit ge-

wolbtem Korpus auf germanischen Ursprung zuruckzufiihren, ein wichtiger Beweis-

grund entzogen wird.
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Streichinstrument ist Lyra ;
cliese Lyra war anfanglich nur mit einer Saile,

spiiter mit drei einzelnen oder zwei doppelchorigen Saiten bezogen. — Eine bis

ins 12. Jahrhundert zuriickreichende groBere Lyra-Art war die besonders in

Siidwesteuropa (Frankreich, Spanien und Italien) gebraucliliche Rubebe<
Oder Rubelle- (frz.: Rubebe, Rubelle; itaL: Rubeba, Rubella; engl.: Rybybe),

iiber deren eigentliche Form, da sich eine authentisclie Abbildung des Instru-

ments nicht erhalten zu haben scheint, die einzelnen Forscher allerdings sehr

verschiedener Meinung sind. Eine kurze Beschreibung der bis zum 15. Jahr-

hundert im Gebrauch gebliebenen Rubebe ist in einem von dem Dominikaner-

monch Jerome de Moravie (Hieronymus aus Mahren) ca. 1260 verfaBten

Traktat in der National-Bibliothek zu Paris enthalten. Hiernach war das Instru-

ment mit zwei Saiten bezogen, die in c und g gestimmt wurden und folgende

Tonreihe ergaben:

=9i
^=i' J fe.-i;.^.

-0-
:f:

P=F

d. h. iiber den Umfang einer None verfiigten.
—

Jedenfalls macht es die Etymo-

logie des Namens wahrscheinlich, daB die Rubebe ein von dem arabischen

Rebab abstammendes und dem gleichzeitigen Rebec eng verwandtes Instrument

gewesen sein muB, das vermoge seiner tieferen Stimmung groBere Dimen-

sionen als das Rebec gehabt haben dijrfte.

Der in den einzelnen Sprachen in verschiedenen korrumpierten

Formen vorkommende Name Rebec als Bezeichnung fiir die kleinere

Lyra ist anscheinend auf das italienische Diminutiv des Wortes Rubebe,

Rubecchino oder Rebecchino, zuriickzufiihren. Das Rebec (span.: Rabe

[morisco], Rabel; ital.: Ribeca, Ribeba, Rebeca) war ein nur kleines dreisaitiges

Streichinstrument, das im AeuBern der kleinsten Lautenart, Pandurina oder

Mandiirchen (s. Seite 113 u. 114 des Katalogs), ahnelte und wahrscheinlich in

gestimmt wurde; ein etwa dem 14. Jahrhundert angehoriges Gedicht des

franzosischen Troubadour Aimeric de Peyrac besagt, daB es dem Umfang

der Frauenstimme entsprochen habe. — Charakteristisch fiir das Rebec ist

ein die Decke ziemlich hoch iiberragendes breites Griffbrett, wodurch die

Lage des Steges entsprechend vertieft und eine gewisse Freiheit in dem

bei zargenlosen Instrumenten sonst eingeschriinkten Gebrauch der beiden

') Ueber die stets als relative und nicht als absolute Tonhohen aufzufassenden

Angaben bei den Stimnuingen der alten Saiteninstrumente vgl. FuBnote 3 auf Seite 80

des Katalogs.



Rebecs

auBeren Saiten erzielt wurde. Der Wirbelkasten lief gewolinlich in ein ge-

schnitztes Kopfchen aus; die beiden in die Decke eingeschnittenen

Scliallocher waren einander zugekehrt und hatten halbmond- oder sichel-

ahnliche Form.

Schoii sehr friih biirgerte sicli in Frankreich fiir die rebecartigen Instru-

mente der Ausdruck Gigues als ein auf die gewolbte Form ihres Korpus

gemiinzter Spottname ein („gigue" bedeutet: Schinken, Keule), der als Giga^

ins Mittelhochdeutsche und als Lehnwort Geige spater ins Hochdeutsche

iiberging; freilich erscheint auch die gegenteilige Ansicht, daB das Wort

»Geige<! deutschen Ursprungs und von dem mittelhocluleutschen Stamm

»gigen« = wiegen (altnordisch geiga = schwenken, zittern) abzuleiten sei,

nicht unbegriindet. In Deutschland wurde die Bezeichnung Geigen im

Laufe der Zeit (ca. 1500) auch auf die mit flacliem Korpus und Zargen
versehenen fidel- oder violenartigen Streichinstrumente iibertragen, worauf die

nocli heute gebrauchliche, musikgeschichtlich aber unrichtige Benennung der

Violine als Geige zuriickzufiihren ist. So wurde im 16. Jalirhundert

eine merkwiirdige steglose Violengattung mit lang ausgeschnittenen Mittel-

biigeln GroB- und Klein-Geigen genannt (s. Seite 375 76); jedoch fiihrte

auch eine Gruppe rebecartiger Instrumente die Bezeichnung kleine

Geigen .

Diese im 15. Jahrhundert aufgekommenen „(pol n ifd>c) Flctnc (i'>cicicn

obne ^un^c l^n^ iitit ^l•ctcn Bcytcn" stellen eine durch verschiedene Ent-

lehnungen bei den in der Bauart bereits weiter vorgeschrittenen Violen ver-

besserte Form des Rebecs dar und sind von Martin Agricola („!lTii)'tCva

^al^)\V, Wittenberg 1528 und 1545) und Hans Gerle O/.UuttCva tcu)'d\ vuif

^ic Ditftru incut ^cl• grot^cn lMtn^ flctncn gcvant
"

Niirnberg 1532) aus-

fiihrlich beschrieben. Wie alle anderen Instrumentengattungen dieser Zeit

bildeten auch die kleinen Geigen einen Chor — d. h. eine Gruppe gleich-

artiger Instrumente in verschiedenen den menschlichen Stimmlagen ent-

sprechenden GroBen und Stimmungen —, deren einzelne Arten nach Agricolas

Angaben folgendermaBen gestimmt wurden: Diskant: g, d\ a'; Alt u. Tenor:

c, g, d'; BaB: G, d, a bezw. F, c, g. ') Dieselbe quintenmaBige Stimmung
ist auch bei zeitgenossischen italienischen Schriftstellern

,
wie Giovan

Maria Lanfranco („Scintille di Musica", Brescia 1533) und Silvestro

Ganassi („Lettione seconda", Venedig 1543), erwahnt, die die kleinen

Geigen als „Violette da arco fenza tafti" (d. h. kleine bundfreie Violen

mit Bogen) bezeichnen. Auch scheint bei diesen italienischen Violette

')
Die Stimmung dieser » kleinen Geigen« entsprach niithin der Stimmung der

drei tieferen Saiten der Violine, der Bratsche und des Violoncells.



— wie es Darstellungen auf verschiedenen Gemalden von Meistern der

Renaissance (Fra Angelico da Fiesole, Giovanni Bellini, Cima da

Conegliano u. a.) beweisen — ein viersaitiger Bezug, den Lanfranco

und Ganassi nur fiir die BaBinstrumente angeben, und eine zierlichere,

schlankere Bauart als in Deutschland gebrauchlich gewesen zu sein. (Vgl.

die Nachbildung No. 709b, Seite 333.)
— Bereits in der zweiten Halfte des

16. Jahrhunderts kanien jedoch die einzelnen Arten der kleinen Geigen«

auBer Gebrauch, und wahrend die Vertreter der tieferen Stimmen bald

vollstandig verschwanden
,

verschmolz das Diskantinstrument mit der in-

zwischen in Frankreich aufgekommenen zierlichen »Poche« (Pochette)
Oder Taschengeige (s. Seite 337 f.). Praetorius bildet in seinem „Syntagma
Musicum" (Organographia, Tafel XXI No. 1) eine derartige 37' - cm lange

„kleine Posche" (Pochette in Rebecform) ab, die sich durch ein schmaleres,

am unteren Ende eingebuclitetes Griffbrett und ein vom Mandiirchen iiber-

nommenes Schalloch auf dem oberen Teil der Decke von der kleinen Geige<^

des 16. Jahrhunderts utiterscheidet.

Das seine alte Form bewahrende eigentliche Rebec, das einen zwar

kraftigen, aber ziemlich scharf und unschon klingenden Ton besaB, erhielt

sich in den auBerdeutschen Landern noch weiter, wenn es auch durch die

rasch fortschreitende Vervollkommnung der Violen und durch das Auf-

tauchen der Violine immer mehr in dan Hintergrund gedrangt wurde. Sein

Bezug bestand nach wie vor aus nur drei Saiten, die wie bei der Violine in

gestimmt wurden. — War das Rebec noch im 16. Jahrhundert ein beliebtes

Begleitinstrunient zu Tanze gewesen, das in England unter Heinrich VIII. (reg.

1509 — 1547) auch am koniglichen Hofe gepflegt wurde,') so sank es in der

Folgezeit in Frankreich z. B. immer mehr zu der Rolle eines verachteten Volks-

mstruments hinab und fristete nur noch in den Handen der StraBenmusikanten

und Bettler ein kiimmerliches Dasein. Dies bestatigt z. B. eine im Jahre 1628

erlassene Verfiigung des Statthalters von Paris, wonach ,,da/!s les cabarcfs ct

viauvais lieux'' der Gebrauch aller Arten von Violinen untersagt und allein

das Rebec gestattet wurde, und nach einem von Guillon als „Roi des violons"

1741 zu Paris gegebenen Dekret wurde sogar alien nicht ziinftigen Musikern

die Benutzung einer viersaitigen Violine iiberhaupt verboten und nur das

') Auch die in Shakespeares ,,Romea and Julia" (4. Akt, 5. Szeue) auf-

tretenden drei Musikanten sind anscheinend als Rebec-Spieler aufzufassen. Sie werden

ironisch „Hugh Rebeck", ,,
Simon Catling" (= Darm) u.

,,James Soundpost" (= Stimm-

stock)genannt, welche Namen Schlegel (1797) mit ,,Hans Kolophonium, Michel Hacke-

brett, Jakob Gellohr" iibersetzte.



^^^^^ Rebecs No. 709a u. 709b (Nachbildungen) ^^^ 333

Spielen des Rebecs erlaubt.')
— Wie es die Instrumente No. 714 und 715 des

Museums beweisen, wurde \n Italien das Rebec noch im 19. Jahrliundert

benutzt; heute diirfte es aber so gut wie ganzlich ausgestorben und iiberall

langst durch die Violine ersetzt sein.

(yrEfj*^-

No. 709a. Lyra (oder Oigue ),

in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der

Darsteilung auf einer Steinskulptur aus dem 12. Jahrliundert am West-

portal der Abteikirclie zu Moissac (Frankreich; Dep. Tarn-et-Garonne).
(Vgl. die Abbildung bei L. Grillet, „Les Ancetres du Violon", tome
l^i" p. 29.)

— Die Lyra ist ein primitives dem Rebec ahnliches
mittelalterliches Instrument, das noch kein ausgebildetes Griffbrett be-

sitzt. Das ziemlich flache Korpus, der Hals und das Wirbelbrett sind
bei vorliegender Nachbildung aus einem Stiick Weidenholz gearbeitet.
Zu beiden Seiten des kleinen, niedrigen Stegs sind in die Decke zwei

sichelformige Schallocher eingeschnitten.
Der Bezug besteht nur aus einer einzelnen Saite, deren Wirbel

von der Riickseite des flachen Wirbelbretts aus gehandhabt wird.

Lange 50 cm, groBte Deckenbreite (an den Schallochern) 14'/j cm.

No. 709b. Violetta (senza tasti) ,

eine im 15. und 16. Jahrhundert in Italien gebrauchliche entwickelte

Rebec- oder klein-Geigen -Form (vgl. die Einleitung, Seite 331 32).
In der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Dar-

steilung auf dem ca. 1490 entstandenen Gemalde „die Madonna mit

Heiligen und musizierenden Engeln" von Giovanni Bellini in der

Akademie zu Venedig.
— Das Instrument stellt eine vorgeschrittenere

Form des Rebec dar, von dem es sich durch zierlichere, gefalligere
Bauart und viersaitigen Bezug unterscheidet. Das ziemlich schmale

Korpus der vorliegenden Nachbildung ist aus schlichtem Ahornholz
und dunkelbraun lackiert. In die Decke sind zwei langliche GD-L6cher

eingeschnitten; Decke, Griffbrett und Saitenhalter sind von Elfenbein-

adern umsaumt. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes Lowen-

kopfchen aus.

Lange 68 cm, groBte Deckenbreite 15 cm.

') „Comme il feroit egalement impossible et oppose aux projets de la

communaute pour la perfection des arts qui en font Tobjet, d'y coniprendre
un certain nombre de gens fans capacite, dont les talents font bornes k

ramufement du peuple dans les rues et dans les guinguettes, il leur fera

permis d'y jouer d'une efpece d'inftrument a trois cordes feulement, et

connu fous le nom de rebec, fans qu'ils puiffent se fervir d'un violon k

4 cordes fous quelque pretexte que ce foit." (V'idal, ,,Les instruments a archet",

tome ler, p. 18.)
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No. 710. Rebec (Ribeca),
italienische Arbeit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Korpus, Hals und
Wirbelkasten des primitiven Instruments sind aus einem Stiick dunkel-

braun lackierten Kirsclibaumholzes gearbeitet. Decke und Oriffbrett

sind mit kunstlosen farbigen Ornamentmalereien geschmiickt. In der aus

Pappelholz verfertigten Decke befinden sich zweiy-Locher. Der Wirbel-

kasten lauft in ein schildartiges Plattchen aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei den folgenden Rebecs
No. 711 -715) aus je drei Saiten, die violinmafiig in g, d', a^ gestimmt
wurden. — Lange 57 cm, Breite 14 cm. Abbildung auf Seite 328.

No. 711. Rebec,
anscheinend von demselben Verfertiger wieNo. 710, da beide Instrumente

in Bauart und Ausstattung ziemlich genau iibereinstimmen; nur ist

No. 711 etwas kiirzer und gedrungener und aus einem Stiick Pappelholz

gearbeitet.
— Lange 51 cm, Breite 14 cm. Abbildung auf Seite 328.

No. 712. Rebec,
franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Kcrpus und Hals des

hubschen Instruments sind aus elf bis zum Wirbelkasten laufenden

Spanen von Kirschbaumholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfen-

beinadern eingefiigt sind; der Lack ist von gelbbrauner Farbung. Der
Deckenrand und die Umsaumung der Schallocher ist mit Elfenbeinadern

verziert, zwischen denen in schwarzen Kitt eingelassene Perlmutter-

einlagen angebracht sind. Zwischen den beiden /-Lochern befindet

sich eine aus dem Deckenholz geschnitzte Rosette. Das Oriffbrett ist

mit Schildpatt belegt und ebenso wie der Wirbelkasten mit Elfenbein-

einlagen geschmiickt. Der Wirbelkasten verlauft in ein mit Perlmutter

eingelegtes schildartiges Plattchen. — Lange 56' -> cm, Breite 12' •.' cm.

No. 713. Rebec,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Korpus, Hals und Wirbel-

kasten des roh gearbeiteten Instruments sind aus einem Stiick Pappel-
holz verfertigt. In der aus Kirschbaumholz hergestellten Decke befinden

sich zwei primitive langliche Schallocher. Der Wirbelkasten lauft in

eine plumpe tierkopfahnliche Schnitzerei aus. — Lange 54 cm, Breite 12 cm.

No. 714. Rebec,
italienische Arbeit aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Korpus, Hals und
Wirbelkasten sind aus einem Stiick Kirschbaumholz verfertigt. Der
Lack zeigt dunkelbraune Farbung. In der Decke befinden sich eine

kleinere und zwei groBere /-Lochern ahnliche Schalloffnungen. (Decke,
Saitenhalter und Wirbel sind erneuert.)

— Lange 48'Ai cm, Breite 12 cm.

No. 715. Rebec,
ebenfalls italienische Arbeit aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Korpus,
Hals und Wirbelkasten des verhaltnismaBig sorgfiiltig gearbeiteten In-

struments sind aus einem Stuck schlichten Ahornholzes verfertigt. Boden
und Wirbelkasten sind dunkelrot, der Hals ist hellgelb lackiert. In der

aus Pappelholz hergestellten Decke befinden sich zwei /-Locher. Der
Wirbelkasten lauft in ein schildartiges Plattchen aus.

Lange 55'/ 2 cm, Breite 14 cm,

Rebec-Bogen: siehe No. 961 u. 963.
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Nach einem Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert

von Johann Georg Hertel in Augsburg

(Zeichnung von Philipp Canot.)

Vorlage im Besitze des Museums.



Pochetten

Pochetten.

(Taschen- oder Tanzmeistergeigen.)

Die Pochette oder Poche (deutsch: Taschen-, Sack-, Spitz- oder Tanz-

tneistergeige; engl.: Kit; ital.: Sordino, auch Pacchetta
),

die kleinste und letzte

Abart der zargenlosen Streichinstrumente niit gewolbtem Schailkorper, war

bereits in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts im Gebrauch^) und erhielt

sich bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ihren Namen als Taschengeige

fiihrte sie, wie Mersenne in seiner „Harmonie universelle" (Paris 1636)

berichtet, „a raifon qu'il eft fi petit que les violons qui enfeignent a

danfer, le portent dans leurs poches". Es war demnach ein hauptsachlich

bei den Tanzmeistern beliebtes Instrument, das von ihnen beim Einiiben der

Tanze zur musikalischen Begleitung benutzt wurde, fand aber trotz seines

zarten, diinnen und nur wenig tragfahigen Tones als fiihrende Stimme zuweilen

anscheinend auch in der Kammermusik im Verein mit anderen Instrumenten

Verwendung, wie es z. B. das im Besitz des Museums befindh'che, dem

franzosischen Maler Louis Le Nain zugeschriebene Gemalde vom

Jahre 1640 bestatigt, das ein Zusammenspiel von Pochette, Laute, Theorbe

und Viola da gamba erkennen laBt. (Vgl. die Abbildung auf Seite 341

des Katalogs.)

Die Pochette wurde in verschiedenen Formen gebaut. Die im 17. Jahr-

hundert sehr verbreiteten zierlichen Pochettes en bateau< haben ein

mulden- oder bootformiges langlich-schmales Korpus') von etwa 35—45 cm

') Die jilteste z. Zt. bekannte datierte Pochette diirfte eine Taschengeige des

Niirnbergers Conrad Miiller v. J. 1520 sein, die sich im „Musil<historisk Museum''

zu Kopenhagen befindet. (No 363.)

-) Die bei A than. Kircher vorkommende lateinische Bezeichnung der Pochette

ist •lintercuhiS'< ('Hnter* bedeutet ein kleines Boot).

II 22



Pochetten

Lange und 4—5 cm Breite. Die leichtgewolbte Decke ist wie bei den Violen

mit zwei C-formigen Schallochern durchbrochen, zwischen oder unter denen

der kleine Steg aufgestellt wird; zuweilen ist in die Decke auch noch eine

winzige herzformige Schalloffnung eingeschnitten. Der Wirbelkasten lauft in

eine in ein schildartiges Plattchen endigende Windung oder oft auch in ein

geschnitztes Kopfchen bezw. eine Schnecke aus. Der Bezug besteht gewohn-
iich aus vier Saiten, die ebenso wie bei der als Quartgeige oder Violino

piccolo' (s. u.) bezeichneten kleineren Violine eine Quarte hoher als die

eigentliche Violine:

fe^ ?=p:

gestimmt wurden; bei den seltener vorkommenden dreisaitigen Pochetten

wurde die tiefste Saite (c') fortgelassen oder auch eine einen ganzen Ton

hohere Stimmung (in a', e% h-) benutzt. — Auf die mulden- oder trogformige

Gestalt des Korpus deutet die alte deutsche Bezeichnung der Taschengeige
als »Tr6gel' hin (abgeleitet vom althochdeutschen >trugili Trog), wie es

folgende in Grimms groBem deutschen Worterbuche mitgeteilte Stelle in

,,Jucundi Jucundissimi tr)unc»erlidie Ccbensbcfdircibung" vom Jahre 1680 be-

weist: ,,intern ^crfte ein page auf, &cr 3090 unter tpdl-jrcnber arbcit dn J5 rog I =

geiglein b^^roor aus 5er ^\di."^)
—

(Ueber die im 17.Jahrhundert gebrauch-

liche Posche in Rebec- oder Klein -Geigen form vgl. Seite 332 des

Katalogs.)

Sehr beliebt waren im 18. Jahrhundert Pochetten in Form einer Violine,

und zwar entweder in verzerrt-langgestreckter oder regelrechter Violinform

(> Pochettes en violon<); das Korpus und oft auch der in eine

Schnecke auslaufende Hals dieser Miniaturviolinen wurden haufig aus einem

Stiick gearbeitet. Der im Verhaltnis zum kleinen Korpus zu lange Hals ver-

lieh allerdings diesen Pochettes-violons ein etwas unsymmetrisches Aus-

sehen. Pochetten in ausgesprochener Violinform sind die >Quartgeigen«
oder »Violini piccoli« des 17. und 18. Jahrhunderts (siehe Seite 358

des Katalogs).
— Auch andere Instrumentenformen wurden im 18. jahrhundert

auf die Pochette iibertragen; z. B. wurden Taschengeigen in Gamben-,

Violen-, Radleier- und Guitarrenform etc. angefertigt.

Die Pochette war in alien Musik treibenden Landern Europas verbreitet

und stand in Frankreich, Holland und Deutschland in besonderer Gunst.

Abbe de Marolles riihmt in seinen Memoiren (Paris 1745) Constantin

') Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 11. Jahrgang (1890,91) S. 132, wo
auch die Abbildungeines »Tr6gU aus einem Druckwerk vom Ende des 16. Jahrhunderts

reproduziert ist.



Pochetten

iind Bo can als „fameux joueurs de poches", und John Hawkins erwahnt

in seiner „History of Music" (London 1776) einen Londoner Tanzmeister

Francis Pemberton als ausgezeichneten Kit-Spieler.')
— Mattheson

nennt in seinem „Neu eroffneten Orchestre (Hamburg 1713, Seite 280) die

Pochetten „^ic bcifcrc uitb bciinlid>c ©tl•obfi:^^cln / 6<?//. Poches, it. ^rct=

Violen'S die „)lid> ^cn (Cv;itn llTctftcrn gan;Itd> appropriirt babcn ",

und in Leop. Mozarts „Versuch einer griindlichen Violinschule" (Augs-

burg 1756) heiBt es bei Erwahnung der Geigengattungen (Seite 2): ^'-irinc

fd>on ^c^t rcraltctc ?lrt ^cr cBcigcn fln^ bic Hcincn ^c.^ o^c^ ©piRgciglcin,

ivcld->c intt 4-. o^c^ aiid> nui* mit 3- ©cytcn bc;oc;cn )"itn^. Bic lln^*^cn, ix^cicn

^cr ^cquctnlid-)l-Vit fic in ^cn BdMibfvacf ,;u ftafen, cicinctntcilid> v»on t>cn \itTrcn

(Evan^mctftcnt bcv Untcnvcifunct ibrcr ^cbrlingc gcbraud^t."
- Auch bei

Goethe findet sich eine kurze Erwahnung der Pochette in dieser Hinsicht,

und zwar im 9. Buch von „Wahrheit und Dichtung", wo Goethe berichtet,

daB er als junger Student der Rechte in StraBburg (1770) mit den Tochtern

seines franzosischen Tanzlehrers „nach der kleinen Geige des Vaters" Menuet

tanzen gelernt habe.

Die Ausstattung der Pochetten des 17. und 18. Jahrhunderts ist sehr

haufig reich und luxuries: Taschengeigen aus Elfenbein oder verschieden-

artigen Edelholzern (Palisander-, Jakaranda-, Zedernholz) und mit orna-

nientalen Einlagen von Silber, Elfenbein oder Schildpatt und kunstvollen

Schnitzereien sind gar nicht selten anzutreffen; sogar mit Perlen und kostbaren

Juwelen wurden, wie aus einer Beinerkung Mersennes (I.e., p. 178) her-

vorgeht, diese kleinen Instrumente besetzt („. . . .ce qu'il faut remarquer. . . .

que quelques-vns couurent de nacres de perles, de rubis, ou d'autres

pierres precieufes, quoy que cela ne ferue de rien a la bonte de

rinftrument"). Es ist daher begreiflich, daB die zierlichen, hiibsch aus-

gestatteten Instrumente von jeher begehrte Objekte des Sammeleifers waren,

so daB die Zahl noch erhaltener wertvoUer Exemplare in offentlichen und

privaten Sammlungen ziemlich groB ist. Besonders prachtige Pochetten be-

sitzen die Museen zu Paris (Conservatoire de musique, Musee Cluny, Musee

du Louvre etc.) und zu London (South Kensington Museum, Donaldson-

Museum etc.)
— Die besten deutschen Pochetten wurden im 17. Jahrhundert

zu Augsburs von den dortigen Lauten- und Violenmachern Thomas

') ..Mr. Francis Pemberton, a dancing-mafter of London, lately [1776]

deceafed, was fo excellent a master of the Kit, that he was able to play

folos on it, exhibiting in his performance all the graces and elegancies of

the violin, u^hich is the more to be wondered at as he was a very corpulent

man." (1. c, vol. the 4111, p. 114.)
— Die englische Bezeiclinung der Pochette als

»Kit'< wird auf die Katzendarmsaiten zuriickgefiihrt, mit denen das Instrument an-

geblich bezogen wurde.
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Ediinger, Mathias Hummel, Georg Woiile, OeorgAmann u. a.

verfertigt; auch Math ens Epp in SlraBburg i. E. ist hervorzulieben. In

England genoB Henry Jay jun., der um die Mitte des 18. Jahrhunderts in

London lebte, als „Kitmaker" besonderen Ruf. — Beriihmt ist die von

Antonio Stradivari zu Cremona gebautc Pochette in langgestreckter

Violinform, die jetzt eine Zierde des Museums des „Conservatoire national

de musique" zu Paris bildet (No. 177). Ein »Violino piccolo^ desselben

Meisters ist im Musikhistorischen Museum zu Coin vertreten (No. 755,

s. S. 358 des Katalogs).

Toche^ ou •S auriune .

Kupferstich aus de Labordes ,,Essai sur la musique'' (Paris 1780)
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Nach einem

Louis Le Nain (1593
—

1648) zugeschriebenen Gemalde

„Le Concert" (ca. 1640).

(Original iin Besitze des Museums.)



Pochetten No. 716-719

Poclietten (Taschengeigen)

mit boot- Oder muldenartig gewolbtem zargenloseni Korpus.

(vPochettes a bateau«.)

No. 716. Pochette,
deutsche Arbeit aus dein 17. Jahrhundert. Das funfkantige Korpus und
der Hals des einfach ausgestatteten Instruments sind aus einem Stiick

Pappelholz verfertigt. In der Decke befinden sich zwei primitive

/•Locher oline untere Schweifung. Der Wirbelkasten lauft in eine

(spater hinzugefiigte) einfache Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus nur drei Saiten, die in

#-

::^=f=ti= Oder t^—^—^-

gestimmt wurden.

Gesamtlange 44' : cm, Korpuslange 27 cm, Breite 4 cm.

Abbildung auf Seite 345.

No. 717. Pochette,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Korpus und Hals

des verhaltnismaBig groI5en Instruments sind aus einem Stiick schlichten

Ahornholzes gearbeitet. Der gelb lackierte Boden ist auf dem oberen
Teile mit einer mandeltormigen Schnitzerei verziert. In der stark ge-
wolbten Decke befinden sich zwei einfache /-Locher, denen ebenso wie
bei No. 716 die untere Schweifung fehlt. Der Wirbelkasten lauft in

ein geschnitztes polychromiertes Madchenkopfchen aus.

Der Bezug besteht wie bei samtlichen folgenden Pochetten aus

vier Saiten in folgender Stimmung:

:=zzi; :p:

d:

Gesamtlange 55 '/2 cm, Korpuslange 33'/-- cm, Breite 7 cm.

Abbildung auf Seite 350.

No. 718. Pochette,
franzosische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das rotlichbraun lackierte

Korpus des hiibschen Instruments ist aus 8 gekehlten Spanen von

mahagoniartigem Holz zusammengesetzt, zwischen denen Ebenholz-

adern eingefiigt sind. Am unteren Teil des Bodens ist ein geschnitztes

Engelskopfchen angebracht. Der hiibsch geschnitzte Saitenhalter, der

Steg und die vier Wirbel sind aus Elfenbein. In der Decke befinden

sich zwei C-Locher. Der mit Schnitzereien verzierte Wirbelkasten lauft

in ein Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 44 Vs cm, Korpuslange 26 cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 345.

No. 719. Pochette,
ebenfalls franzosische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert und anscheinend
von demselben Verfertiger wie die Pochette No. 718, der vor-

liegendes Instrument in der auBeren Ausstattung fast genau entspricht;



344 ^^^^^^ Pochetten No. 719-724

nur ist das Korpus aus 7 gekehlten Spanen von Pflaiimenbaumholz

zusammengesetzt, und der Boden ist anstatt mit Ebenholz- mit Elfen-

beinadern verleimt. Der Wirbelkasten lauft in ein (etwas karikiert ge-

haltenes) geschnitztes Kinderkopfclien aus.

Gesamtlange 44 cm, Korpuslange 26 cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 345.

No. 720. Pochette (Sordino),
italienisclie Arbeit aus dem 17. Jaiirhundert; mit einem fast ganzlich
verblaBten Zettel, von dem sicli nur noch die Worte „Giorgio Alberto. . .

"

entziffern lassen. Das Korpus des iiiJbsclien Instruments ist aus Nufi-

baumholz und mit gravierten ornamentalen Elfenbeineinlagen reich ver-

ziert. In den die Mitte des Bodens durchziehenden breiten Elfenbein-

streifen sind originelle Masken und Embieme von Instrumenten ein-

graviert; in ahnlicher Weise ist der groBe Anhangeknopf, der Saiten-

halter und der Wirbelkasten ausgestattet. Die Riickseite des Halses ist

mit Schildpatt belegt. In der Decke befinden sich zwei C-L6cher. Der
Wirbelkasten lauft in ein aus Elfenbein geschnitztes Monchskopfchen aus.

Gesamtlange 43'/j cm, Korpuslange 26Vj cm, Breite 4V2 cm.

No. 721. Pochette (Sordino),
anscheinend von demselben Verfertiger wie das vorhergehende Instru-

ment, da vorliegende Pochette mit No. 720 in Bauart und Ausstattung
fast genau iibereinstimmt; nur finden sich die gravierten Elfenbein-

einlagen hier auch auf der Vorder- und Riickseite des Halses,

Gesamtlange 44 cm, Korpuslange 25V2 cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 345.

No. 722. Pochette,
deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das einfach ausgestattete
Instrument ist von sehr kleiner Form und mit Ausnahme der Decke
und des Griffbretts aus einem Stiick Ebenholz gearbeitet. Das Korpus
ist fiinfkantig und gekehlt; in der Decke befinden sich zwei /-Locher,
unter dem Griffbrett auBerdem ein kleines herzformiges Schalloch, Der
Wirbelkasten lauft in ein viereckiges Elfenbeinplattchen aus.

Gesamtlange 36^2 cm, Korpuslange 24 cm, Breite 4 cm.

No. 723. Pochette,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das einfach aus-

gestattete Instrument ist von sehr kleiner Form und mit Ausnahme der

Decke ganz aus Ebenholz verfertigt; im iibrigen ahnlich wie No. 722,
nur sind die Schallocher C-formig. Der durchbrochene Wirbelkasten
lauft in ein geschnitztes Madchenkopfchen aus.

Gesamtlange 41 cm, Korpuslange 26 cm, Breite 3^4 cm.

Abbildung auf Seite 346.

No. 724. Pochette,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Das gelbbraun
lackierte fiinfkantige Korpus des einfach ausgestatteten Instruments ist

aus einem Stiick Ahornholz gearbeitet. In der Decke befinden sich

zwei C-L6cher. Der Wirbelkasten lauft in eine ziemlich groBe
Schnecke aus.

Gesamtlange 47'/-.' cm, Korpuslange 26 cm, Breite 4 cm.

Abbildung auf Seite 349.
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No. 716.

Vorderansicht.

No. 718.
Riickansicht.
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Vorderansicht. Riickansicht. Vorderansicht.

No. 719. No. 721

Poch ett en
aus dem 17. Jahrhundert.

Text: Seite 343 u. 344.

Riickansicht.
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No. 723.
Vorderansicht. Ruckansicht.

No. 726

V. Matheus Epp,
StraBburg 1656.

No. 728

V. Georg Worlle,

Augsburg 1673.

#8^

Vorderansicht. Ruckansicht.

No. 729.

V. Thom as Edlinger,

Augsburg 1687.

No. 739. No. 740.

(Moderne Nachbildungen.)

Poch etten
aus dem 17. Jahrhuudert.

Text: Seite 344-352.



Pochetten No. 725 728

No. 725. Pochette,
ebeiifalls deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrliundert. Das diinkelbraun

lackierte Korpus des hiibschen Instruments ist aus 5 leicht gekehlten

Spanen von Pflaumenbaumholz zusammengesetzt, zwischen denen Elfen-

beinadern eingefiigt sind. Am oberen und unteren Teil des Bodens sind

Einlagen von Bein angebracht. In der Mitte der von einer Elfenbein-

ader umsaumten Decke befindet sich ein unter dem Steg verlaufendes
einzelnes Schallocli, das wie bei vielen alten Violen schlangenformig
ist. Das Griffbrett ist mit Elfenbein eingelegt. Der Wirbelkasten lauft

in ein hiibsch geschnitztes Lowenkopfchen aus.

Gesamtlange 48'/-.> cm, Korpuslange 30 cm, Breite 3' i cm.

Abbildungen auf Seite 349.

No. 726. Pochette,
mit gedrucktem Zettel: „Matheus Epp / in Strasburg 1656". Das sehr

hiibsche, reich ausgestattete Instrument ist eine der wertvolisten Pochetten
des Museums; es ist mit Ausnahme der Decke ganz aus Elfenbein und
Ebenholz gearbeitet. Das Korpus ist aus 5 Spanen von Elfenbein zu-

sammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Die
einzehien Spane sind mit hiibschen in dunklen Kitt eingelassenen stern-

formigen Silbereinlagen verziert; auch die Riickseite des Halses, das

Griffbrett und der Saitenhalter sind in ahnlicher Weise ausgestattet. In

der Decke befinden sich zwei C-L6cher, unterhalb des Griffbretts

ist auHerdem ein winziges herzformiges Schalloch eingeschnitten. Der
durchbrochene Wirbelkasten ist ebenso wie Griffbrett und Saitenhalter

von Elfenbein- und Ebenholzeinlagen umsaumt und auf der abgeflachten
Vorderseite mit einem Simili-Smaragd geschmuckt

Gesamtlange 43 cm, Korpuslange 27'/j cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 346, Nachbildung des Zettels auf Seite 614.

No. 727. Pochette
mit fast ganzlich verblaBtem Zettel: „IVlatlhias (Hum]eli/in augspurg....";
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Korpus des hiibschen In-

struments ist aus 5 dreiteiligen abwechselnd angeordneten Spanen von
Elfenbein und Schildpatt zusammengesetzt; in ahnlicher Weise sind

Saitenhalter und Griffbrett eingelegt. Die Anordnung der Schallocher

entspricht No. 726. Die vier Wirbel und der Wirbelkasten, der in ein

mit Schildpatt belegtes schildformiges Plattchen auslauft, sind aus Elfenbein.

Gesamtlange 41'/- cm, Korpuslange 26' ^ cm, Breite 3' - cm.

No. 728. Pochette
mit geschriebenem Zettel: „Georg Worlle in Augfpurg 1673." Das
hiibsche Instrument ist ganz ahnlich wie die vorhergehende Pochette

No. 727 ausgestattet, so daB Worlle anscheinend ein Hummel'sches
Modell als Vorlage benutzt haben diirfte. — Das Korpus ist aus 5 in

der Mitte abwechselnd angeordneten Spanen von Elfenbein und Schild-

patt zusammengesetzt. In der Decke befinden sich zwei C-formige
Schallocher, unterhalb des Griffbretts auBerdem ein winziges herz-

formiges Schalloch, unter dem eine kleine sternformige Verzierung ein-

gelegt ist. Saitenhalter und Griffbrett sind ahnlich wie das Korpus
mit schmalen Spanen aus Elfenbein und Schildpatt ausgelegt; die Riick-

seite des Halses ist mit Schildpatt belegt. Die vier Wirbel sind aus Bein.

Gesamtlange 42'/j cm, Korpuslange 26 cm, Breite 3 74 cm.

Abbildung auf Seite 346, Nachbildung des Zettels auf Seite 650.



348 ^^^^^^ Pochetten No. 729-732

No. 729. Pochette
mitgedrucktem Zettel: „THOMAS EDLINGER/ Lauten- und Geigenmacher/
in Augfpurg 1687." Das Korpiis des hiibschen Instruments ist aiis fiinf

in der Mitte abwecliselnd angeordneten Spanen von Ebenholz und
Elfenbein zusammengesetzt; die Ebenholzspane sind mit Einlagen von
Elfenbein und die Elfenbeinspane mit Einlagen von Ebenholz verziert.

In der Decke befinden sicli zwei C-Locher. Das Griffbrett wird von
zwei breiten Elfenbeinadern durchzogen. Der geschnitzte Wirbelkasten
lauft in ein zierliches Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 44' . cm, Korpuslange 22 cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 346, Nachbildung des Zettels auf Seite 614.

No. 730. Pochette
aus dem Ende des 17. Jaiirhunderts; das hiibsche Instrument bildet neben
der Epp'schen (No. 726) die wertvollste Pochette der Sammlung und
ist wahrscheinlich ebenfalls die Arbeit eines Augsburger Meisters. —
Das Korpus ist aus zwei breiten sich an die Decke anschUeBenden
Ebenholzstreifen und sechs etwas schmaleren Elfenbeinspanen zusammen-
gesetzt, zwischen denen Ebenholz- und Elfenbeinadern eingefiigt sind.

Die beiden Ebenholzstreifen sind mit zierlichen Elfenbeinornamenten im
Renaissancestil eingelegt. An Stelle des Anhangeknopfchens ist zwischen
Decke und Boden ein (eine Erinnye darstellendes?) geschnitztes Frauen-

kopfchen aus Ebenholz, am Halsansatz eine palmettenartige Schnitzerei

angebracht. Zwischen Griffbrett und Steg befindet sich ein ovales

Schalloch mit einer aus dem Deckenholz geschnitzten Rosette. Saiten-

halter und Hals sind moderne Erganzung: der Saitenhalter ist aus

Perlmutter, der mit Schnitzerei versehene Wirbelkasten lauft in ein

geschnitztes Minervakopfchen aus.

Gesamtlange 5r/2 cm, Korpuslange 29 cm, Breite 7 cm.

Abbildungen auf Seite 349.

No. 731. Pochette,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Korpus
des hiibschen Instruments ist aus 7 gekehlten Spanen von Jakaranda-
holz zusammengesetzt, zwischen denen Elfenbeinadern eingefiigt sind.

In der Decke befinden sich zwei C-L6cher, unterhalb des Griffbretts

auHerdem ein kleines rautenformiges Schalloch. Der mit reliefartigen
Schnitzereien geschmiickte Saitenhalter und der Steg sind aus Elfenbein.

Das Griffbrett ist mit einer einen Lautenspieler darstellenden gravierten

Einlage und im oberen Teil mit einer kleinen ornamentalen Einlage
aus Elfenbein verziert. Der ebenso wie die vier Wirbel mit Schnitzerei

versehene Wirbelkasten lauft in ein in Tielke'scher oder Hoff-
mann'scher Art gearbeitetes Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 49'/j cm, Korpuslange 27 'A.' cm, Breite 4 cm.

Abbildungen auf Seite 349.

No. 732. Pochette,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das rotlichgelb lackierte

siebenkantige Korpus und der Hals des verhaltnismaBig groBen Instru-

ments sind aus einem Stiick schlichten Ahornholzes gearbeitet. In der
Decke befinden sich zwei ziemlich groBe y-Locher. Der Wirbelkasten
lauft in eine einfache Schnecke aus.

Gesamtlange 54Vi; cm, Korpuslange 32^2 cm, Breite 6' ;; cm.

Abbildung auf Seite 350.
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Pochetten No. 733-738

No. 733. Pochette,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Korpus des

hi'ibschen Instruments ist aus 5 abwechseind angeordueten Spanen von

Jakaranda- und Rosenholz zusammengesetzt, zwischen denen Adern aus
Bein eingefiigt sind. In der Decke befinden sich zwei C-ahnliche
Schallocher. Hals und Wirbelkasten sind anscheinend erneuert worden;
der Wirbelkasten lauft in ein schildartiges Plattchen aus.

Gesamtlange 40 cm, Korpuslange 22 V2 cm, Breite 3'Ai cm.

No. 734. Pochette,
ebenfalls deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Korpus des
hiibschen Instruments ist aus 7 abwechseind angeordneten Spanen von
geflammtem Ahorn- und Ebenholz zusammengesetzt, zwischen denen
Ebenholz- und Elfenbeinadern eingefiigt sind. Am Halsansatz ist ein

Elfenbeinplattchen eingelassen. In der Decke befinden sich zwei
ziemlich groBe C-L6cher. Der Wirbelkasten lauft in ein mit einer

Elfenbeineinlage versehenes Schildchen aus.

Gesamtlange 47' 1. cm, Korpuslange 24 cm, Breite 5 cm.

Abbildung auf Seite 349.

Zu dem Instrument gehort ein zierlicher Originalbogen (No. 978);
die Stange ist aus dunkel gebeiztem Holz, der Frosch aus Ebenholz,
der Kopf zeigt spitz zulaufende (sog. „Schwanenhals-") Form. Lange
29' 2 cm.

No. 735. Pochette (Sordino),
mit geschriebenem Zettel: „Gio : Ferrari"; italienische Arbeit aus dem
18. Jahrhundert. Das dunkelbraun lackierte Korpus des einfach ausge-
statteten Instruments ist aus einem Stuck schlichten Ahornholz gearbeitet.
In der Decke befinden sich oberhalb des Stegs drei nebeneinander

liegendelangliche Schallocher. Der Wirbelkasten lauft in eine Schneckeaus.

Gesamtlange 50 cm, Korpuslange 27 cm, Breite 5' l> cm.

Abbildung auf Seite 350.

No. 736. Pochette,
franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das braunlichgelb lackierte

Korpus ist aus 5 ziemlich breiten Spanen von Vogelahornholz zu-

sammengesetzt, zwischen denen Ebenholzadern eingefiigt sind. Der
Deckenrand und das Griffbrett sind mit Perlmuttereinlagen verziert. In

der Decke befinden sich zwei ziemlich groBe C-ahnliche Schallocher.

Der Wirbelkasten lauft in eine einfache Schnecke aus.

Gesamtlange 48 cm, Korpuslange 32 "2 cm, Breite 7 cm.

No. 737. Pochette (Sordino),
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das verhaltnismaBig groBe
Instrument ist aus Zedernholz gearbeitet und weist schonen rot-

lichgelben Lack auf. Das fiinfkantige Korpus ist von ziemlich starker

Wolbung. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Gesamtlange 57'/.' cm, Korpuslange 34 cm, Breite 6 cm.

Abbildung auf Seite 350.

No. 738. Pochette,
vermutlich hollandische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das dunkel-
braun lackierte Korpus des verhaltnismaBig groBen, hiibschen Instruments
ist von eigenartiger nach oben zuckerhutahnlich zulaufender und im
unteren gewolbten Teil schrag abfallender Form; es ist aus 7 Spanen



3d2 ^^^^^^ Pochetten No. 738-

von Mahagoniholz zusammengesetzt, zwischen denen Ahorn- und Eben-
holzadern eingefugt sind. Der Deckenrand wird von Ebenholz- und

Perlmuttereinlagen umsaumt. In der schwach gewolbten Decke be-

finden sich zwei /-Loclier. Der Wirbelkasten lauft in eine zierliche

Schnecke aus.

Gesamllange 60 cm, Korpuslange 35 ^ 2 cm, Breite IT 2 cm.

Abbildung auf Seite 350.
No. 739. Pochette,

moderne Naclibildung eines Originals aus dem 17. oder IS.Jahrhundert.
Das fiinfkantige Korpus ist aus rot- und dunkelbraun lackierten Spanen
von Rosenholz zusammengesetzt. In der Decke befinden sich zwei

C-L6cher. Der Wirbelkasten lauft in ein schildartiges Plattchen aus.

Gesamtlange 45'/-' cm, Korpuslange 26"- cm, Breite 5V-' cm.

Abbildung auf Seite 346.
No. 740. Pochette,

ebenfalls moderne Nachbildung eines Originals aus dem 17. oder IS.Jahr-

hundert von demselben Verfertiger wie No. 739. Das funfkantige Korpus
ist aus dunkelrot und schwarz lackierten Spanen von Palisanderholz

zusammengesetzt und im ubrigen wie die vorhergehende Pochette

No. 739 ausgestattet.

Gesamtlange 46 cm, Korpuslange 26\'2 cm, Breite 5'/2 cm.

Abbildung auf Seite 346.

Pochetten in Violen- und Violinform

(Taschengeigen mit violen- bez w. vi ol i nah n 1 ich em Korpus

sowie in regelrechter Violinform.)

(»Pochettes en forme de viole et violon. )

NB. Diese Abteilung gehort bereits zu der Grupp^ „Streichiiistrii mente
mit Zargen".

No. 741. Pochette (d'amour),
deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das eigen-

artige Instrument, das als Viole d'amour en miniature bezeichnet

werden kann, hat die Form einer kleinen Gambe. Das gelb lackierte

flache Korpus, der lange Hals und der Wirbelkasten sind aus emem

Stiick schlichten Ahornholzes gearbeitet. Der (erganzte) Saitenhalter

verlauft in schrager Richtung. In der Decke befinden sich zwei C-

Locher. Der Wirbelkasten lauft in eine schneckenahnliche Windung aus.

Der Bezug besteht aus 4 Spielsaiten und 4 ebenso gestimmten

mitklingendcn Metallsaiten; diese Resonanzsaiten laufen wie bei der

»VioIe d'amour (s. Seite 475) unter dem ausgehohlten Griffbrett hin-

durch und sind an kleinen Stiften an der unteren Zarge eingehangt.

Gesamtlange 54 cm, Korpuslange 21'; •- cm, Breite 11 cm, Zargen-

hohe r/2 cm. Abbildung auf Seite 350.

Eine mit je 6 Spiel- und Resonanzsaiten bezogene hiibsche .Pochette d'amour*

mit der Brandmarke „D A S" („Disciplina Antoni Stradivari" oder Daniel

Achatius Stadlmann?) befand sich in der 1886 zu Wien versteigerten Sammlung
N. Teitelbaum. (Vgl „Zeitschrift f. Instrumentenbau", 6. Band, S. 178.)



Pochetten No. 742-745 ^^^^^^ 353

No. 742. Pochette,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Korpus des hiibschen

Instruments, dessen Form einer langgestreckten Guitarre (oder Viole ohne

Mittelecken) entspricht, ist aus Elfenbein und von Ebenholzadern durch-

zogen. In der Decke befinden sich zwei zierliche /-Locher. Der elfen-

beinerne Saitenhalter ist mit reliefartigen Schnitzereien verziert. Das
Griffbrett ist mit zwei gravierten Elfenbeineinlagen geschmiickt, die

einen Stern und ein Wappenschild darstellen. Die vier Wirbel sind

aus Bein. Der Wirbelkasten weist auf der Riickseite hiibsche Blatt-

schnitzereien auf und lauft in ein anmutiges Madchenkopfchen aus.

Gesamtlange 41'.' cm, Korpuslange 21 '2 cm, Breite 5'/2 cm,
Zargenhohe 3 cm.

Abbiidungen auf Seite 355.
No. 743. Pochette,

franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hubsche Instrument
hat ein eigenartiges kleines Korpus in wappenahnlicher, an die Violen
des 16. Jahrhunderts erinnernder Form. Der Boden ist aus geflammtem,
die sehr niedrigen Zargen sind aus Vogel-Ahornholz; der Lack ist von

braunhchgelber Farbung. In der Decke befinden sich zwei /-Locher.
Der Hals ist auffallend lang; der Wirbelkasten lauft in ein bartiges

Mannerkopfchen aus.

Gesamtlange 46 cm, Korpuslange 13 cm, Breite 8^'4 cm, Zargen-
hohe r,4 cm.

No. 744. Pochette,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hubsche Instrument hat

ein rotlichgelb lackiertes Korpus aus schlichtem Ahornholz, das ahnlich
wie bei nianchen Violen dieser Zeit in mehrfachen Schweifungen ver-

lauft. Den Boden- und Deckenrand, den Saitenhalter und das Griff-

brett umsaumen in schwarzen Kitt eingelassene Elfenbeineinlagen; die

Riickseite des Halses ist mit schachbrettartigen Emlagen von Elfenbein
und Ebenholz verziert. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes

Madchenkopfchen aus.

Gesamtlange 43 cm, Korpuslange 20 '/^ cm, Breite 8'/< cm,
Zargenhohe 2^1 a cm.

No. 745. Pochette in Violinform,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Das eigenartige
Instrument ist eine kleine Brett - oder stumme Geige : die Form
der aus Kirschbaumholz verfertigten Decke entspricht einer etwas in

die Lange gezogenen Violine; das rotbraun lackierte fiinfkantige mulden-

formige Korpus nebst Hals und Wirbelkasten sind aus einem Stuck

gleich starken Pflaumenbaumholzes gearbeitet, so daB das schmale

Korpus nur eine ausgehohlte Verlangerung des Halses bildet. In der

Decke befinden sich zwei nur als Verzierung dienende /-Locher; als

eigentliches Schalloch ist in der Mitte der Decke eine Oeffnung ein-

geschnitten, die wie tiei den »Violes d'amour die Form eines

„Flammenschwertes" hat. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes

Lowenkopfchen aus.

Gesamtlange 49 Ve cm, Korpuslange 30 Vj cm, Deckenbreite 9'm cm,
Korpusbreite 2'^ cm.

Ueber die >Brettgeige« s. Seite 530 31 des Katalogs. (No. S94.)

II 23



354 ^^^^^^ Pochetten No. 746-749

No. 746. Pochette in Violinform,
Laienarbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das primitive
Instrument hat ein schwarzbraun lacl<iertes kleines eckiges Violinkorpus
aus Buchenholz mit langem Hals. In der Decke befinden sich zwei
ziemlich ungeschickt geschnittene /-Locher. Der Wirbelkasten lauft

in eine einfache Windung aus. An Stelle eines Saitenhalters sind

guitarrenartige Anhangeknopfchen in die Decke eingelassen.

Gesamtlange 49 cm, Korpuslange ISVj cm, Breite 8'/4 cm, Zargen-
hohe 2' 4 cm.

No. 747. Pochette in Violinform,
ebenfalls eine Laienarbeit deutschen Ursprungs aus dem 18. Jahrhundert.
Das primitive Instrument hat die Form einer langgestreckten Violine
mit verhaitnismaBig langem Hals. Das gelb lackierte Korpus nebst
Hals und Wirbelkasten sind aus einem Stuck schlichten Ahornholzes

gearbeitet. Boden und Decke zeigen starke Wolbung; in der Decke
befinden sich zwei ungeschickt geschnittene /-Locher. Der Wirbel-
kasten lauft in ein geschnitztes Mannerkopfchen in der Haartracht der

Rokokozeit aus.

Gesamtlange 4972 cm, Korpuslange 23 cm, Breite IIV2 cm,
Zargenhohe 2 cm.

Abbildung auf Seite 355.

No. 748. Pochette in Violinform,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hiibsch gearbeitete
Instrument hat die Form einer langhalsigen Violine. Das rotlich-

gelb lackierte Korpus ist aus geflammtem Ahornholz. Der Saitenhalter

ist aus Horn. In der Decke befinden sich zwei /-Locher. Der Wirbel-
kasten lauft in eine zierliche Schnecke aus.

Gesamtlange 40 cm, Korpuslange 15 cm, Breite 9Vj cm, Zargen-
hohe 2'/. cm.

Abbildung auf Seite 355.

No. 749. Pochette in Violinform,
wahrscheinlich siiddeutsche oderTiroler Arbeit aus derMitte des 18. Jahr-
hunderts. Das hiibsche originelle Instrument hat ebenfalls die Form
einer langhalsigen Violine. Das dunkeibraun lackierte Korpus ist

aus schlichtem Ahornholz. In der Decke befinden sich zwei /Locher.
Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes polychromiertes Manner-

kopfchen mit schwarzem Hut aus. — Unterhalb des eigentlichen flachen

Bodens befindet sich in einem Abstand von 1 'At cm ein zweiter ge-
wolbter Boden; zwischen beiden Boden ist ein kleiner herausnehmbarer

Papierfacher, der mit Blumenmalereien geschmiickt ist, versteckt.

Auch der zu der Pochette gehorende 28' j cm lange Bogen steckt in

dem Instrument, und zwar in dem Korpus und dem zu diesem Zwecke

ausgehohlten Halse. Die Stange des Bogens ist aus rotbraun gebeiztem
Holz, der Frosch aus Ebenholz; der Kopf zeigt sog. Schwanenhalsform.

(Bogen und Facher sind original.)

Gesamtlange 36 cm, Korpuslange und Lange des zweiten Bodens
14 cm, Korpushohe P/4 cm, Gesamthohe 3 cm.

Abbildung auf Seite 355.

Eine ahnliche Pochette, eine Arbeit von Benedikt Fieglmiller
v. J. 1755, besitzt die Kgl. Samnilung zu Berlin (No. 913; „Fiihrer" S. 91).
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No. 742.

Pochette in Giiitarrenform.

Riickansicht.

No. 748. No. 749. No. 754.

Pochetten in Violinform
aus dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 353-357.
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Pochetten No. 750-754 ^^^^^^ 357

No. 750. Pochette in Violinform,
franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Instrument hat die

Form einer Violine mit winzig niedrigen Zargen. Korpus und Hals
sind aus einem Stiick schlichten Ahornholzes gearbeitet und rotlichgelb
lackiert. In der Decke befinden sich zwei /-Locher. Der Wirbelkasten
lauft in eine einfache Windung aus.

Gesamtlange 48 cm, Korpuslange 23 'i' cm, Breite 13 '4 cm,
Zargenhohe 1 cm.

No. 751. Pochette in Violinform,
siiddeutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das verhaltnismaBig groBe
Instrument hat die Form einer langgestreckten schmaien Violine. Das
braunrot lackierte Korpus ist aus geflammtem Ahornholz. In der
Decke befinden sich zwei primitive Schallocher mit spitz zulaufenden

Schweifungen. DerWirbelkasten endigt in eine schneckenartige Windung.
Gesamtlange 58 cm, Korpuslange 34'A.' cm, Breite IIV2 cm,

Zargenhohe 3' 4 cm, Abbildung auf Seite 350.

No. 752. Pochette in Violinform,
Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das verhaltnismaBig groBe
Instrument hat ebenfalls die Form einer langgestreckten schmaien Violine
und ist ahnhch vvie No. 751 ausgestattet. Das dunkelbraun lackierte

Korpus ist aus geflammtem Ahornholz. In der Decke befmden sich

zwei /-Locher. Der Wirbelkasten lauft in eine schneckenartige Win-
dung aus.

Gesamtlange 58 cm, Korpuslange 35 cm, Breite 10 cm, Zargen-
hohe 3' 2 cm. Abbildung auf Seite 350.

No. 753. Pochette in Violinform,
deutsche Arbeit aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das nied-

liche Instrument ist die kleinste Pochette des Museums; es hat die Form
einer Violine mit doppelter oberer Schweifung. Korpus, Hals und
Schnecke sind aus einem Stiick schlichten Ahornholzes gearbeitet und

rotlichgelb lackiert. In der Decke befinden sich zwei /-Locher. Der
Saitenhalter und die vier zierlichen Wirbel sind aus Elfenbein; der

Wirbelkasten lauft in ein (erganztes) geschnitztes Madchenkopfchen aus.

Gesamtlange 27 cm, Korpuslange 13 cm, Breite 4 cm, Zargen-
hohe I' 4 cm.

Zu der Pochette gehort ein Originalbogen (No. 991a); die Stange
ist aus dunkel gebeiztem Holz, der Frosch aus Ebenholz, der Kopf
zeigt den Uebergangstyp von der Schwanenhals- zur eckigen Form.

Lange 30' j cm.

No. 754. Pochette in Violinform,
ebenfalls deutsche Arbeit aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts.
Das rotlichgelb lackierte, etwas langgestreckte Korpus des hiibschen

Instruments ist aus geflammtem Ahornholz. In der Decke befmden sich

zwei /-Locher. Der Wirbelkasten lauft in eine auffallend kleine

Schnecke aus.

Gesamtlange 37 cm, Korpuslange 22 Vj cm, Breite 12 cm, Zargen-
hohe 2' 4 cm. Abbildung auf Seite 355.
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Violini piccoli oder Quartgeigen «.

»Violini piccoli' oder Quartgeigen sincl kleine den violinformigen

Pochetten ahnliche Violinen, die zur Erieichterung des Spiels in den hohen

Lagen ebenso wie die Taschen- oder Tanzmeistergeigen eine Quarte hoher

als die gewohnliche Violine („rechte Diskantgeig") gestimmt wurden (c', g',

d", a-) und eine entsprechend kleinere Bauart und Mensur besaBen. Bereits

zu Anfang des 17. Jahrhunderts waren die Violini piccoli< im Gebrauch;

in Praetorius' „Syntagma musicum" („Sciagraphia", Taf. XXI Fig. 3) ist

z. B. eine derartige 43,2 cm lange „Difcant-(?cici cin Quart bobcr" abge-

bildet. — Leopold Mozart gibt in seiner Violinschule (Augsburg 1756,

S. 2) iiber die „Quart» obev »5vxlbgciglcin" folgenden Bericht: „. . Sic fini^

flciner als b'w gcmcinen Diolincn, nnb wcvben fin gar flcinc Knabcn gebraud)t.

Dod? ift es allcjcit beffcr, toenn cs b'w 5nig^r cincs Knaben julaffen, il]n an

cine rcd?te Piolin 511 gctool^ncn; 6a&urdi cr 5ic 5i'i9^i' i» cincr bcftdiiMgcn

(Slcidil^cit crl^alt, fie abl^artct, unb fold^c rcd?t aussuftrccfcn crlcnict. Dor

cinigcn 3al]rcii l]at man nod] \o gar Conccrtc auf btcfc Don 5cn 3^*-ili«Sncrrt

fogcnanntc FIcinc VtoUn (Violino piccolo) gcfc^ct: unb J^a cs fid] it>cit I]ol]cr

als cine anbere Diolin ftimmen la^t; fo ipur^e es fonbcrbar bey mufifalifd]cn

nad]tftiicfcn mit eincr 5ii-^<?rdiflautc [Flauto piccolo], I^arfe, obct mit einem

anbern fold]cn 3'ift'^u"^^"^^ Dcrgefellfdiaftct, oftcrs gcI]orct. 3^* ift "lan J5cr

flcincn (Sciglci)i nimmcr bcnotl]igct. ^ITan fpiclct allcs auf bcr gcmol^nlidicn

Diolin in ber f^ol]c."
— Nochjoh. Sebastian Bach verwendet die Violini

piccoli< verschiedentlich als Soloinstrumente'), so z. B. in mehreren Kantaten

und auch im ersten der sog. „Brandenburgischen Konzerte" (F-dur).

No. 755. Violino piccolo,
von Antonio Stradivari in Cremona im ersten Viertel des 18. Jahr-
hunderts erbaut. Das Korpus des hiibschen Instruments zeigt

typische Merkmale der Meisterhand Stradivaris. Der sanft gewolbte
zweiteilige Boden und die Zargen sind aus schon geflammtem Ahorn-,
die Decke ist aus feinjahrigem Fichtenholz. Der Lack ist von rotlich-

gelber Farbung; die /-Locher haben die fijr Stradivari charakteristische

Form. Die Mittelbiigel sind ziemlich lang gehalten.
— Der im Ver-

haltnis zu lange Hals, das Griffbrett und der untere Teil des Wirbel-

kastens sind erneuert; dagegen ist die ziemlich groBe Schnecke alt und

moglicherweise noch original.

') Die Stimmung ist bei Bach zuweilen nicht eine Quarte sondern iiur eine

Terz hoher als bei der Violine.
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Gesamtlange 53 Vj cm (infolge des verlangerten Halses), Korpus-
lange 26', -• cm, obere Breite 12,4 cm, untere Breite 15 cm, Zargen-
hohe 3,3 cm. Abbildung auf Seite 356.

Die Echtheit der Vioiine wird durch ein Attest der Firma William
E. Hill & Sons in London verbiirgt, durch deren Vermittlung das Instru-

ment im Februar 1912 erworben wurde.

No. 756. Violino piccolo (Pochette in Violinform)
mit gedrucktem Zettel: „Petrus Antonius Cati Florentinus Fecit

Anno 1741". Der Boden ist aus schlichtem, die Zargen sind ausVogel-
Ahornholz; der Lack ist von hellgelber Farbung. In der Decke befinden
sich zwei /-Locher. Der Wirbelkasten lauft in eine zierliche Schnecke aus.

Gesamtlange 47 Vj cm, Korpuslange 25*4 cm, obere Breite 1 1 '/4 cm,
untere Breite 15 cm, Zargenhohe 2/4 cm.

Abbildung auf Seite 356, Nachbildung des Zettels auf Seite 609.

No. 757. Violino piccolo (Pochette in Violinform)
mit gedrucktem Zettel: „Julius Gaefar Gigli Romanus

'

Fecit Romae
Anno 1762". Ebenso wie No. 756 ausgestattet, nur sind die Zargen aus

geflammtem Ahornholz.

Gesamtlange 45 cm, Korpuslange 23'/-' cm, obere Breite 9'/j cm,
untere Breite 13 cm, Zargenhohe 2' 4 cm.

Abbildung auf Seite 356, Nachbildung des Zettels auf Seite 623.

No. 758. Quartgeige oder Violino piccolo (Pochette in Violinform),
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das rotlichbraun lackierte

Korpus ist aus geflammtem Ahornholz, der Boden ist ziemlich stark

gewolbt; im iibrigen wie die beiden vorhergehenden Violinen No. 756
und 757 ausgestattet.

Gesamtlange 46'/.' cm, Korpuslange 23 cm, obere Breite lO'/i cm,
untere Breite 13'/2 cm, Zargenhohe 3 cm. Abbildung auf Seite 356.

No. 759. Quartgeige oder Violino piccolo (Pochette in Violinform)
mit gedrucktem Zettel: „Jorephus Antonius Laske fecit Pragae, Anno 1791".

Das braungelb lackierte Korpus des gut gearbeiteten Instruments ist

aus geflammtem Ahornholz und am Halsansatz mit einer hiibschen

durchbrochenen Blattschnitzerei verziert; im iibrigen wie No. 756—758.

Gesamtlange 49 cm, Korpuslange 23 cm, obere Breite 1 1 cm,
untere Breite 13'/-> cm, Zargenhohe 3'/4 cm.

Abbildung auf Seite 356, Nachbildung des Zettels auf Seite 630.

No. 760. Kit (Pochette in Violinform)
mit gedrucktem Zettel: „J.F.LOTT, MAKER LONDON 1800". Das rotlich-

gelb lackierte kleine Korpus des hiibschen Instruments ist aus geflamm-
tem Ahornholz; im iibrigen entspricht die Ausstattung No. 756—759.

Gesamtlange 38 cm, Korpuslange 19' 4 cm, obere Breite 8'/-> cm,
untere Breite 10 '4 cm, Zargenhohe 2'/4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 630.

KiXGl^O--





Viola da braccio spielender Engel.



Ausschnitt

aus dein Triptychon

„Christus inmitten musizierender Engel"

von Hans Mem ling (ca. 1480)

im Kgl. Museum zu Antvcerpen.

(Vgl.die Bemerkung auf Seite 314 des Katalogs.)



Violenfamilie.

Mittelalterliche Fideln (Vielles),

Violen des 16. Jahrhunderts
(in N a c h b i 1 d u n g e n).

Ebenso wie die Ursprungsgeschichte der Streichinstrumente im all-

gemeinen ist auch der Entwicklungsgang der mit flachen Sciiallkorpern und

Zargen versehenen mittelalterlichen Fideln
,

als deren Kronung in jahr-

hundertelanger Weiterbiidung die Violinfamilie hervorging, in ein noch

immer wenig aufgehelltes Dunkel gehiillt. Moglicherweise konnen die altesten

Fidelformen dnrch Umbildung der alten harfenahnlichen Rotte entstanden

sein, die ihrerseits wieder von der griechisch -romischen »Lyra her-

zuleiten ist, so daB letzten Endes der Stammbaum der modernen Streich-

instrumente in den uralten lyra-artigen vorderasiatischen Zupfinstrumenten

wurzeln wiirde; jedoch ist eine einwandfreie Losung dieser Frage bisher

nicht gelungen.

Die »Rotte«, auch »Rote, Rota, Rotta« und in alterer Sprachform »Hrota,

Hrotta* genannt, ist ein im friihen Mittelalter hauptsachlich be! den germanischen

Volkern gebrauchlich gewesenes Instrument, dessen Saiten „geharpfet" wurden, das also

wie ihr Vorbild, die griectiisch-romische -Lyra*, zu den Zupfinstrumenten zu reclinen

ist. Ein in einem alemannischen Kriegergrabe aus dem 5.— 7. Jahrhundert i. J. 1846

aufgefundenes Exemplar einer >Rotte« laBt groBe Aehuliclikeit mit der antiken »Lyra«

erkennen: es besteht aus einem mit Zargen versehenen flachen Resonanzkasten, der

in zwei schlanke, leicht nach auswarts gebogene Arme auslauft, die an ihrem oberen

Ende durch eine biigelartige Leiste miteinander verbunden sind; in diesem Biigel

sind die Wirbel fvir die frei zwischen den beiden Armen aufgespannten Saiten befestigt.

(Vgl. die Nachbildung No 760, S. 371.) Eine in mittelalterlichen Miniaturen bis zum

14. Jahrhundert vorkommende spatere Form der >Rotte« zeigt eine nicht mehr eckige,

sondern sanft geschweifte Korpusform mit gegeneinander geneigten und oben in einem

geschlossenen Rahmen zusammenstoBenden Armen. (Vgl. die Nachbildung No. 761.)
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Der germanischen • Rotte« entspricht nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern

wahrscheinlich audi beziiglich seiner Baiiart das auf den britischen Inseln und in der

keltischen Bretagne heimische, ebenfalls sehr alte Saiten-Zupfinstrument >Crot« oder

»Criiit«. ..Crot« und »Cruit« sind alt-irische Bezeichnungen und vielleicht die

altesten Benennungen des zuerst in friihen irischen Handschriften erwahnten Instru-

ments; ini Altenglischen lautet der Name »Crudh><, im Kymrischen, der Sprache der

keltischen Urbevolkerung von Wales, »Crwth«, im spiiteren Englisch >'Crud«,

»Crowde«, »Crowd«, im Altfranzosischen »Crouth«. In der latinisierten Form

»Chrotta Britanna« erscheint der Name bereits zu Anfang des 7. Jahrhunderts (609)

in einem haufig zitierten Distichon des Bischofs von Poitiers Venantius Fortunatus;

allerdings liegt nicht der geringste Beweis vor, die >Chrotta« dieser friihen Zeit

schon als Streichinstrument anzusehen. Diese Umwandlung diirfte sich vielmehr erst

einige Jahrhunderte spater voUzogen haben: bei der Rundform der »Rotte« ist der

Bogengebrauch, dessen Kenntnis das Abendland aller Wahrscheinlichkeit nach den

Arabern verdankt, seit dem 11., beim britischen »Crowd« seit dem 12. Jahrhundert

nachweisbar. (Vgl. Bemerkung zur Nachbildung No. 762.) Charakteristisch fiir die

als Streichinstrumente gehandhabten »Rotten« und >Crowds« ist eine im oberen Teile

des Korpus eingeschnittene Oeffnung, durch die die Hand des Spielers hindurchgriff,

um den Fingern das Niederdriicken der Saiten zu ermoglichen; durch allmahliche

VergroBerung dieses Einschnitts entstand eine entwickeltere Form des Instruments mit

ausgebildetem Halse. Der im 12. Jahrhundert beendete UmwandlungsprozeB vom

»Crovvd« zur altesten >Vielle« oder ^Fidel" soil nach Annahme der diese Theorie

vertretenden Forscher in der einfachen Weise erfolgt sein, daB die beim Spiel

hinderlichen Armbiigel beseitigt und hierdurch der Hals freigelegt wurde; freilich

kann diese Ansicht, so lange keine authentischen Belege fiir derartige Uebergangs-

typen auffindbar sind, nur als Hypothese gelten und dementsprechend bewertet

werden. - Von historischem Interesse ist die Tatsache, daB der alte walisische »Crwth«,

wahrend > Crouth < und »Rotte« auf dem europaischen Festlande mit dem 14. Jahr-

hundert giinzlich verschwanden, sich bei den walisischen Barden in GroBbritannien

standig weiter erhielt und in nur wenig veranderter Bauart sogar noch im 19. Jahr-

hundert anzutreffen war. Dieser Barden-Crwth, der gleich der »Rotte« urspriinglich

auch nur „geharpft" wurde und ebenfalls von der antiken Lyra abstammt, besitzt einen

viereckigen, unten leicht abgerundeten flachen Schallkorper, der sich zu beiden Seiten

in biigelartige Arme fortsetzt, die in paralleler Richtung mit dem in der Mitte

der oberen Zargen aufgesetzten als Griffbrett dienenden Halse verlaufen und in ein

gemeinsames Kopfstiick miinden; zu dem urspriinglichen Bezug von vier Saiten waren

spater noch zwei auBerhalb des Griffbretts liegende (Bordun- oder Brumm-) Saiten

hinzugekommen. (Vgl. die Nachbildung No. 763, Seite 372.) Der Bogengebrauch beim

walisischen »Crwth^, fiir den das Instrument seiner ganzen Bauart nach iiberdies nur

wenig geeignet war, laBt sich freilich nur bis in? 14. Jahrhundert zuriickverfolgen, so

daB Riemanns Ansicht, in ihm ein „Ur- Streichinstrument" und einen direkten

Vorlaufer der Violen- und Violinfamilie zu erblicken, nur sehr wenig innere Glaub-

wiirdigkeit zuerkannt werden kann.
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Der Ausdruck Fidel wird von dem lateinischen Wort fides abgeleitet,

das sowohl Saiten als auch ein besaitetes Instrument bezeiclinet. Aus diesem

Stamm und seinem Diminutiv fidicula sowie der mittellateinischen Form

>vitula bildete sich im Althochdeutschen fidiula
,

fidula
'),

im Angel-

sachsischen fitliele und im Allfranzosisclien fideille<
,

vvoraus im mittel-

alterlichen Franzosisch viele
,

vielle (latinisiert: viella <), im Mittelhoch-

deutschen (z. B. im Nibelungenlied) videle< oder fidel, im Engiischen

fiddle und im Hochdeutschen fide!' hervorging, wahrend das lateinische

Stammwort fidula sich iiber vitula und viula in den romanischen

Sprachen endlich zu » viola umbildete (franz.: >viole<s engl.: viol ); Violino

ist das Diminutiv, Violone das Augmentativ des italienischen Wortes Viola< ,

Die in Spanien und Portugal bis heute gebrauchlichen Benennungen
»vihuela^ und viula gemahnen noch deutlicli an den lateinischen Ursprung
des Wortes.

Schon den friihesten Typen der Fidula ist im Gegensatz zu den

rebab- oder rebecartigen Instrumenten der besonders angesetzte Hals und die

Dreiteiligkeit des Korpus eigentiimlich, d. h. der flache Boden, die Decke und

die diese Telle verbindenden Zargen sind aus verschiedenen Holzstiicken ge-

arbeitet. Fine Betrachtung der Korpusumrisse und Bauart der Fideln des

12. und 13. Jahrhunderts zeigt
— wenn auch in den Einzelheiten selbst-

verstandlich noch mancherlei Abweichungen und Unvollkommenheiten be-

merkbar sind — in den Grundziigen bereits die Charakteristika der ent-

vvickelten Violen: einen anfangs auch ovalrund, spater aber stets langlich-

elliptisch geformten Schallkorper mit einem angesetzten Hals, der in einen

Wirbelklotz auslauft und haufig auch schon mit einem Griffbrett versehen

ist, zwei in die Decke geschnittene sichel-, schlitz- oder C-formige Schall-

locher, einen regelrechten Steg, iiber den die an einem Saitenhalter befestigten

Saiten gespannt sind usw. — Darstellungen dieser Fidelformen sind in der

bildenden Kunst jener Zeit — besonders auf Marmor-, Holz- oder Elfenbein-

Skulpturen und Manuskript-Miniaturen
— in groBer Anzahl zu finden.

Die Saiteninstrumente des Mittelalters dienten hauptsachiich zur Be-

gleitung des Gesanges und zur Ausfiihrung von kurzen Ritornellen, durch

die die einzelnen Abschnitte oder Strophen der Gesange unterbrochen und

verbunden wurden. Ihre Pflege lag daher vornehmlich in den Handen der

Gesang und Begleitung gleichzeitig ausiibenden nordischen Barden und

Skalden, die sich mehr der harfenartigen Instrumente (Harfe und Rotte)

bedienten, und der siideuropaischen (proven(;alischen, italienischen und

spanischen) Troubadours und Jongleurs, die ebenso wie die deutschen

M Der Name »fidula« kommt bereits i. J. 86S in Otfrieds von Wei Benburg
wLiber evangeliorum" (Evangelienharmonie) vor.
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Minnesanger die >Vielle' oder »Fidel bevorzugten, und denen zum groBten

Teil die allmahliche Vervollkommnung dieses Instruments zu danken ist.

Die ersten authentischen Angaben iiber Besaitung und Stimmung der Vielle«

enthalt ein der Mitte des 13. Jahrhunderts angehorender von dem Domini-

kanermonch Jerome de Moravie (Hieronymus aus Mahren) verfaBter

Traktat, auf den bereits bei Erwahnung der Rubebe« (Seite 330 des Kata-

logs) verwiesen wurde. Hiernach war die Vielle der damaligen Zeit mit fiinf

Saiten bezogen, die auf folgende drei verschiedene Arten gestimmt wurden:

:H=t::
-0

pzzd^rz=a=t=p:
-•— —F-

:p:

Die Stimmung der beiden tiefsten Saiten deutet auf eine „Bourdon"-Begleitung

hin, wie sie von jeher bei der Radleier (Organistrum) und spater auch beim

Dudelsack (Musette) gebrauchlich war.

Von groBem EinfiuB auf die fernere Entwicklung der Fidel war die

weitere Ausgestaltung der schon beim >Crwth<; vorkommenden Einbiegung

Oder EinschniJrung (franz.: taille) in der Mitte des Korpers, wodurch Boden

und Decke in eine obere und eine untere Halfte geschieden wurden. Die

»Taille -Form der Fidel ist nichts anderes als die Uebertragung einer sehr

aJten, auch bei der Radleier,-) der Rotte und besonders bei der arabisch-

spanischen Guitarre angewandten Korpusform — allerdings mit dem Unter-

schied, daB bei den genannten Instrumenten die Einbiegung nur als eine aus

auBerlichen Griinden erfolgte symmetrische Ausschmiickung der Korpus-

konturen aufzufassen ist, wahrend die Taille der Fidel, indem sie eine freiere

und unabhangigere Bogenfiihrung als auf den rundgewolbten Gigues« er-

moglichte, einen wesentlichen Fortschritt in der Behandlung des Instruments

selbst anbahnte.

In zuerst langsam und unsicher, aber allmahlich immer zielbewuBter

fortschreitender Entwicklung vollzog sich im Laufe des 14. und 15. Jahr-

hunderts in der Bauart des aus Fidel und Vielle zur Viola gewordenen
Instruments eine Reihe weiterer Verbesserungen, die sich nach und nach auf

') Als dritte Stimmungsart wird verschiedentlich auch G, c, g, d', d' angegeben.

-) Vielleicht darf sogar der Radleier eine groBere Bedeutung als Vorlaufer der

»Fidel« zuerkannt werden, als es bisher geschehen ist. Es sei hierzu auf die Abbildung
des dreisaitigen ^Organistrum- in einer Miniatur des aus dem Ende des 12. Jahrhunderts
stammenden beriihmten Codex „Hortus deliciarum" der Aebtissin Herrad von
Landsb erg verwiesen; die betreffende Abbildung (vgl. die Reproduktion bei Qrillet,
1 c. tome ler p. 26) beweist eine genaue Uebereinstimmung der Korpusumrisse des

»Organistrum« mit der damaligen guitarrenformigen Fidel. (Der Codex gehorte zu

den Schatzen der StraBburger Stadtbibliothek und wurde beim Bombardement der

Stadt i. J. 1870 vernichtet.)
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alle Telle des Korpus und seines Zubehors — Hals, Griffbrett, Schallkorper,

Steg und Bogen — erstreckten. Ob der AnstoB zii diesen grundlegenden

Fortschritten von deutschen oder italienischen Meistern ausging, ist schwer

zu entscheiden; doch kann Deutschland jedenfalls einen grofien Teil dieses

Verdienstes fiir sich in Anspruch nehmen, da der Instrumentenbau Oberitaliens

noch stark von deutschen Lauten- und Violenmacliern beeinfluBt war und

vielfach sogar in den Handen eingewanderter Deutscher lag. Die Vor-

herrschaft Italiens auf diesem Gebiete setzt erst um die Mitte des 15. Jahr-

hunderts ein. — Bedeutungsvoll fiir die konstruktive Anlage der Viola war

namentlich die durch Einbauen der sogenannten ,,Eckkl6tzchen" erzielte

scharfere Auspragung der Einbiegungen in der Mitte des Korpus, wodurch

eine erhebliche Vermehrung der Tonstarke gewonnen wurde. Den wichtigsten

Schritt auf diesem Wege bedeutete aber erst die Einfiihrung der doppelten

Ecken, die der Kontur der Violen einen neuen entscheidenden Zug verliehen:

die zwischen den beiden Korpushalften liegende scharfe innere Schweifung

der Mittelbiigel, wodurch die den Bogen fiihrende rechte Hand des Spielers

aus ihrer steifen und ungelenken Lage befreit und dem Bogen ein unge-

hindertes Beriihren jeder einzelnen Saite gestattet wurde. Als weiterer Fort-

schritt ist die Ausbildung eines zuriickgebogenen volutenartig gewundenen

Wirbelkastens, in dessen Wande die Wirbel eingelassen wurden, an Stelle

des bisherigen Wirbelklotzes, auf dem die Wirbel standen, zu nennen; ferner

die schlankere und handlichere Ausarbeitung der Halspartie, die deutliche

Auspragung von Kopf und Frosch am Bogen usw. Die meisten dieser

wesentlichen Verbesserungen erfolgten in einem verhaltnismaBig nur kurzen

Zeitraum, den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts.

BeeinfluBt durch die auf ihrem Hohepunkt angelangte Vokalmusik be-

gann man jetzt in Italien ebenso wie die Blasinstrumente auch die Violen

durch den Bau entsprechend groBer, tiefer gestimmter BaBinstrumente zu

einem vollstandigen Chor — d. h. zu einer den einzelnen Stimmlagen an-

gepaBten Gruppe gleichartiger Instrumente verschiedener GroBe undStimmung
—

auszugestalten: nach ihrer Haltung beim Spiel wurden die kleineren Violen

Viole da braccio (Armviolen), die groBeren Viole da gamba«
(Bein- oder Knieviolen) genannt; doch findet sich im 16. Jahrhundert z. B.

bei Lanfranco (1533) und Ganassi tl543; s. u.) noch haufig an Stelle

von >Viole< die allgemeine Bezeichnung Violoni
,

die der deutschen Be-

nennung >groBe Geigen ')
bei J u denkunig (1523) und Hans Gerle (1532)

') Der Ausdruck » Fidel* verschwindet zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus

der deutschen Schriftsprache und vcird durch das Wort »Qeige« ersetzt. Bei Virdung
und den iibrigen iMusikschriftstellern des 16. Jahrhunderts (auch bei Luther) kommt
nur noch die Bezeichnung »Geige< vor, wahrend dac Wort •Fidel< gleichzeitig eine

verachtliche, herabsetzende Bedeutung erhielt, die es noch heute besitzt.
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entspricht und erst spater auf die BaBgamben und Contrabasse iiberging.
—

Einige dieser Zeit angehorende Neuerungen, die sich in der Folge jedoch

nicht als Fortschritte, sondern als Hemmnisse einer gesunden Weiterentwicklung
erwiesen — wie z. B. das Anbringen von Bunden auf dem Griffbrett zur Kenn-

zeichnung der einzelnen Griffe, das Einfiigen von runden Schallochern mit

Rosetten in die Decke — sind von den Lauten entlehnt und beweisen den grofien

EinfluB, den die herrschende Laute auch auf die Entwicklung anderer Instru-

mentenarten ausiibte — ein Umstand, der noch deutlicher in der Erhohung
des Violenbezugs auf sechs Saiten und der Einfuhrung einer mit den Lauten

identischen Stimmung zutage tritt. Diese Uebereinstimmung zwischen Viola

und Laute bedeutete selbstverstandiich fiir die Instrumentalisten jener Zeit

eine groBe Erieichterung, da sie auf diese Weise fiir beide Instrumente nur

eine Applikatur notig hatten.

Die altesten Quellenschriften, die iiber die neuen sechssaitigen groBen

Geigen oder Violonen Auskunft geben und in ihren Angaben genau iiberein-

stimmen, sind „Musica Teusch" von Hans Gerle (Niirnberg 1532 [vgl. die

FuBnote auf S. 77 des vorliegenden Katalogs]; weitere Ausgaben erschienen

1537 und 1546) und „Scintille di Musica" vonGiovan Maria Lanfranco

(Brescia 1533; vgl. FuBnote 1 auf Seite 385 des Katalogs).

In dem kurzen Abschnitt, den Lanfranco am Schlusse seines Werkes

(p. 142) den mit Bunden versehenen Violen („Dei Violoni da tafti : & da

Arco") widmet, erwahnt er, daB Viola und Laute nur durch ihren Saitenbezug

voneinander abwichen, da die Laute doppelt-, die Viola dagegen einch5rig

sei, in der Stimmung aber zwischen Tenorviole und (Chor- oder Alt-) Laute

kein Unterschied bestehe.') Nach den genauen Angaben bei Gerle und

Lanfranco beziiglich der Stimmung der einzelnen Violenarten ergibt sich

fiir die Diskantviolen die Stimmung:

--r-

fiir die (gleichlautend gestimmten und in der GroBe nur wenig verschiedenen)

Alt- und Tenorviolen: r^-i
:::|:

E^^£
und fiir die BaBviolen:

eA:e$=^^
3=i=r=p

ai^^EEi.-^
') „Ma pofcia, che dal Violone al Liuto altra differenza non ui e:fe

non chel Liuto ha le chorde geminate: & il Violone femplici (per il che la

medefima accordatura in quefto ad uno ad uno [i fa: che fi fa in quelle)
. . . .participato che fia il Tenore del Violono p[er] fe folo nel niodo: che
fi e detto del Liuto...." etc.
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d. h. die in aufsteigenden von einer Terz unterbrochenen Quartintervallen

erfolgenden Stimmungsarten sind dieselben, wie sie fiir die hauptsachlichst

gebrauchlichen sechschorigen Lauten (kleine Oktaviaute, Chor- oder Altlaute,

BaHIaute) iibiich waren (vgl. hierzu die Notenbeispiele auf Seite 85 des

Katalogs) und bis zum volligen Verschwinden der Violen, d. h. bis iiber die

Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus, Geltung behielten. In ausfiihrhcher Weise

sind die Violen dieser Zeit in zwei von Silvestro Qanassi del Fontego
verfaBten Schriften behandelt, die 1542 und 1543 zu Venedig unter den

Titein „Regola Rubertina. Regola che infegna Sonar de uiola darcho

Tastada" (d. h. Anweisung fiir die mit Biinden versehene und mit dem

Bogen gespielte Viola) und „Lettione feconda pur della prattica di sonare

il Violone" erschienen.

Die auf dem Titelblatt der „Regola Rubertina" abgebildeten »Viole da

gamba gemahnen in ihren symmetrisch verlaufenden Korpuskonturen schon

merkbar an die spatere endgiiltige Violenform (vgl. No. 772), wofiir die Dar-

stellung der zu Fiifien der hi. Cacilia liegenden Viola auf Raff a els be-

riihrntem Gemalde v. J. 1513 ein besonders friihes treffliches Beispiel bietet.

Im aligemeinen sind aber wahrend des ganzen 16. Jahrhunderts noch zahl-

reiche Uebergangs- und Versuchsformen vorherrschend, die das Bestreben

erkennen lassen, fiir die neuen Errungenschaften der Bauart die sinngemaBeste,

physikalisch richtige Gestalt und Lage zu finden — wodurch die grofie Zahl

der verschiedenen oft sonderbaren und ungeschickten Violenformen der

Renaissancezeit erklarlich wird, die die bildende Kunst jener groBartigen

Epoche in hunderten von Beispielen widerspiegelt. Eine besonders merk-

wiirdige Form besitzen die steglosen GroB- und Klein-Geigen dieser Zeit,

bei denen die Seitenausschnitte so iibermaBig stark verlangert sind, daB das

Aussehen dieser sonderbaren Instrumente fast der Form des Buchstabens X

entspricht. (Vgl. die Nachbildungen No. 769 u. 770, Seite 375 76.)
- Erst mit

dem Anbruch des 17. Jahrhunderts verschwinden diese Uebergangsformen vom

Schauplatz, und der die Barock- und Rokokozeit beherrschende endgiiltige

Violentyp, den als altestes Beispiel eine etwa 1550 erbaute prachtige Gambe
von Caspar Tieffenbrucker zu Lyon verkorpert, tritt an ihre Stelle.

Ebensowenig wie sich Exemplare mittelalterlicher Streichinstrumente

erhalten haben, sind — von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen
—

Namen von Geigenbauern des Mittelalters iiberliefert; erst aus dem 16. Jahr-

hundert, als sich der Violenbau zu einem besonderen Kunstzweig entwickelt

hatte, ist eine kleine Anzahl von Namen nachweisbar. — Die alteren deutschen

(bayrischen und Tiroler) Meister — wie Hans Frey (gest. 1523) und Hans

II 24
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Gerle (gest. 1599) in Niirnberg, Georg Gerle in Innsbruck (gest. ca. 1590)

u. a. — betrieben gleichzeitig Lauten- und Geigenmacherei, wenn auch bei

der groBeren Verbreitung und Beliebtheit der Laute die Verfertigung

von Lauten den wichtigeren und lohnenderen Tell ihrer Tatigkeit bildete.

Ein Hauptmeister ist Caspar Ti ef f enbru cker oder Gaspard Duiffo-

prugcar (geb. 1514 zu Fiissen, gest. 1570 oder 1571 zu Lyon). Von italienischen

Violenbauern des 16. Jahrhunderts sind bemerkenswert: Giovanni Kerlino

in Brescia, der noch der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts angehort, Pietro

Dardelli in Mantua (um 1500), Giovanni Giacobo dalla Cornaund
Zanetto Monticchiaro in Brescia, die Lanfranco (1. c. pag. 143) riihmt,

Peregrino de Michelis (Peregrino di Zanetto) in Brescia (geb. ca. 1520),

Morglato Morelia in Mantua und Venedig (geb. ca. 1520), Francesco
Linarolo (geb. ca. 1520 zu Bergamo) und dessen Sohn Ventura L. (geb.

ca. 1550) in Venedig und Padua, Gierolamo und Antonio Brensio

(Brensius) in Bologna (aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts) u. a. —
Nur von einigen dieser Meister sind einzelne wenige authentische Arbeiten

erhalten, so z. B. von Caspar Tieffenbrucker zwei prachtvolle Viole da

gamba< im Museum des Briisseler Conservatoire (No. 1427) und in der

Donaldson-Sammlung des „Royal College of music" zu London, eine schone

Gambe von Peregrino di Zanetto (Brescia 1547) im Conservatoire zu

Paris (No. 170) etc. (Eine Aufzahlung noch vorhandener Instrumente der

beiden Linarolo und Brensio enthalt Seite 627 u. 606/07 des Katalogs.)

--cxi^^ro-^
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Rotten und Chrwts.

(Alle Nachbildungen mit Ausnahtne von No. 763 sind in der Werkstatt des

Museums angefertigt.)

No. 760. Rotte,
Naclibildung nacli dem ini „Museum fur Volkerkunde" zu Berlin be-
findlichen Originalinstrument, das i. J. 1846 in einem alemannischen

Kriegergrabe aus dem 5.— 7. Jahrhundert in der Nahe von Oberflacht
bei Tuttlingen im wiirttembergischen Schwarzwald gefunden vvurde.')

—
Das aus Eichenholz gearbeitete flache Korpus hat eine der antiken

Lyra ahnliche langlich-schmale, unten abgerundete Form. Die (am
Original fehlenden) Wirbel sind in den die beiden Seitenarme ver-

bindenden Biigel eingelassen.
Der Bezug besteht aus 6 Saiten, deren Stimmung nicht iiber-

liefert ist; die Saiten laufen iiber einen flachen Steg und sind an der
unteren Zarge mittels eines Knopfes befestigt.

Lange 78* -j cm, obere Breite 21 cm, untere Breite 17' 4 cm,
Zargenhohe 2*4 cm.

Abbildung auf Seite 377.

No. 761. Rotte ( Cythara teutonica«),

Nachbildung nach der Darstellung auf einer Miniatur eines Codex
der Klosterbibliothek zu St. Blasien im Schwarzwald aus dem 13. Jahr-

hundert.')
— Das Instrument zeigt die entwickeltere Form der Rotte<

mit geschweiften Korpuskonturen, in einem geschlossenen Rahmen
zusammenstoBenden Armen und abgerundeten Zargen.

Der Bezug besteht aus 7 Saiten, die in einem mit Elfenbein ver-

zierten Saitenhalter befestigt sind.

Lange 70 cm, obere Breite 49 cm, untere Breite 40 cm.

Eine bereits als Streichinstrumeiit behandelte » Rotte* dieser Form mit ausge-
bildetem Hals zeigt eine aus dem 12. Jahrhundert stammende Skulptur an dem
,,Qoldene Pforte" genannten Siidportal des Doms zu Freiberg i. S. (Vgl. die Ab-

bildung in Riihlmanns Atlas, Taf. VI Fig. 6.)

No. 762. Crouth,
Nachbildung nach der Darstellung auf einer Miniatur eines Codex der

friiheren Abtei St. Martial de Limoges aus dem 1 1. Jahrhundert.') Das
Instrument laBt noch eine nahe Verwandtschaft mit der als Cithara

') Vgl. ,Jahreshefte des Wiirttemberg. Aitertumsvereins", Jahrg. 3, Stuttgart 1846:

Dietrich u. Wolfgang Menzel, ,,die Haidengriiber in llupfen bei Oberflacht".

'-') Abgebildet in dem Werke ,,De cantu et musica sacra" von Martin Gerbert
(St. Blasien 1774). Die dort mitgeteilte und haufig zitierte Datierung ist jedoch un-

richtig; der Codex, der iibrigens bei dem Brande des Klosters i. J. 1874 vernichtet

wurde, gehort nicht dem 9. sondern erst dem 13. Jahrhundert an. (Vgl. audi die FuB-
note auf Seite 32Q des Katalogs.)

^) Der Codex befindet sich jetzt in der Nationalbibliothek zu Paris (No. 1118

der lateinischen Manuskripte).
— Die betreffende Abbildung, die auch als eine der

altesten franzosischen Darstellungen eines Streichinstrunients Beachlung verdient, ist

in Fetis'
,, Stradivari" (p. 17) und fast alien anderen einschlagigen Werken reproduziert.
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teutonica« bezeichneten Rundform der RottC' erkennen (s. No. 761),
ist aber groBer und von langlich-schmaler, nur wenig geschweifter
Form. Der Hals ist noch unentwickelt; um an die Saiten zu geiangen,

greift die linke Hand des Spielers durch die beiden im oberen Teile

des Korpus eingeschnittenen Oeffnungen.
Der Bezug besteht aus 3 Saiten, die an oberhalb des Griffbretts

in die Decke eingelassenen Wirbein befestigt sind, iiber einen niedrigen

Steg laufen und an der Unterzarge mittels eines Knopfcliens einge-

hangt sind.

Lange 80 cm, obere Breite 18' - cm, untere Breite 21 cm, Zargen-
hohe 4'/4 cm. Abbildung auf Seite 377.

Darstellungen ganz ahnlicher als Streichinstriimente gehandhabter »Crouths« s. in

Riihlmanns Atlas, Taf. VI Fig 5 und 3 (groBe Miniatur im ,,Gebetbuch des Erz-

herzogs Leopolds des Fieiligen von Oesterreich" in der Bibliothek des Klosters Neu-

burg bei Wien, ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert; Skuiptur an der Kalhedrale zu

Worcester aus dem 12. Jahrhundert) etc.

No. 763. Crwth,
moderne franzosische Nachbildung nacli dem einzigen bisher aufge-
fundenen Originalexemplar von der Insel Anglesey (Wales) v. J. 1742,

das sich jetzt im South Kensington (Victoria and Albert-) Museum zu

London befindet. ')
— Das Instrument hat ein viereckiges, unten etwas

abgerundetes fiaches Korpus, das sich in zwei gerade Arme fortsetzt,

die an ihrem oberen Ende durch einen Biigel miteinander verbunden

sind, in desseii Mitte der parallel mit den Armen veriaufende und mit

einem Griffbrett versehene Hals miindet. Ein Charakteristikum des

walisischen Crwth bildet die eigenartige Konstruktion des fast flachen

und etwas schrag gestellten Stegs, dessen rechter verlangerter Ful] durch
das eine der beiden in die Decke gesclinittenen rundeii Schallocher

hindurchgeiit und auf dem Boden des Instruments ruht, also gleichsam
den Stimmstock (franz.: I'ame) vertritt.

Der Bezug besteht aus 6 Saiten, von denen vier fiber das Griff-

brett laufende als Spiel- und zwei frei danebenliegende Bourdons als

Begleitsaiten dienen. Die Stimmung der Saiten ist (nach Jones, s. u.):

:i
-I
—

I
1

—
I
—

-r

Da dem eckigen Schallkorper des Crwth die Seiteneinschnitte

fehlen und der Steg nur flach ist, kann der Bogen die Saiten nicht

einzeln, sondern nur zu zweien (beide c- oder beide d-Saiten) beriihren;

die beiden Bourdon- g-Saiten wurden nur pizzicato angezupft.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 34 cm, Breite 27' !.• cm, Zargen-
hohe 5V4 cm, Abbildung auf Seite 377.

Niihere Angaben iiber den walisischen »Crvvth« enthiilt das Werk „Musical and
Poetical Relicks of the Welsh Bards" von Edward Jones (London 1786). Dns
interessante Instrument erhielt sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts im Gebrauch,
ist jetzt aber giinzlich verschollen. — Zweifellos war der »Crwth <

urspriinglich ein

') Cf. Engels' Catalogue p. 294. Der Zettel des Instruments hat folgenden
Wortlaut:

,,Maid hi tlie paris of

aiiirliengel bv Richard

Evans IriJ'trut)ients inako

In the year 1742
"
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der »Rotte* eng verwandtes Zupf instrument, dessen viereckige Korpusform sich bis

zu dem uralten vorderasiatischen »Kethar« zuriickverfolgen laBt. Wann der Bogen-
gebrauch beim »Cr\vth« zur Eiiifiihrung kam, ist nicht festgestellt ;

doch diirfte dies

kaum vor dem 12. oder 13 |ahrlnindert der Fall gewesen sein. Das alteste bisher

aufgefundene Beispiel hierfiir ist eine von Edw. Heron-Allen entdeckte Darstellung
aiif einem Siegel eines .,Crovder" [d. h. Crowd-Spielers] Roger Wade, das an einem
im Archiv des Schlosses Barceley aufbewahrten Dokument v. J. 1316 befestigt war.

(Vgl. die Abbildung in Grove's „ Dictionary", vol. V p. 288 fig. 2.)

Mittelalterliche Fideln (Vielles).

(Alle Nachbildungen mit Ausnahme von No. 768 sind in der Werkstatt des

Museums angefertigt.)

No. 764. Fidel (Vielle a archet),
Nachbildung nach der Darstellung an einer Skulptur am Portal der aus

dem Anfang des 11. Jahrhunderts stammenden Kirche zu Ancy-le-Duc
(Frankreich; Dep. Saone et Loire. — Vgl. die Abbildung bei Or 11 let,
1. c. tome 1" p. 45).

— Das kleine Instrument zeigt die primitivste Form
der >Vielle mit langlich-schmalem und flachem, in den Umrissen an

das Rebec' (»Lyra<) erinnerndem Korpus; es ist mit Ausnahme der

aufgeleimten Decke aus einem Stiick ausgehohlten Holzes gearbeitet.
Zu beiden Seiten des Stegs sind in die Decke zwei sichelahnliche ein-

ander zugekehrte Schallocher eingeschnitten. Die Wirbel sind auf der

Vorderseite des rautenartig geformten Wirbelbretts angebracht.
Der Bezug besteht aus 4 Saiten, als deren mutmaBliche

Stimmung sich

annehmen laBt.

Lange 50 cm, groBte Deckenbreite 15 cm.
.-Vielle a archet' ist die franzosische Bezeiclinung der Fidel zur Unter-

scheidung von der spater ebenfalls »Vielle' genannten Rad- oder Drehleier.

No. 765. Fidel in ovaler Form (Vielle a archet en forme ovale),

Nachbildung nach der Darstellung an einer Skulptur der Fassade der

aus dem 13. Jahrhundert stammenden „Maison des Musiciens" zu Reims.
— Das kleine Instrument hat ein oval geformtes Korpus ohne eine die

Bogenfiihrung erleichternde mittlere Einbiegung („Taille"). Hals und
Griffbrett sind kurz, Boden und Decke flach. Zu beiden Seiten des

niedrigen Stegs sind in die Decke zwei groBe langliche Schalloffnungen

eingeschnitten. Die Wirbel sind auf der Vorderseite des eckigen Wirbel-

kastens angebracht.
Der Bezug entspricht der folgenden Fidel No. 766.

Gesamtlange 61' 2 cm, Korpuslange 40 cm, groBte Breite 25 cm
Zargenhohe 5' \ cm.
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No. 766. Fidel (Fidula, Vielle),
Nachbildung nach der Darstellung auf einem um 1355 entstandenen
Fresco der spanischen Kapelle bei S. Maria Novella in Florenz. — Das
Instrument hat guitarrenahnliche Korpusform mit nur leicht einge-
buchteter Einschweifung, wie sie fiir die Fidel oder Viole des 14. und
15. Jahrhunderts typisch ist; derartige Violen sind z. B. audi auf Gemalden
von Hans Memling mehrfach dargestellt (vgl. die Abbildung auf

Seite 361).
— Boden und Decke sind schwach gewolbt. In die Decke

sind sechs Schalloffnungen eingeschnitten, und zwar zwei breite ein-

ander zugekehrte C-L6cher zu beiden Seiten des Stegs und je zwe\
kleine Rosetten neben dem Saitenhalter und unterhalb des kurzen Griff-

bretts. Der Boden- und Deckenrand sowie die Schallocher sind von

doppelt eingelegten Elfenbeinadern umsaumt. Die Wirbel sind auf der
Vorderseite des oval geformten Wirbelbretts angebracht.

Der Bezug besteht aus 5 Saiten
;

iiber die Stimmung vgl. die

Angaben auf Seite 366 (nach dem Traktat von Jerome de Moravie).
Gesamtlange 73 cm, Korpuslange 47' ^ cm, obere Breite 17 cm,

untere Breite 22 cm, Zargenhohe 4
'

< cm.

Abbildung auf Seite 378.

No. 767. Fidel (Vielle),
Nachbildung nach der Darstellung auf einer Skulptur am Portal der

Kathedrale zu Amiens aus dem 13. Jahrhundert.')
— Die Bauart des In-

struments laBt gegeniiber den ovalen und auch guitarrenformigen Fideln

trotz der friihen Zeit, der die Skulptur angehort, einen Fortschritt er-

kennen, der sich in der deutlichen Scheidung der Ober- und Unter-

backen und der zwischen beiden Korpushalften befindlichen leichten

Ausbuchtung zeigt, wodurch dem Bogen ein leichteres Beriihren der

einzelnen Saiten ermoglicht wird. — Boden und Decke sind schwach

gewolbt; im unteren Teil der Decke sind zwei einander zugekehrte
C-L6cher, im oberen Teil zwei kreuzformige Schalloffnungen einge-
schnitten. Der Hals ist ziemlich breit, das Griffbrett sehr kurz und
nur 2 cm iiber den Deckenrand hinausragend. Die Wirbel sind auf

der Riickseite des blattformigen Wirbelbretts angebracht.
Der Bezug besteht aus 3 Saiten in folgender Stimmung:

=:1=J=
*^

Ij: Voderii:;

Gesamtlange 56"l' cm, Korpuslange 32 cm, obere Breite 14Vj cm,
untere Breite 17 cm, Zargenhohe 4' 4 cm.

No. 768. »Vielle en rebec «,

moderne franzosische Nachbildung (nach einem Originalinstrument aus

dem 16. Jahrhundert?); vielleicht von Jean Baptiste Vuillaume zu

Paris. — Das eigenartige Instrument, ein Mittelding zwischen Vielle

(Viola) und Rebec, hat ein im unteren Teil etwas geschweiftes, nach
oben zu schmal zulaufendes flaches Korpus, dessen Form an das Zupf-
instrument Cistre (Cither, vgl. S. 179 f.) erinnert. Boden und Zargen
sind mit Gravierungen bedeckt; der Boden ist in der Mitte mit einem
hiibsch ausgefiihrten groBen Wappen verziert. Der Deckenrand wird

von einer in dunklen Kitt eingelegten Perlmutterborte umsaumt. In

') Vgl. No. 1330 der Briisseler und No. 433 der Kopenhagener Sammlung.
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der Decke befinden sich zwei schmale, einander zugekehrte C-L6clier
und oberhalb des Stegs ein rundes Schalloch mit einer zierlich ge-
schnitzten Rosette. Der Wirbelkasten lauft in ein bartiges Manner-

kopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 3 Saiten in der Stimmung des Rebec«:

i=:z=d:

Gesamtlange 58 cm, Korpuslange 26 cm, groBte Deckenbreite
2OV4 cm, Zargenhohe 4Vj cm.
Ein dieser Vielle en rebec« selir ahnliches viersaitiges Inslrument niit wappen-

formigem Korpiis ist in einem Manuskript des 16. Jahrhunderts (Manuscrit des

Adages, „Fonds de la Valliere" No. 4316) der Nationalbibliothek zn Paris abgebildet.

(Vgl. die Reproduktionen bei GriUet, 1. c. tome ler p. 106, K- Schlesinger,
p 391 fig 137 etc.)

Mittelalterliche Bogen: s. No. 958—960.

Geigen und Violen des 16. Jahrhunderts.
(Samtliche Naclibildungen sind in der Werkstatt des Museums angefertigt.)

No. 769. >Grof3 BaB-Geige «,

Nachbildung nach der Abbildung in Virdungs „Musica getutscht"

(Basel 1511, Bl.B 11). Die steglosen GroB-Geigen ,
deren merkwiirdige

Korpusforni infolge ihrer iibermaBig verlangerten Seitenausschnitte der
Form des Buchstabens X ahnelt, bieten ein besonders markantes Bei-

spiel fiir die zahlreichen im 16. Jahrhundert gebrauchlichen Versuchs-
und Uebergangstypen der Violen. Infolge der langgestreckten Mittel-

biigel sind Ober- und Unterbacken nur kurz; die Oberbacken haben
scharf vorspringende Ecken und sind nach dem Hals zu, urn Raum fiir

den 7. Bund zu gewinnen, ziemlich stark eingebuchtet.
AuBer zwei einander zugekehrten C-Lochern, die im oberen Teil

der Decke unmittelbar unter dem Hals eingeschnitten sind, ist die Decke
in der Mitte von einem groBen runden Schalloch durchbrochen, in das
eine Pergament-Rosette eingelassen ist — ein Charakteristicum, das
ebenso wie der vielsaitige Bezug, die Biinde auf dem Griffbrett, der

zuriickgebogene Wirbelkasten und das Fehlen eines Stegs einen deut-

lichen EinfluB der Bauart der Laute erkennen laBt.

Der Bezug der V i rd ung'schen GroB Geige besteht aus 9 Saiten,
ijber deren Stimmung in der „Musica getutscht" keine Angaben ent-

halten sind; doch diirfte die Stimmung der damaligen sechs-chorigen
Laute entsprochen haben (vgl. Seite 80 u. 81 des vorlieg. Katalogs),
wobei die tiefsten 6 Saiten als „doppelchorig" mit hoherer Oktavsaite
anzunehmen sind:

Eine nur bei den GroB-Geigen anzutreffende, ebenfalls auf die Laute
hinweisende Eigentiimlichkeit ist das Fehlen eines besonderen Stegs,



376 ^ GroB BaB-Geige No 769, GroB Diskant-Oeige No. 770

iiber den die Saiten gespannt sind; die Funktion des Stegs erfiillt —
wenn audi in primitiver Weise — der wie bei der Laute quer iiber

die Decke geleimte Saitenhalter, der am oberen Rande leicht gewolbt
ist, so dafi die mittieren Saiten eine entsprechend hohere Lage be-

kommen.')
— Das Griffbrett tragt 7 lose Biinde (aus Darm).

Gesamtlange 1,05 m, Korpuslange 62 cm, obere Breite 4IV2 cm^
untere Breite 44 cm, Zargenhohe 9 cm.

No. 770. >Groi3 Diskant-Geige«,
Nachbildung nach der Abbildung in Agricolas „Musica instrumentalis

deudsch" (Wittenberg 1528, Bl. 47 u. 1545. Bl. 40).
- Die Korpus-

formen der von Agricola in einem vollstandigen Chor (Discantus, Altus,

Tenor, Bassus) beschriebenen und abgebiideten groBen Geigen ent-

sprechen genau dem von Virdung abgebiideten gleichnamigen Instru-

ment; jedoch gibt Agricola den Bezug nur als viersaitig in folgenden

(in den zwei erwahnten Ausgaben seines Buches von einander ab-

weichenden!) Stimmungen an:

(1528) (1545)

Diskant:

Alt und Tenor: ^^3EEEE ^^^=^
BaB:

-t-^
J
—'

1

— iH J
—

m—
I

1^- sa 1 1 1g ! >

Das Griffbrett der vorliegenden Nachbildung der >GroB Diskant-Geige
tragi 7 Biinde.

Gesamtlange 56 cm, Korpuslange 32 cm, Breite 18 cm, Zargen-
hohe 4 cm. (Vgl. die Nachbildung des Holbeinschen Holzschnitts aiif

Seite 378.)

Agricolas „Musica instrumentalis deudsch" enthalt auch Angaben und Ab-
bildungen von »kleinen Geigen*, die in der Bauart mil den »groBen Geigen* iiber-

einstimmen, von diesen aber durch geringere GroBe, dreisaitigen Bezug und das
Fehlen von Biinden abweichen; ihre Stimmung entsprach den mit Stegen versehenen

rebecartigen »kleinen Geigen« (vgl. S. 331 des Katalogs).
Die steglosen groBen und kleinen Geigen katnen noch in der zweiten Hiilfte

des 16. Jahrhunderts auBer Gebrauch; Praetorius' ,,Syntagma musicum", das in

der „Sciagraphia" (Taf. XXXIV No. 14) die Abbildung einer fiinfsaitigen groBen
Geige« unter dem Namen „'lUtt ^yi^^cl" enthalt, ziihlt die ganze Gattung zu den
damals bereits unbekannten und verschoUenen Instrumenten.

')
Diese zuerst von Fetis (,,Histoire generale de la Musique", tome 5e, p. 171)

aufgestellte und von Wasielewski (,,Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahr-

hundert", S. 51) iibernommene Erklarung wird in deutlicher Weise durch die beiden
Forschern unbekannt gebliebene Abbildung einer derartigen *GroB-Geige« auf
einem St. Peter, St. Augustin und St. Nicolas de Bari darstellenden Gemiilde von
Giov. Battista Cima da Conegliano bestatigt, das der Wende des 15. Jahr-
hunderts angehort und sich jetzt im Palazzo Brera zu Mailand befindet. Das Instru-

ment, das von einem zu FiiBen der Heiligen sitzenden jugendlichen Engel gespielt

wird, zeigt die in Italien gebrauchliche Form der »GroB-Geige<, die in verschiedener

Hinsicht von dem deutschen Typ abweicht und sich besonders durch die weit weniger
eingebuchteten Seitenausschnitte unterscheidet, aber ebenfalls neunsaitigen Bezug auf-

weist. - In der vierten Ausgabe (1545) seiner ,,Musica instrumentalis deudsch" nennt

Agricola (vgl. die folg. No. 770) die viersaitigen »GroB-Geigen < ,,aH'Ifcb", was
auf einen italienischen Ursprung der Instrumentenart hindeutet.
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Der Tod eine »GroB-Qeige spielend.

Holzschnitt

„die Grafin" aus dem „Totentanz"

von

Hans Holbein d. J.

(ca. 1525.)

No. 766. Fidel (Vielle)

des 14. und 15. jahrhunderls.

Text: Seite 374.

No. 775. Lira da braccio

von der Wende des 15. Jahrhunderts.

Text: Seite 412.

(In der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildungen.)
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No. 771. Baf3-Viole (groBe BaB-Geige, Violone),
Nachbildung nach der Darstellung auf einem Holzschnilt in Hans
Judenkunigs „Schone kiinslliche vnderweisung. . . . auff der Lautten

vnd Geygen" (Wien 1523).
— Die Korpusfomi des Instruments ist durch

das unsymmetrische Verhaltnis der Ober- und Unterbacken auffallend:

ini Gegensatz zu den bei Ganassi und Gerle abgebildeten Violonen

(s. die Nachbildungen No. 772 u. 773) und der spateren Gambenform
ist die obere Korpuspartie bedeutend groBer und breiter als die untere,
wodurch das Instrument erne etwas ungeschickt erscheinende Form erhalt.

In der Mitte der Unterzargen befindet sicli eine starke Einbuchtung, in

der der kurze Saitenhalter befestigt ist. Die beiden einander zuge-
kelirten C-L6cher sind zwischen den Mittelbiigeln eingeschnitten, der

Steg ist jedoch ziemlich tief aufgestellt. Bemerkenswert ist die von
der Laute iibernommene Aniage des umgelegten Wirbelkastens, der
beim Gebrauch des Instruments auf der linken Schulterdes Spielers ruhte.

Der Bezug besteht aus 6 Saiten in der gewohnlichen Gamben-
stimmung: #-

9^
-.z\:

T-

Das Griffbrett tragt 6 Biinde.

Gesamtlange 1,20 m, Korpuslange66 cm, Lange des Wirbelkastens

16cm, obere Breite 41 cm, untere Breite 35', -cm, Zargenhohe 12' icm.

No. 772 Bafe-Viola (da gamba, Violone),
Nachbildung nach der Darstellung auf einem Stich in der „Regola Ruber-
tina" von Silvestro Ganassi (Venedig 1542; vgl. Seite369 des Katalogs).
Die Korpusform des Instruments nahert sich bereits dem entwickeiten

Vioientyp des 17. Jahrhunderts, nur sind die Oberbacken, um Raum fiir

den 7. Bund zu gewinnen, wie bei No. 769 im oberenTeiie leicht einge-
buciitet. Die Aniage der Unterzargen istahnlich wie bei dervorhergehenden
BaBviole No. 771. Die beiden einander abgekehrten C-L6cher sind

ziemlich hoch seith'ch iiber dem Steg eingeschnitten. Der lange Hals
lauft in einen bereits vollkommen ausgebildeten Wirbelkasten mit einer

primitiven Schnecke aus.

Bezug und Stimmung entsprechen Judenkunigs groBer BaB-

geigC' (No. 771); das Griffbrett tragt 7 Biinde.

Gesamtlange 1,22 m, Korpuslange 65 cm, obere Breite 36 cm,
untere Breite 42 cm, Zargenhohe 13 cm.

Darstellungeii ahnlicher Qanibenformen finden sich u. a. mehrfach in den Holz-
schnitten Hans Bnrgkmairs im ,,Triumplizuo' Kaiser Maximilians" (1517).

No. 773. Bafe-Viole (groBe BaB-Geige, Violone),
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Dar-

stellung auf einem Holzschnitt in Hans Gerles „Musica Teusch auf

die Inftru- ment der grossen vnnd kleinen Geygen auch Lautten . . ."

(Niirnberg 1532). Die Korpusform des Instruments laBt in noch hoherem
MaBe als beim Ganassi'schen Violone (No. 772) den endgiiltigen

Vioientyp erkennen
;

nur verlaufen die im Verhaltnis zur unteren

Korpuspartie etwas kurz gehaltenen Oberbacken in spitzem Bogen zum
Hals, und die unteren Ecken der Mittelbiigel sind etwas hervortretend.

Die beiden (einander zugekehrten) C-L6cher sind ziemlich tief auf der

Decke eingeschnitten. Der Wirbelkasten besitzt keinen Kopf, sondern
ist ebenso wie bei No. 771 nach hinten umgelegt.
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Bezug, Stimmuiig und Aiizalil der Biinde entsprechen der vor-

hergehendeii BaB-Viole No. 772.

Gesamtlange 1,25 m, Korpuslange 72 cm, obere Breite 33 cm,
untere Breite 42 cm, Zargenhohe 12 cm.

No. 774. Grofae Bafi-Viole (groBe BaB-Geige, Violone),
Nachbildimg nacli der Darsteliung auf dem Holzschnitt „Drey Geiger"
von Jost Amman (Frankfurt a. M. 1568; vgl. die Abbildimg auf

Seite 307 des Katalogs).
— Die charakteristische Korpusform des In-

struments zeigt auffallend spitz zulaufende Ober- und Unterbacken
mit ziemlich langen Mittelbiigeln; der Boden ist vollig flach. Die

(einander abgekehrten) C-L6cher sind in den unteren Teii der Decke
unterhalb des Stegs eingeschnitten. Der in eine Schnecke auslaufende
Wirbelkasten ist etwas nach hinten zuriickgebogen und erinnert in der
Form an die Spitze eines Krummstabs.

Der Bezug besteht aus nur 3 Saiten in folgender Stimmung:

PM^m
Das Griffbrett tragt 6 Biinde.

Gesamtlange 1,65 m, Korpuslange 1,05 m, obere Breite 41 cm,
untere Breite 3Q cm, Zargenhohe 12 cm.

Der zweite auf dem Amman'schen Holzschnitt sichtbare Violist spielt einen
noch groBeren Violone (,,Gar groBe BaB-Viole"), deren Lange etwa 1,90 m betragt.

--<yrD|3»^-



Lira da braccio spielender En gel.



Aiisschnitt aus dem Gemalde

„die thronende Madonna mit Heiligen" (1505)

von Giovanni Bellini (ca. 1428—1516)

in der Kirche San Zaccaria zu Venedig.

(Zu Seite 393 und 415.)



Lyren.

Die Lyren, zu deren Familie ebenso wie zu den eigentlichen Violen

verschiedene sowohl an der Brust oder der Schulter (Lire da braccio«

bezw. da spalla )
als auch zwischen den Knien gehaltene (>Lire da gamba )

und aufrechtstehend gespielte Instrumente (Arciviolate Lire<, »Lironi

perfetti ) gehoren, bilden eine im 16. und teilweise auch noch im IT.Jahr-

hundert hauptsachlich in Italien gebrauchlich gewesene Violengaltung, deren

erst sehr spat erkannte groBe musikgeschichtliche Bedeutung
darin besteht, daB ihr Diskantinstrument Lira da braccio' als

direktes Bindeglied zwischen der alten Viole und der Violine

und als unmittelbarer Vorlaufer dieses wichtigsten modernen

Orchesterinstruments zu betrachten ist. — Die in der Instru-

mententerminologie haufig wiederkehrende Bezeichnung »Lyra< ist auf das

bekannte, der groBeren >Kithara ahnliche harfenartige Zupfinstrument

des griechischen AUertums zuriickzufiihren. Im Mittelalter wurde eine dem

Rebec verwandte Streichinstrumentenart mit gewolbtem Schallkorper Lyra«

genannt (vgl. Seite 330 des Katalogs), und spater iibertrug man diesen Namen

auch auf die Rad- oder Drehleier
( Lira tedesca, Lira rustica

; vgl. Seite 374 f.

im 1. Bande des Katalogs), wovon der noch heute gebrauchliche Aus-

druck Leier herstammt. Die Vorliebe der Renaissancezeit fiir das klassische

Altertum durfte der Grund gewesen sein, die gegen Ende des 15. Jahr-

hunderts aufgekommene neue Violenart Lyra- zu benennen, wenn auch

zwischen der mit einem Plektron gespielten griechischen Lyra und dem gleich-

namigen Streichinstrument nicht der geringste Zusammenhang besteht.')

Von der gieichzeitigen Viola unterscheidet sich die Lira da braccio<v

— abgesehen von der bereits um 1490 einsetzenden allmahlich zur Violine

iiberleitenden Veranderung ihrer Korpusform — durch zwei neben den iibrigen

(fiinf) Saiten auBerhalb des Griffbretts frei einherlaufende Bordunsaiten. Der-

artige Bordun- (Bourdon- oder Brumm-) Saiten waren bereits (auBer bei

') Die Gleichheit der Namen beider Instrumentenarten gab freilich den

Malern der Renaissance haufig Veranlassung, Apollo, Orpheus, Homer und andere

Personlichkeiten des griechischen Mythos in miBverstandlicher Weise mit dem Streich-

instrument >Lvra« darzustellen.



dem alten i'Organistrum ,
dem Vorlaufer der Radleier) bei der von Jerome

de Moravie beschriebenen Vielle oder Fidel des 13. Jahrhunderts (vgl.

Seite 366) gebrauchlich, so daB die Lira da braccio< eigentlich nur eine

weiter entwickelte Form der mitteialterlichen fiinfsaitigen Viole darstellt.')

Auch die BaBinstrumente der Lyra-Familie, die Lire da gamba< und Lironi

perfetti ,
waren mit zwei Bordunsaiten ausgestattet.

— Ein weiteres Charakte-

ristikum der Lyra biidet ein ebenfalls von der alten Viole iibernommener

spitz zulaufender blattformiger Wirbelkasten (Wirbelblatt), in dessen Vorder-

seite die Wirbel aufrechtstehend befestigt sind.

Zeitgenossische Quellen iiber die -Lyra flieBen nur spariich und be-

schranken sich in der Hauptsache auf die Beschreibungen, die in zwei

italienischen Werken: „Scintille di Musica" von Giov. Maria Lan franco

(Brescia 1533; s. S. 385) und „Della prattica musica" von Scipione Cerreto

(Neapel 1601; s. S. 404), sowie den beiden Hauptwerken der Instrumentenkunde

des 17. Jahrhunderts, Praetorius' „Syntagma musicum" (Wolfenbiittel

1618—20) und Mersennes „Harmonie universelle" (Paris 1636) enthalten

sind. Wahrend von letzterem Autor (und ebenso von Cerreto) nur die auch

in Frankreich gebrauchliche Lira da gamba behandelt wird (s. u., Seite 403 f.),

bietet Praetorius' unerschopfiiches „Syntagma" im XXlll. Kapitel der „Organo-

graphia" auch einige Aiigaben iiber die historisch weit bedeutungsvollere

»Lira da braccio
,
die hier im Wortiaut folgen mogen:

LYRA.
?lllbicr ift nidyt ;u fagcn / von bcv ^airrcn= vnni> r»1nbIv^ulfcn^cn

Wctbcr ^cyrc ^ic mit cincm v^an^c^rilf bcnl1nbqc^rcbct / iMtt> mit t>cr

lincfcn \^an'!> ^ic Claves tangirt llHn•^cn .... ©on^cl•n von t>cn

!r<talianifd-)cn ^ yrcn ^crcr aiid> ;ii>cvcrlcv ?lrttcn ftlt^.

1. «i:inc groj^c ^yiw (Lironi[!J perfetto, Arce violyra . . . .)

(etc., s. Seite 407).

2. 5^ie Heine ^yva ift bcr Tenor Violen de bracio c\ldd> : iDabcr

ftc ciud) Lyra de bracio gcncnnct uMr^ /bat 7. BvUttcn / ui-io Baiten

ainTcrbalb ^C8 ^ragcne vnb ^ic v%nt»cnt fiinffc i^|f ^cm 'Kragcn licgcn^ :

iDarvaulf ntvtn Tricinia, iMtbaucb anbcrcBad-)cn'faft cincr (£ittcrglcid> /

;inwgc bringcn Van. 2?crcn ?lbrif; in Sciagraph. CoL XX.

Dieser „AbriB" zeigt eine siebensaitige Lyra de bracio von 72 cm Ge-

samtlange mit ausgesprochenem Violin- (bczw. Bratschen-) Korpus, dessen

Lange von 48 cm und Mensur von 45'/-' cm der im 17. Jahrhundert gebrauch-

lichen vjenorgeige (vgl. Seite 538 des Katalogs) entspricht.
— Die von

') Bordunsaiten bei dem walisischen »Crvvth' sind erst in weit spaterer Zeit nach-

weisbar. (Vgl. Seite 364 des Katalogs.)



Praetorius mitgeteilte Stimmung der Lyra de bracio („Organographia",

pag, 26) lautet: ^

^ikfEHE^|E5E^^^^
Boidunsaiten, Griffbrettsaiten.

Praetorius' Stimmungsangaben erfahren jedoch eine kleine, wenn auch

fiir die Theorie der Abstammung der Violine von der Lyra sehr bedeutungs-

volle Berichtigung durch den in der Fachliteratur bisher nicht beachteten

kurzen Abschnitt, den Giovan Maria Lanfranco, Kapellmeister und

Kanonikus an der Kathedrale zu Brescia, in seinein (bereits erwahnten) 1533

erschienenen theoretischen Werke „SCINTILLE DI MVSICA"') der Lira da

braccio widmet (pag. 136 37: „Della accordatura della Lyra".') In einer

beigedruckten Tabelie und dem sich hieran anschlieBenden Text werden die

Benennungen der einzelnen Sailen (von derTiefe zur Hohe aufsteigend: „Baffo

grave, Baffo acute, Bordone grave, Bordone acuto, Tenore, Sottanella,

Canto") und die bei ihrer Stimmung zu beriicksichtigenden Intervallunter-

schiede genau erlautert. Ein Vergleich der Stimmungsangaben Lanfrancos')

mit der von Praetorius mitgeteilten Stimmung zeigt eine fast genaue

') „SCINTILLE DI MVSICA DI/ GIOVAN MARIA LANFRANCO DA
TE-/rentio Parmegiano, che moftrano a leggere il Canto Fermo, /& Figurato,
Gli accide[n]ti delle Note Mifurati, Le Pro/portioni, I Tuoni, II Contrapunto,
Et la diuifione del Monochordo; Cc[n] la accordatura de ua-'rii inftrumenti,

/In Brefcia per Lodouico Britannico M. D. XXXIII." Das Werk, von dem

sich ein Exemplar in der Museumsbibliothek befindet, enthalt auch Angaben ..Delia

Violette da Arco fenza tasti" (d. s.
,,
kleine [dreisaitige rebecartige] Qeigen ohne

Biinde"; vgl. Seite 331 des Katalogs), „Della Arpa, Della Cethara, Del Liuto,

Dei Violoni da tafti: & da Arco" (vgl. Seite 368).

^) DaB sich diese Angaben - trotz der im ersten Satze enthaltenen Erwahnung
der von Merkur erfundenen griechischen Lyra

— nur auf die >Lira da braccio« be-

ziehen konnen, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, zumal im 16. Jahrhundert die

Tatsache, daB das antike Plektron kein Bogen war, das Altertum also keine Streich-

instrumente gekannt habe, im allgenieinen noch unbekannt war. (Vgl. hierzu auch

FuBnote 1 auf Seite 383 des Katalogs.)

^) Lanfranco, 1. c. p. 137: .,Hora e da fape:che ciafcuna delle due
/ piu

graui chorde chiamiamo Baffo: perche la feconda fi accorda in ottaua con

la prima: Contro leqli le due feguenti (percioche lo acuto Bordon in ottaua

col graue Bordon fi tiral p quarta fi concordino: Laonde nafce, che il detto

Bordon acuto col Baffo acuto: & il graue Bordon col graue /Baffo in quarta
fi rifpondino: Quan tunque il Baffo Bordon col Baffo acuto per quinta
remeffa fi faccia udire. Per tanto auertire fi dee: chel 4. ilqual dimoftra

la quarta: pofto fra i due Baffi: & i due Bordoni: ferue doppiamente: Per-

cioche (come e detto) I'acuto Bordon contro dell'acuto Baffo: & il graue
Bordon contra del graue Baffo per quarta fi fanno rifonare. Ora quella

chorda, che noi chiamiamo Tenore: fi accorda in ottaua col graue Baffo:/
& in Vnifono con lo acuto: Per il che il detto Tenore rifponde in quinta fopra

II 25
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Uebereinstimmung — mit der einzigen Ausnahme, daB Lanfranco auch fiir

die beiden hochsten Saiten (Sottanella e Canto) Quintenstimmung verlangt

(„...dal Tenore alia Sottanella: & dalla Sottanella al Canto per

quinta fi camina"), wahrend Praetorius (vgl. das Notenbeispiel auf

voriger Seite) Quartenstimmung vorschreibt. Demnach ergibt sich

fiir die Lira da braccio^ des 16. Jahrhunderts folgende
Stimmung: ^

mimi :d:

:1:
:t-

womit die Stimmung der viersaitigen Violin e:

in iiberraschender Kongruenz steht. In dem Umwandlungs-
prozeB, durch den sich die Lira da braccio< zur Violine ent-

wickelte, brauchten mithin, soweit der Saitenbezug in Frage
kam, nur die Un vol! kommenheiten der Ly ra-Besai tung — die

beiden Bourdons und die Oktave der tiefstenGriffbrettsaite —
iiberwunden und eine daraus sich ergebende Verminderung
der Korpuslange vorgenommen zu werden, und die Lyra war

zurViolinegeworden.')

11 graue Bordon, & in q[ua]rta fotto lo acuto. Ma dal Tenore alia Sottanella:

& dalla Sottanella al Canto per quinta fi caniina.... I tafti dellaqual Lyra
fi trouano a taftone: & a orecchia: po fcia che in effa altrimente non fi

pongono." — Der letzte Satz („Die Griffe bei dieser Lyra werden durch Greifen

gefunden und durch das Gehor: da sie bei ihr auf andere Weise nicht gesetzt

[= kenntlich gemacht] werden konnen") beweist, daB im 16. Jahrhundert die An-

wendung von Biinden bei der »Lira da braccio« nicht gebrauchlich war.

Dies ware ein weiteres nicht unwichtiges Glied in der Beweiskette der Abstammung der

Violine von der Lyra, da ja die Violen bekanntlich stets, die Violinen dagegen niemals

Biinde besaBen. — Allerdings weist die Abbildung der »Lira da braccio* in Praetorius'

,,Syntagma" (Sciagraphia, Taf. XX No. 5) fiinf Biinde auf, doch ist in diesem Falle

Lanfrancos Werk die altere und daher zuverlassigere Quelle, deren Glaubwiirdigkeit

durch den Umstand, daB alle auf italienischen Gemalden jener Zeit dargestellten »Lire

da braccio« keine Biinde haben, noch erhoht wird. (Vgl. z. B. die Reproduktionen
auf Seite 381, 387, 388, 391 etc.) — Eine fast wortgetreue Uebersetzung von Lanfrancos

Instrumentenbeschreibungen bietet der Theoretiker Pedro Cerone in seinem in spa-

nischer Sprache abgefaBten Werke „EL MELOPEO Y MAESTRO '

(Neapel 1613).

') Zum Vergleich diene die abweichende Stimmung der sechssaitigen Diskant-

viole, die noch vielfach als Stamminstrument der Violine bezeichnet wird:

©^ -0-

--t-
14:

-#-

If:: (s. Seite 429).

Eine Quintenstimmung war dagegen auch bei den am Ende des 15. und in der ersterr

Halfte des 16. Jahrhunderts in Italien und Deutschland vorkommenden rebecartigen,

»kleinen Qeigen« gebrauchlich. (Vgl. Seite 331 des Katalogs.)



Vorlage il9I0i im Besitz des Herrn Leo S. Olschki zu Florenz.

»TTr».r». f'l

, ^^^^^^JS^^'^^^Mi^^i^^S^^^^!^

Frontispiz zu dem Drucke

„Epithome Plutarchi" (Ferrara 1501).

Zu Seite 393 und 412.
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Das Vcrdienst, auf die geschiclitliche Bedeutung der Lira da braccio«

zuerst hingewiesen zu haben, gebiihrt Alexander Haidecki, der dieses

Thema in einer 1802 erschienenen Monographic „Die italienische Lira da

Braccio'") behandelte. Anregung und Unterlagen hierzu bot ein von ihm

entdecktes wohl erhaltenes Originalinstrument, das in Einzelheiten seiner

Bauart bereits eine auffallende Aehnlichkeit mit den Merkmalen der spateren

Violine erkennen lieB — Uebereinstimmungen, die in den richtig propor-

tionierten abgerundeten Ober- und Unterbacken, den scharf hervortretenden

oval verlaufenden Mittelbiigeln, der leichten Wolbung der Decke und des

Bodens und den (wenn auch noch primitiv geschnittenen)/-L6chern deutlich

zum Ausdruck gelangen. Ebenso kommen die GroBenverhaltnisse einander

schon recht nahe und weisen nur den geringen Unterschied von 2,3 cm auf:

die Lange des Korpus der betreffenden Lira da braccio betragt 38,7, die

Breite 23,5 cm, wahrend die groBte Korpuslange einer Violine sich auf 36,4,

ihre groBte Breite sich auf 21,2 cm belauft. Nur ein kleiner Einschnitt in

der Mitte der Unterzargen, der siebensaitige Bezug und der in diesem Falle

mit Goldarabesken in venetianischem Stil hiibsch bemalte Wirbelkasten sind

der Lyra eigentiimliche Charakteristika, wodurch sie sich noch von der Violine

unterscheidet. - Das betreff. Instrument, das sich jetzt im Besitze der Firma

Hill & Sons in London befindet, ist mit ,;yoan Mtin'a'' signiert und an-

scheinend die Arbeit eines Brescianer Meisters (v. J. 1540?)). AuBerdem ist

noch ein zweites, allerdings unsigniertes Exemplar einer Lira da braccio <

bekannt, das dem Museum des „Conservatoire" zu Briissel (No. 1443) an-

gehort und in seinen Proportionen (Gesamtlange 72, Breite 26 cm) genau

') ,,Die italienische Lira da braccio. Eine kunsthistorische Studie zur Geschichte

der Violine nebst eineni Anliang mit Nachrichten iiber einige der altesten Violenbauer.

Mostar, iin Selbstverlag des Autors, 1892."

-) Das wertvolle Instrnment war — nach einer Notiz v. Liitgendorf fs (a.

a. O., L Aufl. S. 660)
— seit 1894 im Besitze von Ednard Rott in Altenmiihle bei

Dassel (Reg.-Bez. Hildesheim); eine Abbildung in grotkrem AUafistabe als bei v. Liitgen-

dorff ist in No. 16 des 17. Jahrgangs (v. 1. Miirz 1897) der ,,Zeitschrift fur Instrumenten-

ban" zu finden. (Vgl. auch die Instrumentennachbildung No. 779.) Haidecki und

auch V. Liitgendorff bezeichnen es als eine Arbeit von Caspar Tief fenbrucker;
doch hat sich der betreff. eingeklebte Zettel

,,Gaspard Ditiffopriii^gai- Bonouieiisis anno ijlj"

als Falschung ervx'iesen, zumal C. Tieffenbruckers Geburtsjahr als 1514 urkundlich fest-

steht und es iiberhaupt sehr unwahrscheinlich ist, ob er je in Italien (Bologna) ge-

arbeitet hat. (Vgl. hieriiber Henry Coutagne, ,,Qaspard Duiffoproucart", Paris 1893,

und V. Liitgendorff, a. a. O.)

Nach Ablosung des gefalschlen Zettels fand sich im Innern die oben mitgeteilte

Inschrift ,.Joa)i Maria". Ueber diesen Meister enthalt
,,
Illustrated Catalogue of the

Music Loan Exhibition at Fishmongers' Hall 1904" (London 1909, p. 147) folgende

Angabe: ,,Joan Maria, of Brescia, worked at Venice and made this unique specimen



der Abbildung bei Praetor ius (s. ob.) entspricht.')
— GroBe Aehnlichkeit

mit diesen Lire da braccio' besitzt die dem Coiner Museum angehorende,

jedoch viel groBere Lyra No. 780 (siehe S. 415/16) von Ventura Linarolo

(Venedig 1577), die vermoge der bei ihr angewandten eigenartigen Haltung
— sie wurde auf den rechten Oberarm gestiitzt und quer vor die Brust

gelehnt
— ais >Lirone da braccio (grofie Arm-Lyra) bezeichnet werden kann.

Jedenfalls ist das Instrument in seinen Dimensionen zu groB, um als ge-

wohnliche »Lira da braccio
,
und zu breit und zu gering an Zargenhohe,

um als Lira da gamba gespielt werden zu konnen, und iiberdies bestiitigen

zwei vom Verfasser aufgefundene,auf Seite413 u. 399 des Katalogs nachgebildete

Stiche von Qiambattista Bracelli (1599) und nach dem Gemalde „Omero"

[Homer] von Jusefe Ribera (1588—1652) die eigentiimliche Haltung des

»Lirone da braccio in einwandfreier Weise.')

Bisher noch unbekannte wertvolle Aufschliisse iiber den Werdegang
der Lira da braccio und dadurch gleichzeitig Beitrage zur Entwicklungs-

geschichte der Violine bieten eine in der ikonographischen Sammlung des

Museums vorhandene groBere Anzahl von Kupferstichen und Holzschnitten

des 16. und 17. Jahrhunderts und verschiedene Photographien derselben Zeit

angehorender Gemalde, die als Vorlagen fiir die Instrumentennachbildungen
No. 775—778 u. 781 benutzt und im vorliegenden Katalog teilweise reproduziert
sind. — Die eigentliche Ausbildung des Lyra-Typs erfolgte um die Wende
des 15. Jahrhunderts (1490-1510) und laBt sich an Hand der zeitgenossischen
Stiche und Gemalde, die die charakteristischen Phasen dicser Entwicklung

getreu widerspiegein, genau verfolgen. DaB einzelne spatere Blatter noch

primitivere Entwicklungsformen als altere Darstellungen erkennen lassen, ist

in that city [1540]". Ein Brescianer Meister mit den Vornamen ,,
Giovanni Maria" ist

in der Fachliteratur nicht bekannt; jedoch erscheint die Moglichkeit nicht ausge-

schlossen, als Erbauer Giovan Maria dalla Corna, den Vater des von Lanfranco

geriihinten Lauten- und Violenmachers Giovan Giacobo dalla Corna (vgl. die

FuBnote auf Seite401 des Katalogs) anzunehmen, da dieser in zwei im Brescianer Archiv

erhaltenen ,,poIizze d'estimo" als Sohn des Giovan Maria bezeichnet wird. (cf. Giov.

Livi, ,,I Liutai Bresciani", Milano 1896, p. 15.)

Die Vermutung, daB auch der altere dalla Corna ,,liutaio" war, ist nicht

ungerechtfertigt, zumal sich dieser Kunstzweig sehr haufig vom Vater auf den Sohn

vererbte Da Giovan Giacobo c 1484 geboren wurde, fiillt das Gcburtsjahr des Vaters

Giovan Maria etwa um 1450; die Entstehungszeit der betreff Lira da braccio* ware

daher friiher als 1540 anzusetzen.

') Abbildung und Beschreibung im Katalog von Victor Ch. M ah ill on; vol 3e

(Gaud 1900), p. 59-61.

-) Auf dem 1563 vollendeten beriihmten Gemalde ,,die Hochzeit zu Kana"

von Paolo (Caliari) Veronese (1528
—

1588) im Louvre zu Paris sind zwei Musiker

dargestellt, die ihre Instrumente in ahnlicher Weise handhaben, sie aber nicht an den

rechten EUbogen lehnen, sondern auf den rechten Oberschenkel stiitzen. Allerdings

sind dies - wie es Ri'ihlmann (a. a. O., S. 254) irrtiimlich annimmt — keine Lyren,

sondern groBe, mehrfach geschweifte sechssaitige Violen (ohne Bordunsaiten!)
—

In den beiden Musikern hat Veronese bekanntlich sich selbst und Tintoretto, in dem

daneben sitzenden Violone-Spieler Tizian portratiert
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Ausschnitt aus dem Gemalde

„die thronende Madonna mit Engeln und Heiligen" (1499)

von Bartolommeo Montagna (ca. 1455 — 1523)

in der Kgl. Pinakothek zu Mailand (Palazzo Brera).

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlages Ad. Braun &: Cie. in Dornach

reproduziert.

(Zu Seite 394 und 412.)



Lyren

belanglos und nicht weiter auft'allend, da sich sehr haufig neben voll-

koinmeneren audi weniger vorgeschrittene Instrumentenformen noch mehr
Oder minder lange Zeit im Gebrauch erhielten.

Eine siebensaitige Lira da braccio in ausgesprochener Fidelform mit

nur schwach markierter „Taille" und hoch sitzenden G0-L6chern ist auf dem
gestochenen Frontispiz eines 1501 zu Perrara erschienenen Druckes „Epithome
Plutarchi" dargestellt; vgl. die Abbildung auf Seite 387 des Katalogs und die

Instrumentennachbildung No. 775. Eine fiinfsaitige Viole ahnlicher Form,
aber mit einem mit sieben Wirbein besetzten Wirbelkasten — was auf eine

»Lira da braccio mit zwei Bordunsaiten hinweist — ist auf einem Gemalde
von Benozzo Gozzoli (geb. 1420 zu Florenz, gest. 1498 zu Pisa) im Campo
santo zu Pisa erkennbar.') Einen Fortschritt in der Entwicklung bedeutet

die von einem Engel gespielte Lira da spalla auf dem im Jahre 1505

entstandenen Gemalde „die thronende Madonna" von Giovanni Bellini

(geb. ca. 1428, gest. 1516 zu Venedig), das sich in der dortigen Kirche San
Zaccaria befindet: das betreffende Instrument zeigt deutliche, wenn auch nur

sehr flach verlaufende Mittelbiigel und an der richtigen Stelle der Decke

eingeschnittene G0-L6cher; auffallend niedrig sind die Zargen. (Vgl. die Ab-

bildung auf Seite 381 und die Instrumentennachbildung No. 778.) Im Gegensatz
hierzu laBt die groBe Lira da braccio

,
die auf einem den Wettkampf zwischen

Phoebus und Pan darstellenden Holzschnitt in einer 1497 zu Venedig er-

schienenen und 1505 zu Parma nachgedruckten Ausgabe von Ovids Metamor-

phosen abgebildet ist, entwickelte Violenform mit tief eingeschnittenen Mittel-

biigeln und hohen Zargen erkennen (vgl. die Abbildung auf Seite 413). Be-

merkenswert ist an dieser Lyra, wie aus dem auf dem Holzschnitt von der

Riickseite aus wiedergegebenen zweiten Instrument ersichtlich ist, die Ver-

zierung des Bodens mit einer groBen ornamentalen Schnitzerei.

Einen entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Violinform bedeutete

die zuerst bei der Lira da braccio nachweisbare Verbesserung der Bauart

durch eine stark nach auBen vorspringende Schweifung in der Mitte des

Korpus, die sich nach dem Vorbild der Violen bald darauf zu einer doppel-
ten Schweifung mit scharf ausgepragten ovalen Mittelbiigeln entwickelte.

Haideckis Ansicht (a. a. O., S. 41 f.), daB Beispiele von Lyren mit (einfacher)

Mittelschweifung und vorstehenden Ecken und Randern sich nur bei Raffael
Santi nachweisen lassen und daB diese Instrumentenform von dem be-

riihmten Maler nicht nach einer bestimmten Vorlage gezeichnet sondern seiner

schopferischen Phantasie entsprungen und erst spater von den Violenmachern
in die Praxis iibernommen sei, laBt sich nicht aufrecht erhalten, womit auch
Haideckis SchluBfolgerung (S. 48), in Raffael gewissermaBen „den Vater der

geheiligten Form unserer Violine" zu erblicken, hinfallig wird. Denn die in

Frage kommende Lyra-Form findet sich nicht nur bei dem umbrischen Meister

Raffael, sondern gleichzeitig auch bei den Venezianern Bart. Mo n tagna
(bereits 1499, also friiher als bei Raffael!) und Vittore Carpaccio sowie
bei Cima da Conegliano, einem Meister der Vicentiner Schule, darge-

stellt'-)
— ein iiberzeugender Beweis, daB derartige Instrumente urn die Wende

') Abbildung in Riihlmanns Atlas, Tafel VIII Fig. 6. — Gozzoli war ein

Schiller des Fra Angelico da Fiesole.

-) Es bedarf keiner Erwahniing, daB sich diese Beispiele bei wei-
terer Durchforschung des reichen Quellenstof fs, den die Gemalde und
Handzeichnungen der italienischen Meister darbieten, noch bedeutend
vermehren lieBen — wie iiberhaupt die vorliegende Abhandlung im

allgemeinen nur das Bildermateri al beriicksichtigt, das in der noch
keinerlei Anspruch auf Vollstiindigkeit erhebenden i kouographischen
Sammlung des Museums z. Zt. vorhanden ist.



des 15. Jahrhunderts schon vielfach bekannt und im praktischen Gebrauch

gewesen sein miissen. — Ein friiher Typ dieser Form ist bei einer Lira da

spalla zu erkennen, die ein Engel, der iibrigens mit dem auf S.381 abgebildeten
musizierenden Engel von Giovanni Bellini unverkennbare Aehnlichkeit

hat, auf dem in der Akademie zu Venedig befindlichen Gemalde „die
thronende Madonna" von Giov. BattistaCima da Co n egl iano (geb.

1459, gest. 1517) spielt, da bei diesem Instrument die vorspringenden Ecken
noch weniger stark markiert sind ais bei den folgenden Beispielen. Hierhin

gehort u. a. ein dasselbe Sujet behandelndes, bereits 1499 entstandenes Gemalde
von Bartolommeo Montagna (geb. ca. 1455 bei Brescia, gest. 1523 zu

Vicenza), das im Palazzo Brera zu Mailand zu finden ist: die von dem zu
FiJBen der Madonna stehenden Engel gehandhabte Lira da spalla« ist mit
scharf vorspringenden Ecken und Randern versehen und weist dadurch merk-
bar auf die Weiterentwicklung zum spateren Violintypus bin. (Vgi. die

Abbildung auf Seite 391 und die Instrumentennachbildung No. 776.) Eine
weitere durch pragnante Naturtreue ausgezeichnete Darstellung einer Lira da
braccio ist auf dem aus dem Jahre 1510 stammenden Gemalde

,Jesus im

Tempel" des Venezianers Vittore Carpaccio (tatig um 1480 — 1520) zu

ersehen, das sich wiederum in der Akademie zu Venedig befindet: die eben-
falls von einem Engel gespielte Lira da braccio auf diesem Gemalde hat

groBe Aehnlichkeit mit dem Instrument bei Montagna und ist auch durch
die deutliche Wiedergabe des Wirbelkastens und der hohlkehlartig ausge-
stochenen Zargen, die auch bei dein Original-Lirone von V. Linarolo (No. 780
des Katalogs) anzutreffen sind, bemerkenswert. — Von ganz besonderem
Interesse aber sind zwei sich bei Raffaelo Santi (geb. 1483 zu Urbino,
gest. 1520 zu Rom) findende Darstellungen, bei denen anscheinend zum ersten

Male — worauf schon Haidecki (a. a. O., S. 42) hinweist — eine weitere

wichtige Besonderheit der ausgepragten Violinform erkennbar ist: die zwei

aufeinanderstoBenden Halbkreisen entsprechenden zirkelrunden Abgrenzungs-
linien der beiden Decken- und Bodenhalften, wahrend im Gegensatz hierzu

die auBeren Umrisse der Violen stets eine elliptische oder ovale Form zeigen

(a. a. O., S. 14). In guter Anschaulichkeit — und zwar noch deutlicher als

die Ausfiihrung auf dem Bilde selbst — ist diese abgerundete Lyra^^ auf

einer der Sammlung Wicar zu Lille^) angehorenden Federzeichnung wieder-

gegeben, die Raffael als Skizze fiir die Figur des AjdoIIo-') auf dem den
ParnaB darstellenden bekannten Gemalde (in den „Stanze della Segnatura"
des Vatikans) ca. 1510 entwarf (vgl. die Abbildung auf Seite 388 und die

Instrumentennachbildung No. 777). Noch einige Jahre alter (1502 03) ist Raffaels

in der Gemaldegalerie des Vatikans befindlichcs Gemalde „die Kronung der

111. Jungfrau", auf dem eine ebenfalls abgerundete Lira da braccio dargestellt

ist, die vermoge ihres Saitenbezugs als wichtige Uebergangsstufe zwischen

Lyra und Violine noch besondere Erwahnung verdient. (Vgl. u.; Seite 397.)

Die eiidgiiltige, d. h. mit ausgebildeten Mittelbiigeln und /-Lochern
versehene Form der Lyra, wie sie das Londoner Originalinstrument von

Joan Maria offenbart, zeigt die am Boden liegende Lyra auf dem Gemalde

,.Musizierende Frauen" von Tintoretto (eigentl.: Giacomo Robusti;
geb. 1518, gest. 1594 zu Venedig) in der Gemaldegalerie zu Dresden (vgl. die

') Vgl. Riihlniann, a a. O., S. 160 und Atlas, Tafel VIII Fig. 22. Als Quelle
ist hier geiiannt: Wacquez & Leroy, Studien und Skizzen von Raffael, als Faksimile

herausgeg, (1858; No. 11059.)

-) In der Figur des Apollo hat Raffael den beri'ilinitesten Violenspieler seiner

Zeit, Giacomo di Sansecondo, der 1501—23 in Diensten des Hauses Qonzaga
zu Mantua stand, portratiert.





Nach dem Gemalde

„Musizierende Frauen" (ca. 1550)

von Tintoretto (Giacomo Robusti, 1518—1594)
in der Kgl. Gemaldegalerie zu Dresden.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlags F. & O. Brockmaii ii 's Nachflg.
R.Tamme in Dresden reproduziert.

(Zu Seite 394 u. 397.)



Nachbildiing auf Seite 395
1,

das als Friihwerk des Meisters gilt, also um
1550 entstanden sein kann. Das betreffende Instrument weist in den Einzel-

heiten eine so groBe Uebereinstimniung mit dem Lirone da braccio- von
V. Linarolo (No. 780) auf, daB die Vermutung naheliegend erscheint, der
Maler habe ein derartiges Instrument als Vorlage fiir sein Bild benutzt.

Eine auch in der GroBe genau der Abbildung bei Praetorius entsprechende
»Lira da braccio ist auf dem allegorischen Gemalde „das Gehor" des

flamischen Malers Jan Brueghel („Sammet-Brueghel", geb. 1568 zu Briissel,

gest. 1625) sichtbar, das durch die zahlreichen auf ihm getreu wieder-

gegebenen Musikinstrumente besonderen wissenschaftlichen Wert besitzt und
in einem Ausschnitt dem vorliegenden Katalog als Titelbild beigefiigt ist.

Es stammt aus dem ersten Viertel (1605—20) des 17. Jahrhunderts'j und be-

findet sich jetzt im Prado-Museum zu Madrid. —
Bei einer Betrachtung der auf Gemalden oder Stichen erkennbaren

Uebergangsformen, die die allmahliche Entwicklung des Violintyps aus der

»Lira da braccio veranschaulichen, ist in erster Reihe die bereits oben er-

wahnte Darstellung der violinahnlichen Lyra zu nennen, die auf dem
Raffaelschen Gemalde „die Kronung der hi. Jungfrau" v. J. 1502 erkennbar

ist:') die abgerundete Korpusform des betreffenden instruments entspricht

genau der Lyra ApoIIos auf der Federskizze zum „ParnaB"; der Bezug besteht

jedoch nur aus drei Griffbrettsaiten, zu denen urspriinglich
— wie sich aus

dem vierten Wirbel und dem Hilfswirbel an der Seite des Wirbelkastens

folgern laBt — noch eine weitere Griffbrett- und eine einzelne Bordun-
saite gehorte: es ist hier mithin eine Lira da braccio dargestellt, bei der

eine Verringerung des anfanglich siebensaitigen Bezugs auf fiinf Saiten

nachzuweisen ist. — Eine violinformige Lira da braccio nach Entfernung
der beiden Bordunsaiten — also eine Violine mit fiinfsaitigem Bezug
und Lyra-Wirbelkasten

—
zeigt ein der Museumssammlung angehorender

Holzschnitt auf dem Titelblatt eines Venezianer Drucks v. J. 1578, Orpheus
inmitten der Tiere darstellend. Derselbe Vorwurf liegt einem Kupferstich
des 17. Jahrhunderts zugrunde, der nach einem Gemalde von Bassano (ver-
mutlich von einem der Sohne des Jacopo da Ponte aus der zweiten

Halfte des 16. Jahrhunderts) von Jan van Ossenbeck (1627^1685) ver-

fertigt ist; die Lira da braccio
,

die Orpheus im Arme halt, hat ausge-

sprochene Violinform und viersaitigen Bezug, aber sechs Wirbel im Wirbel-

brett; sie stimmt demnach in Bau und (urspriinglicher) Besaitung mit einem
mit vier Griffbrett- und zwei Bordunsaiten bezogenen groBeren Lirone da

') Diese Zeitbestinimung laBt sich aus den Madrigal-Stiinmbiichein folgern,
die auf den Notenpulten des auf dem Gemalde abgebildeten Tisches aufgeschlagen

liegen; es handelt sich um den Druck des zweiten Bandes der sechsstimmigen

Madrigale von „PIETRO PHILIPPO INQLESE", dessen beide Ausgaben 1603 u. 1615

zu Antwerpen erschienen. (Vgl. E. Vogel, ,,Bibliothek der gedruckten weltlichen

Vokalmusik Italiens", 2. Band, Berlin ]892, S. 79.)
- Auf dem als Titelbild des

Katalogs wiedergegebenen Ausschnitt des Gemiildes sind auBer einem zweimanualigen

Clavicymbel (von Puckers?), einer sechssaitigen Pandurina und verschiedenen Blas-

instrumenten (Posaune, Zinken, Altpommern etc.) eine Pochette, eine Tenor-, eine Alt-

und drei Diskant-Viole da Qamba und die oben erwahnte »Lira da braccio* erkenn-

bar; im Hintergrunde ist in einem Nebengemach eine musizierende Oesellschaft

(Sanger mit Floten-, Lauten- und Gambenspielern) dargestellt. In der Mitte des

Qemaldes ist eine sitzende nackte Nymphe abgebildet, die sich zu ihrem Gesange auf

einer Laute begleitet; rechts im Vordergrund sind auBer verschiedenen Jagdgeraten
und Uhren etc. eine Harfe, ein Hifthorn und zwei (zum sog. ,,Clarinblasen") benutzte

»Jagertrommeten« verschiedener GroBe sichtbar.

') Abbildung in Riihlmanns Atlas, Tafel VIII Fig. 21.



Lyren

braccio« iiberein, niit dem auf einem Bilde von Jiisepe Ribera („lo Spagno-
letto", geb. 1588 zu Jativa in Spanien, gest. 1652 zu Neapel der blinde Homer
seinen Gesang begleitet. (Vgl. die Nachbildung auf Seite 399; moderner
ital. Stich von Bedetti.) Die bereits Seite 390 erwahnte eigenartige Haltung
dieses Instruments ist auch aus einem kleinen Kupferstich von Giovamb.
Bracelli v. J. 1599 ersichtiicli, der einen ebenso gehandhabten und (urspriing-
lich) ebenso besaiteten Lirone zeigt. (s. Seite 413.) Eine (wenn auch etwas

langgestreckte) regelreclite viersaitige Violine, die als letztes an die Lira da
braccio erinnerndes Merkmal in ein Wirbelblatt an Stelie einer Schnecke

auslauft, ist auf einem den Wetlstreit zwischen Phoebus und Pan behandelnden
Gemalde von Jacopo Palma (il Giovane; geb. 1541 oder 1544, gest. 1628 zu

Venedig) erkennbar, nach welchem Bilde ein Kupferstich von Th. van Kessel
in Antwerpen (gest. 1694) existiert. (Vgl. die Nachbildung auf Seite 405 und
die instrumentennachbildung No. 781).

— Auch diese Beispiele lieBen sich

selbstverstandiich noch urn eine groBe Anzahl weiterer vermehren und solien

nur als Stichproben gelten.

Das auf den vorhergehenden Seiten kurz zusammengefaBte Material

bestatigt die von A. Ha idee ki 1892 aufgestellte und gut begriindete Theorie,')

in der Lira da braccio den unmittelbaren Vorganger der Violine zu er-

blicken, nach mannigfachen Richtungen. Eine gewichtige Bekraftigung hier-

fiir bietet auch ein zeitgenossischer Autor: Vincenzo Galilei (ca. 1533 —

ca. 1600), der Vater des groBen Naturforschers, in seinem 1581 zu Florenz

erschienenen „Dialogo DELLA MUSICA ANTICA, ET BELLA
MODERNA", worin es pag. 147 heiBt: ,,. . .Viola da braccio, delta da non

molti anni indietro lira" („Armvio!e, die vor nicht langen Jahren Lira genannt

wurde"). Aus theoretischen Werken dieser Zeit, z. B. „PR ATTICA. DI

JVIVSICA VTILE ET NECESSARIA" von Lodovico Zacconi(Venedigl596\

geht aber hervor, daB mit Viole da braccio gegen Ende des 16. Jahr-

hunderts nicht mehr die in Italien im Aussterben begriffenen alten Armviolen,

sondern die an ihre Stelie getretenen Violininstrumente (Bratschen) bezeichnet

wurden,") Galiieis Angabe sich demnach auf letztere beziehen muB. —

') Allerdings ist Haideckis Begriindung in etymologischer Hinsicht (S. 19),

wonach dem italienischen Suffix »iiio:< die Bedeutung eines Diminutivs abzusprechen

sei, durchaus nicht aufrecht zii erhalten — wie sich an hunderten von Beispielen

nacliweisen laBt (signora-signorina, camera-camerino, stanza-stanzino, coltello-colteliino,

mano-manina, etc. etc.; auch in der Instrumententerminologie: spinetto-spinettina,

tiorba-tiorbino, chitarra-chitarrino, niandola-mandolino etc. Betreffs des Wortstamms

'>mandola«, den H. als „eklatantes Beispiel" seiner Theorie anfiihrt, vgl. die FuBnote

auf Seite 211 des vorlieg. Katalogs).

"'') ,,Sono Istniiiiciiti clu ijiiaiitiinquc ficno coiijoiiiii d'l >ioi//e &^ /i dichino Jotto v?!a

fol dittiouc, Jiaiiuo pero diucrfi ordini di conic, &^ con la diiterfita di cordc, luvic &^ diiicrji

accordatiire ; pcrche k Viole da i^amlni hatnio 6 corde, &^ quelle da braccio quattro \corde\

.... le I'iole da braccio . .s a c co rda >i o con gfordini del I'iolino, &^ ''/./" Violino

accordandofi di qiiinta in q ui n I a . . . ." etC. (1. C. pag. 218).
— Bei deUl groBen

Patron der >Lira da braccio* diirften die ersten Violininstrumente mehr dem Modell

einer groBen Bratsche (»Tenorgeige«) als einer Violine entsprochen haben. (Vgl

Seite 538 des Katalogs.)
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Nach dem Qemalde

„Homer"
von Jusepe Ribera („Io Spagnoletto", 1588 — 1652).

(Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert von Bedctti

nach einer Zeichnung von L. Metal! i.)

Vorlage im Besitz des Museums.

(Zu Seite 398.)

Wahrscheinlich hat dem Maler Ribera — ebenso wie

Moise le Valentin auf seinem ,,der alte Geiger" genannten Bilde

(s. Seite 407 u. 417 des Katalogs)
— bei der Darstellimg Homers

die Person eines der beiden beriihmten blinden Improvisatoren
und Lyra-Spieler Francesco C i eco und Giovanni Orbo vor-

geschwebt, die (nach Ad. Ventnri, I primordi del rinascimento

artistico a Ferrara, pag. 102) in Diensten des kunstsinnigen Herzogs
von Ferrara Ercole I. d'Este (reg. 1471 — 1505) standen.



Lyren

Von Bedeutung ist auch der Umstand, daB das Verscliwinden der Lira da

braccio< aus der musikalischen Praxis mit dem Auftauchen und der all-

mahlichen Ausbreitung der Violine zeitlich ungefalir zusammenfallt, wahrend

sich die >Lira da gamba nocli das ganze 17. Jahrhundert iiindurch erhielt.

Wenn auch die Feststellung der Tatsache der Eiitwicklung der Violine

aus der Lira da braccio^ eine bedeutsame Entdeckung war, die auf die bis-

her unaufgeklarte Entstehungsgeschiciite der Violine ein iiberraschendes Licht

warf, so bleibt immerhin noch eine Reilie von Fragen zu losen, elie die

Beweiskette als liickenlos geschlossen bezeichnet werden darf. Vor allem

laBt sich noch keine der wichtigen Entwicklungsphasen — wie die Ein-

fiihrung der scharf vorspringenden Ecken der Mittelbiigel, der /-Locher und

der halbkreisformigen Abrundung der Ober- und Unterbacken, die Ver-

minderung des Bezugs auf vier Saiten, die Ausbildung der Schnecke an Stelle

des Wirbelblatts usw. —
,
da hieriiber keinerlei schriftstellerische Belege sondern

nur Darstellungen der bildenden Kunst AufschluB geben, mit dem Namen
eines bestimmten Meisters verknijpfen, wenn es wohl auch als erwiesen gelten

kann, daB die durch diese Umwandlungen vorbereitete „Erfindung" der

Violine zu Anfang des 16. Jahrhunderts auf italienischem Boden erfolgt und

nicht als die Tat eines einzelnen Kiinstlers sondern als allmahliches Ergebnis

eines Zusammenwirkens verschiedener geschickter zeitgenossischer Meister

aufzufassen ist. Als „Geburtssladt" der Violine kame in erster Reihe Brescia

in Betracht, das wahrend des 16. und 17. Jahrhunderts ein Hauptsitz der

Violen- und Lautenmacherkunst') war; an zweiter Stelle ware vielleicht Venedig
zu nennen, wo die Pflege der ;>Lira da braccio — wie es die zahlreichen

Darstellungen des Instruments auf Gemalden dortiger Meister beweisen —
in besonderer Bliite stand.

Praetorius' Angabe, daB „vou ^cn 'Jltvalianifd^cn ^yicu. . . . .;it^cvcrlcv

"Jlrttcn )lin^ :

I. »i:inc grof^c ^yi'tx (Lirone perfetto. Arce violyra....)
IT. iDic Heine ^vr^^ • •• : Lyra de bracio"

ist nicht ganz erschopfend und kann sich nur auf die beiden Haupttypen be-

ziehen, die Praetorius von dem spezifisch italienischen und in Deutschland

kaum gepflegten Instrument kennen lernte. Jedenfalls hatte sich auch

') Cf. Lanfranco, 1. c. pag. 143: ,,Et fia ciafcun diligente nelle fue parti-

cipationi: participando qual inftrumento si uoglia, o fiano da chorde: come
fono Liuti. Violoni, Lyre, & fimili, pulitaniente: & rifona[n]ti fabricati da i due
Brefciani Gioua[nni]Giacobo dallaCorna:&Zanetto Mo[n]ticchiaro,
O pur q[ae]fti altri: cio e Monochordi, Arpichordi & Clauacymbali dilige[n]-

tiffimame [n]te fatti da Gioua[nni] Fra[n]cefco Antegnato da
Br e f cia . . ." etc.

26



die Lyra
— was bisher nicht beachtet worden ist — zu einem vollstandigcn

„Chor" entwickelt, und zwar lassen sich vier verschiedene GroBen Lire da

braccio« und zwei verschiedene GroBen »Lire da gamba nachweisen: 1) die

(Diskant-) Lira da braccio'
,

ais deren Muster das von Haidecki aufge-

fundene Instrument von Joan Maria gelten kann, mit einer der heutigen

Bratsche entsprechenden Korpuslange von 38—40 cm; 2) die eigentliche, am
meisten verwendete und von Praetorius abgebildete Lira da braccio<^ (oder

»Lira da spalla'<) mit einer Korpuslange von45VL' cm; Beispiel: No. 1443 im

Museum des Conservatorium zu Briissel; 3) Lirone (groBe Lira) da braccio<

die nicht an das Kinn oder gegen die Schulter gelehnt, sondern auf den

linken Ellbogen gestiitzt und quer vor die Brust gehalten wurde (s. ob., Seite

390), Korpuslange 5Q cm; einziges Beispiel: No. 780 im Musikhistorischen

Museum zu Coin. Ihr (auch in der Handhabung) ahnlich dijrfte 4) eine eben-

falls in Italien gebrauchliche groBe Lira da braccio (Lyre a bras)

gewesen sein, iiber die Mersenne in seiner „Harmonie universelle" („Liure

Quatriefme des Inftrumens a chordes", page 216/17) einige Angaben

macht'), die er „Sieur Hieronymo Landy Surintendant de la Mufique
de rilluftriffime Cardinal Barberin"') verdankt. Die betreffende Lyre a

bras« war mit zwei Bordun- und neun Griffbrettsaiten in folgender Stimmung

bezogen :

^± i,^ ^ ^ =: u h

m 2WL
-v^-^-r^-'^-.-^f-^.

Diese eigenartige Stimmung in aufsteigenden Quintenschritten ist von

den BaBinstrumenten der Lyrafamilie iibernommen, von denen zwei ver-

schiedene GroBen im Gebrauch waren: 1) eine kleinere, von Cerreto und

Mersenne beschriebene Art
(

Lira da gamba ),
die wie die Viola da gamba<

') ,,..il faut . . remarquer que la Lyre dont ie viens de difcourir eft

a bras, comma les Violons, au lieu que la noftre est appellee a iambe,

parce qu'on la met entre les iambes pour en iouer." (Mersenne, 1. c. pag. 217.

Vgl. auch FuBnote 1 auf der nachsten Seite des Katalogs.)

-) Francesco Barberini (geb. 1597, gest.l679),ein Neffe des Papstes Urban VIII.,

ist der Begriinder der beriihtnten Biblioteca Barberiniana zu Rom. — In Diensten

des Kardinals Barberini stand auch Giovanni Battista Doni (geb. 1593, gest. 1647

zu Florenz), ein ausgezeichneter Gelehrter und Musiktheoretiker, der sich besonders

mit dem Studium der altgriechischeii Tonkunst beschaftigte und eine dem »Tripus«

(zQiJiovg) des Pythagoras von Zakynthos ahnliche Doppellyra konstruierte, die er

dem Papste zu Ehren »Lyra Barberina «/«/ (/opf5oV« (Amphichord) nannte. Selbst-

verstandlich war diese »Lyra Barberina« ein von den Streichinstrunienten >Lira da

braccio* oder »Lira da gamba* vollig verschiedenes Instrument, so daB J. B.

de Laborde im Irrtum ist, wenn er es in seinem ,,Essai sur la musique" (tome l^r,

Paris 1780, p. 290) mit dem als »Accordo« bezeichneten »Lirone perfetto« (vgl. Seite 407

des Katalogs) identifiziert.



zwischen den Knien gehalten wiirde; Korpuslange 62—66 cm; Beispiele:

No. 782—784 ini Coiner Museum; 2) eine groHere, von Praetorius be-

schriebene Art
( Lirone perfetto , Arciviolata lira

),
die wie die groBe BaB-

gambe und der KontrabaB auf dem Boden stehend gespielt wurde; Korpus-

lange 84 cm; Beispiele: No. 492 der ehemaligen Collection Snoeck (jetzt in

der Kgl. Sammlung zu Berlin) und No. 1444 im Museum des „Conservatoire"

zu Briissel (siehe Seite 407). ^

Die Lira da gamba ,
der Cerreto in seinem Werke „Della prattica

musica" (Neapel 1601, cap. X) und Mersenne in seiner „Harmonie universelle"

(Paris 1636, Proposition X) ausfiihrliche Besclireibungen widmen, war ein

vielsaitiges, in der GroBe der Tenor-Viola da gamba entsprechendes Streich-

instrument. Die Abbildung bei Mersenne (I. c, p. 205)') zeigt eine Lyre«

von eigenartiger Form mit stark nach auBen geschweiften langen Mittel-

biigeln) und entsprechend kurzen Unterbacken, wahrend die noch erhaltenen

Instrumente entweder (wie bei No. 784 des Museums) eine Korpusform besitzen,

wie sie auf dem Gemalde von Le Valentin (s. u.) erkennbar ist, oder

(z. B. bei No. 782 und 783) eine im allgemeinen dem Violoncell ahnliche

Bauart mit scharf nach den Ecken zu sich abschragenden Kanten auf der

Decke. Verwendung fanden die in Frankreich iibrigens nur selten anzu-

treffenden BaBlyren hauptsachlich als Begleitinstrumente zum Gesang; Hire

fiir das Akkordspiel eingericlitete Besaitung und Stimmung machte sie be-

sonders zum Accompagnement von Rezitativen geeignet.
— im Gegensatz

zu den Lire da braccio (vgl. die FuBnote auf Seite 386) war ihr Griffbrett wie

bei den Gamben mit Darm-Biinden versehen; der Steg war infolge des

') „La figure de la Lyre eft fort pcu differente de celle de la Viole,

neantmoins fon manche, & la touche du inanche eft beaucoup plus large,

d'autant qu'elle eft couverte de quinze chordes, dont les 6 premieres ne font

que trois rangs, & fi Ton veut doubler chaque rang, comme Ton fait fur le

Luth, Ton aura 22 [24] chordes. L'on met les deux plus groffes hors du
manche. . . ; le petit manche est adioufce pour les bander. . . II faut encore

remarquer que le cheualet eft plus long, plus bas, & plus plat que celuy des

Violes, parce qu'il porte vne plus grande multitude de chordes, dont il en
faut toucher trois ou quatre en mefme temps d'vn mefme coup d'archet,

afin de faire des accords. Or le fon de la Lyre est fort languiffant & propre
pour exciter a la deuotion, & pour faire rentrer I'efprit dans foy- mefme;
Ton en vfe pour accompagner la voix & et les recits. . . . L'on vfe rarement
de cette efpece de Lyre en France, neanmoins parce qu'elle eft excellente

auec la voix, qu'il n'y a peut eftre nul inftrument qui reprefente fi bien la

Musique d'Orphee & de I'antiquite. . ." etc.

'-)
Eine zieinlich o;enau dem Holzschnitt bei Mersenne entsprechende Korpus-

form weisen eine Altgambe von Ernst Busch und eine Tenorganibe von Thomas
Edlinger des Musenms auf (No. 802 und 811; vgl. die Abbildungen auf Seite 448

und 451).
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groBeren Bezugs breiter und noch flacher als bei den Oamben, um dem

Bogen das gleichzeitige Beriihren von drei und vier Saiten zu ermoglichen.

Der Saitenbezug der Lira da gamba war verschieden und schwankte in

der Zahl zwisciien 9 und 24. Cerreto (I. c. pag. 323—327) gibt fiir die

„Lira in gamba a vndeci Corde", die er wegen der fehlenden A- und H-Saiten

ein „Strumento imperfetto" nennt,') folgende Stimmung an:

i-C^»





Nach dem Gemalde

„der Wetlstreit zwischen Phoebus und Pan"

von Jacopo Palma il Giovane (ca. 1540 — 1628).

(Kupferstich von Tli. van Kessel, Antwerpcn ca 1650.)

Vorlage im Besitz des Museums.

(.Zu Seite 398 und 416)



Die Haltung der Lira da ganiba beim Spiel veranschaulicht in deut-

licher Weise ein (bereits erwahiites) in der K»l. Gemaldegalerie zu Dresden

befindliches Gemalde des franzosischen Malers MoTse le Valentin („Valentin

de Boulogne"; geb. 1600 zu Coulommiers en Brie, gest. 1634 zu F^oni), das

die Bezeichnung „der alte Geiger" fiihrt, aber anscheinend — wie es die

Aehnlichkeit der Auffassung mit dem auf Seite 399 nachgebildeten Stich

nach J. Ribera wahrscheinlich maclit — Homer darstellen soil. (Vgl. die

Abbildung auf Seite 417.)

Ueber den Lirone perfetto, das groBte Instrument der Lyra-Familie,

enthalt Praetorius' ,,Organographia" folgende Angaben:

„. . . . gro^K ^yva (Lironi [!] perfetto, Arce violyra; o^cl• / iinc cs

.... Ludovico Zacconi') ncnnct / Arceviolate-lire .... ?ln t>er

ftructur bcm ^afi vou ^c1t Violen de gamba glcid> / &od> t>aj^ t>a6

Corpus v>n^ ^lT Krvagen /it^cgcn ^c^ inclcn ©attcn vmb ein ;icinltd>c6

brcitcr ift. S^cnn ctlid>c babcn 12. etlid>c I^. ctlid>c aiid> nod> 2. auf^cr =

balb t>c6 Krac^cn6/un^ alfo 16. Baitcn / ^orau)f allc Madrigalia rnt>

Compositiones, fo ivol in genere Chromatico, ?ll6 Diatonico, ;u

ivcgc brad">t ltHn•^clt Foitncit: VPcld>c6 ^cnn cine fcinc Harmonij v>on

ftd-) gibt. 2^od> t>at^ bt'tnin-ilcn t>tc b*5d>ftc / bitntnnlcn i>k ticffftc Btiinmc/

glcid> line vff ben Hetnen iitbern au|Ten bleibet / pnb t>ero\vegen ein

^vtt^ iMtbiDifcant gar bequeni bai*;u Fan i'»nbnnitigcbraud>tu^crbcn ",

d. h. der Lirone perfetto war nicht nur fiir mehrstimmiges Solospiel ge-

eignet, sondern fand auch im Ensemblespiel mit einem Diskant- und BaB-

instrument als Vertreter der Mittelstimmen (Alt und Tenor) Verwendung.-) —

')
In seiner „Prattica di musica" (Venedig 1596; vgl. Seite 398), pag. 215:

,,. . .debbianio niolto ben aiierthe cite injia ;^i ]J'tniiiicnti chc j'oiiano per via de biniii &^ fori

viia parte fola, fi po>2gaiio qttegli Istriimeiiti elie ft fotaito per z'ia d'afc/io: come J'ouo leViok,

i Violiiii er^. E qiiefto perc'ie dalle Lire ^5^' I
'A re i ii iolat e lire in poi che fonanfl pin patte

infieme, tuiti fonano 7>na paite fola . ." etc. (.,... wir mussen schr darauf aufmerksam

machen, dafi zn den Instrumenten, die mittels Locher und Oeffnungen [d. s. Blas-

instrumente] nur eine Stimine erklingen lasseu, jene Instrumente gezalilt werden, die

vermittelst des Bogens gespielt werden: wie die Violen, die Violinen etc. Und dies,

wed von den Lyren und BaB- (Erz-) Lyren an, die mehrere Stimmen zusammen spielen,

alle [anderen] nur eine einzige Stimme spielen ...." etc.)
— »Arciviolata lira* be.

deulet BaB- (Erz-) Lyra in Violenform; mit »violata lira* wurde die violenartige Lyra

zur Unterscheidung von der ebenfalls »Lyra« genannten Rad- oder Drehleier (franz.:

»Vielle«) bezeichnet. (Vgl. auch FuBnote 1 auf Seite 408.)

'•^)
Diese Angaben entlehnt Praetorius der Anweisung zur Ausfiihrung der

GeneralbaBbezifferung von Agostino Agazzari („Dell fonar fopra il baffo con

tutti I'iftromenti e dell'uso loro nel conferto", Siena 1607). Ueber die Be-

handlung des » Lirone* sagt Agazzari: ,,. .U ftromenti dareo hanno diver/a nianiera de gl'altri

di penna: .. pereib ehifuona Lirone, deve tirare I'arcate lunghe, ehiare, e fonore, cavando bene

le pajti di niezo, az'vertendo alle terze, e Jefti inaggiori, e niiuori ; eoja diffieil, ed iinportante di



Die Abbildung in der „Sciagraphia" (tab. XVII No. 4) zeigt eine in den

Konturen fast genau dem Violoncell entsprechende Korpusform; der in ein

Wirbelbrett auslaufende Hals ist auf dem Griffbrett mit fiinf Biinden versehen.

(Vgl. die Instrumentennachbildung No. 785.)
— Die von Praetorius mitgeteilte

in sieben Quintenschritten aufsteigende Stimmung lautet:

Die wie beim KontrabaB aufrectitstehend erfolgte Spielweise des in

Italien auch Accordo< genannten Lirone perfetto veranschaulicht ein im

„Gabinetto armonico" von Filippo Bonanni (Rom 1722, tav. 102) enthaltener

Kupferstich, der ein in der Bauart der Lyre bei Mersenne ahnliches Instrument

zeigt, das mit zwolf samtlich auf dem Griffbrett liegenden Saiten bezogen ist.

Demnach wurde die BaBlyra in Italien anscheinend noch in der ersten Halfte

des 18. Jahrhunderts gepflegt
— d. h. noch zu einer Zeit, als die Lira da

braccio< schon seit mehr als hundert Jahren vom Schauplatz verschwunden war.

Eigens fiir die Lyren geschriebene Kompositionen scheinen, da sie ihrer

ganzen Natur nach Begleitinstrumente waren, nicht erhalten zu sein.') Es

finden sich jedoch in der Literatur einige interessante Belege, die die Mit-

wirkung der Lyren bei musikalischen Auffiihrungen im 16. und 17. Jahr-

hundert bestatigen. So werden z. B. bei den Feierlichkeiten, die anlaBlich der

Vermahlung des Francesco di Medici mit der Prinzessin Johanna von

Oesterreich 1565 zu Florenz begangen wurden, unter den Instrumenten, die

bei den von Giovanbatista Cini entworfenen Intermedien das Orchester

bildeten, Lira und Lirone mehrfach genannt. Bei den 1589 zur Hochzeit

quello fitomento." Practorius' Uebersetzung dieser Stelle (,,Syntagmatis Musici tomus

tertius" S. 148) lautet: „ . . ^cl• / fo uuif ^el• Lirone, rnb ctfOlTcn Uri-a fpiclct fol \an%t

FIav= r>nb bcUautcnbc "^tri^e i^nb Sucre Tiraten mit t>cin Sopcn mad-ien / bamit er bte

nXittcl Partcvcti obcr «5timmcn u>ol bci'aus bringe / r>nb r>ff Me Tertias rnb Sextas

majores t->nb minores flciiyirt acbtiinp pcbe: XV>elcbe? / ob e? iivl rflFbicfem Inftrument

fc|)it>ebr ntlctcbivol aber fer ricl bran gelcpen ift."
-
Agazzari gibt auBerdem AnweisungeiT

fiir Violine, Violone, Theorbe, Doppelharfe (Arpa doppia), Cither und BaBcither

(Cetera 6 Ceterone), die Praetorius ebenfalls in deutscher Uebersetzung mitteilt.

(Agazzaris Text nach der Ausgabe Venedig 1609 ist abgedruckt bei O. KinkeldeVf
„Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts", Leipzig 1910, S. 216 f.; ein

Hinweis auf Praetorius' Uebersetzung ware hierbei angebracht gewesen.)

') Es ist ein groBer Irrtum, wenn H. Riemann in seinem ,,Musik-Lexikon""

(7. Auflage, Leipzig 1909, S. 852 53) sagt, Joseph Haydn hatte fiir den Konig von

Neapel Stiicke fiir das Streichinstrument Lyra geschrieben. Diese Kompositionen

(5 Concerte und 7 Notturni fiir je 2 Lyren), die Haydn (nach C. F. Pohls Biographie)-

1786 und 1790 ablieferte, waren vielmehr fiir die Rad- oder Drehleier (Vielle) be-

stinimt und von Konig Ferdinand IV., einem groBen Liebhaber dieses damaligen

Modeinstruments, bei dem beriihmten Komponisten bestellt worden. — Derselbe Irrtum

findet sich iibrigens auch in Grove's „Dictionary" (vol. II, London 1906, p. 367 u. 793).
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von Ferdinando di Medici mit Christiane von Lothringen aufge-

fiihrten Intermedien wirkten ebenfalls Lyren mit, und zwar wird hierAles-

sandro Striggio (jun.) als Spieler eines Sopranino di viola
,
einer violina-

und einer -arciviolata lira bezeichnet.') Auch bei der musikgeschichtlich

bedeutsamen ersten Auffiihrung einer der altesten Oper, der 1600 zu Florenz

zur Vermahlung des Konigs Heinrich IV. von Frankreich mit Maria di

Medici aufgefiihrten „Euridice" von Jacopo Peri (1561
—

1633), war unter

den begleitenden Instrumenten eine Lira grande (Lirone) vertreten. In der

(von R. G. Kiesewetter iibersetzten) Vorrede zu der noch im selben Jahre ge-

druckten Partitur erwahnt der Autor, daB die Oper „hinter der Szene begleitet

wurde, von Herren ebenso ausgezeichnet durch den Adel ihrer Geburt als

ihre Kenntnis der Tonkunst. Sg. Jacob Corsi spielte ein Clavicembalo, Don

Garzia Montalva einen Chitarrone, Sg. Giovanbattista Jacomelli, der

ausgezeichnet in jedem Teile der Tonkunst, seinen Familiennamen gewisser-

maBen mit dem der Viola vertauscht hat, die er bewunderungswiirdig spielt,

eine Lyra grande."')
— Bestatigungen fiir die Pflege der Lira da gamba«

in Italien wahrend des 17. Jahrhunderts bieten u. a. Cerreto (I.e.), der ver-

schiedene damals (1601) in Neapel lebende Spieler des Instruments aufzahlt,')

und der beriihmte franzosische Violespieler Andre Maugars, der in einem

') Die betreff. ,,Descrizioni" erschienen 1566 in Florenz nnd 1591 in Venedig.

Vgl. Naheres bei R. G. Kiesewetter, „Schicksale und Beschaffenheit des weltl.

Qesanges" (Leipzig 1841) und O. Kinkeldey, ,,Orgel und Klavier in der Musik

des 16. Jahrhunderts" (Leipzig 1910).

-) Verschiedentlich wird auch der beriihrnte Maler Leonardo da Vinci, der bei

seiner unerhorten Vielseitigkeit auch die Musik eifrig pflegte, als Lyraspieler genannt; als

Quelle hierfiir gilt folgende (iibersetzte) Stelle aus seiner Biographic von Giorgio
Vasari:

,,Lionardo beschloB das Spiel auf der Lira zu erlernen und er sang
wundervoll dazu. Es geschah, daB nach dem Tode des Giov. Galeazzo, Herzogs
von Mailand, Lodovico Sforza 1494 zu derselben Wiirde erhoben wurde. Lionardo

wurde mit groBen Ehren nach Mailand zum Herzog geleitet, welcher den Klang der

Lira sehr liebte, damit er spiele; und Lionardo fiihrte jenes Instrument mit sich,

welches er mit eigner Hand zum groBen Teile aus Silber in Form eines Pferde-

schadels gefertigt hatte, ein eigenartiges und nie gesehenes Stiick, damit der Klang bei

dem groBeren Schallkorper durchdringender sei. Damit besiegte er dort alle Musiker,

die herbeigestromt waren, uni zu spielen."
— AUerdings kann dies merkwiirdige drei-

saitige Instrument, zu dem sich unter den im Louvre zu Paris aufbewahrten Hand-

zeichnungen Leonardos noch ein Entwurf erhalten hat, nur sehr bedingt als >Lira da

braccio« bezeichnet werden: es war ein zoologisches Monstrum und bestand aus

dem Unterkiefer eines Pferdeschadels, an dem ein vogelkopfahnlicher Ansatz und ein

Paar Widderhorner zum Halten angebracht waren. (Eine Photographic der betreff.

Handzeichnung befindet sich in der ikonographischen Sammlung des Museums.)

^) Antonio Miscia, Martio Cortese, Ottavio Cortese, Prospero
Staivalo, Giovan Battista di Nicola, Ottavio Miraballo, Dr.Vito Antonio.

(Die letzteren beiden waren 1601 nicht mehr am Leben.)



1639 aus Rom geschriebenen Briefe bei Erwahnung einer kirchlichen Musik-

auffiihrung berichtet: ,,Q//anf a la mufiquc i/i/'/nniic/ifale, die cftoii compofee

d'un Orgite, d'un grand Clavcffin, d'ltne Lyre, dc deux on /ro/s I'ioloiis et de

deux oil trois Arcliiluihs .... La L^yre eft eiieore en reeonimandation parmi eux;

mais je n'e/i av oi/v ai/eun qui fuft a comparer a Faralnneo d' Anglete /-re" ^)

Originale Exemplare von Lyren zahlen zu den am seltensten vor-

konimenden Streichinstrumenten, deren Besitzes sich nur wenige Museen und

Sammlungen riihmen konnen. Das alteste und in kunstgewerblicher Hinsicht

zugleich bemerkenswerteste Exemplar einer Lira da braccio< (oder Lira da

spalla )
befindet sich in der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand von

Oesterreich-Este zu Wien; das schone cigenartige Instrument, das in seiner

Korpusform im allgemeinen nocli an die Viole, in den vorspringenden Ecken

der abgerundeten Unterbacken aber bereits an die Violine gemalmt, ist die

Arbeit eines Veroneser Kiinstlers und enthalt folgenden iiandschriftlichen Zettel:

,,'Joannes andreas Veroncsis

a di 12 Auosto

') Cf. Er. Tlioinan, „Maugars Sa biographie", Paris 1865, p. 30 et 32. —
Ueber die als Qambenspieler beriihmte Fainilie Ferabosco vgl. Seite 438 des

Katalogs.
— C. En gel (,, Researches into the early history of the Violin Family",

p. 145) bezeichnet Lord Francis North (geb. 1637, [gest. 1685]) als ,,distingiiishcd

player on the lira da-byaccio' ; doch liegt hierbei wahrscheinlich eine Verwechslnng mit

der »Lyra Viol« (oder >Viola bastarda*, vgl. S. 491 des Katalogs) vor, da die

italienische »Lira da braccio' — zumal noch im 17. Jahrhnndert!
— kanm in England

bekannt gewesen sein diirfte.

-) ,,Der Boden ist samt den konkav ausgestochenen Zargen in einem Stiick

rotlichen Holzes ansgearbeitet und zeigt in prachtvoller Arbeit en relief einen Jupiter-

kopf und oberhalb desselben einen weiblichen Busen, wahrend die Decke die stilisierte

Form eines weiblichen Leibes erkennen lal^t. Die geschnitzten grotesken Kopfe auf

beiden Seiten des Wirbelkastens sind erneuert. Die Schallocher, deren konkave Aus-

schnitte reichlich verschnorkelt sind, haben halbmondahnliche Form. Auf dem Boden

ist eine griechische Inschrift .AVIIHI. LrVlPOI. EITIN I ANOPUnOII. QAH."

(,,Ein Leidenstroster ist den Menschen der Gesang") und das Wort ,XPONIKO^' in

Elfenbein eingraviert."
-

(Vgl. die Abbildungen in dem Prachtwerk von S. Schneider
iiber die Wiener Musikausstellung 1892 (S. 55) und S. 51 u. 59 des Textes; ferner

den Fach-Katalog der betreff. Ausstellung, S. 87 No. 95.)

,,j Italianischc Lyren" waren auch in der alten Kunstkammer des kurfiirstl.

Schlosses zu Dresden vertreten, deren Schatze der Augsburger Patrizier Philipp
Hainhofer auf seiner Dresdener Reise i. J. 1629 kennen lernte. (Vgl. O. Doering,
„Des ..Ph. Hainhofer Reisen nach Innsbruck u. Dresden" in den ,,Quellenforschungen

flir Kunstgeschichte", Neue Folge Bd. 10, Wien 1901.) Drei >'Lire da gamba« mit

12, 13 und 14 Saiten befanden sich in der von Cristofori verwalteten ehemaligen

Instrumentensammlung Ferdinands von Medici zu Florenz(No. 43 u. 44 des Inven-

tars V.J. 1716. Cf. L. Puliti, ,,Cenni storici..", Florenz 1874 pag. 104, u. S.219.im

1. Bande des vorlieg. Katalogs, Fuf5note 1).
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Von Lire da braccio in entwickelter (violinahnlicher) Form sind bis-

her nur die beiden Exempiare im Besitze von Hill & Sons in London und

ini Museum des Conservatoire zu Briissel bekannt geworden, die bereits auf

Seite 389 des Katalogs erwalint wurden. Vielleicht war auch eine fiinfsaitige

>Viola da braccio< von Girolamo Brensio in Bologna, die dem dortigen

Liceo musicale angeliort (No. 15 dell' antici strumenti armoniche), urspriing-

lich eine Lira da braccio
; jedenfalls entsprechen Bauart und Ausstattung

des Instruments genau der Lira da gamba desselben Meisters im Coiner

Museum (No. 782, s. Seite 419).
— Der Lirone da braccio von Ventura

Linarolo (No. 780) ist das einzige bisher bekannt gewordene Exemplar

dieser Art. Eine ahnliche Lira da gamba ,
wie sie das Museum in drei

Exemplaren (No. 782—784) besitzt, ist in der Sammlung von Alfred Keil-

Lissabon (No. 203, mit neunsaitigem Bezug) vertreten. Ein in den Konturen

und den Einzelheiten der Bauart mit der erwahnten Lira da gamba No. 782

genau iibereinstimmendes Instrument von Nicolaus Amati (Cremona 1650),

das anscheinend urspriinglich ein Lirone perfetto war, besitzt die Kgl.

Sammlung zu Berlin aus der Coll. Snoeck (No. 492; im Katalog als „Basso

italien, ou grande basse de viole" bezeichnet); seine Korpuslange von 85 cm

entspricht dem in Praetorius' „Sciagraphia" abgebildeten Instrument. Dagegen
ist ein anderer neunsaitiger »Lirone«, der sich neben der schonen Lira da

braccio (No. 1443) im Museum des Conservatoire zu Briissel befindet

(No. 1444), von etwas kleineren Dimensionen; seine Korpuslange betragt

77 cm und seine Gesamtlange, da der Hals auffallend kurz ist, nur 1,10 m.

Der Kgl. Sammlung zu Berlin gehoren ferner zwei ebenfalls neunsaitige als

»Lire da gamba bezeichnete Instrumente an (No. 820 u. 842), deren Authen-

tizitat jedoch, da sie offenbar erst spater zu Lyren umgearbeitet worden

sind, zweifelhaft erscheint.

<yro|jK)--



412 ^^^^^^^^^ Lire da braccio No. 775-

Lire da braccio (Lire da spalla).

No. 775. Lira da braccio,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Naciibildung nach der Dar-

stellung auf dem gestochenen Frontispiz des Druckes „Epi thome
plutar/chi/. Imp[re]rfum Ferrari[a]e p[er] mag[ift]runi Laure[n]tiu[m]
d[e] vale[n]tia die. 17. februarij 1501'' (vgl. Seite393 und die Abbildung
auf Seite 387).

— Das Instrument laBt nocii die guitarrenartige Fidel-

(Vielle-) Form des 13.— 15. Jahrhunderts mit ganz schwach markierter

„Taille" und ziemlich hoch sitzenden G0-L6chern erkennen. — Boden
und Zargen sind (ebenso wie bei den folgenden Nachbildungen
No. 776-779 und 785) aus schlichtem Ahorn-, die Decke ist aus
Fichtenholz.

Der Bezug besteht aus 2 Bordun- und 5 Griffbrettsaiten in

folgender Stimmung:
^^

=!!:__,

(Vgl. Seite 386)
9- -0-

Betreffs des Wirbelkastens vgl. Bemerkung zu No. 780 (s. Seite 416).

Gesamtlange 78'/j cm, Korpuslange 46 cm, obere Breite 19Vj cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 5'/i cm.

Abbildung auf Seite 378.

No. 776. Lira da braccio,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Dar-

stellung auf dem 1499 entstandenen Gemalde „die thronende Madonna"
von Bartolommeo Montagna im Palazzo Brera zu Mailand (vgl.

Seite 394 und die Abbildung auf Seite 391).
— Das Korpus des Instru-

ments zeigt stark nach auBen vorspringende einfache Schweifung mit

langlich geformten Oberbacken und mehr abgerundeten Unterbacken
mit scharf hervortretenden Ecken; die Zargen sind hohlkehlartig aus-

gestochen. Die beiden C0-L6cher sind ziemlich nahe am Steg ein-

geschnitten.
— Der Bezug entspricht No. 775.

Gesamtlange 76 cm, Korpuslange 47 cm, obere Breite 23 cm>
untere Breite 23 Vs cm, Zargenhohe 5 cm.

No. 777. Lira da braccio,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der

Darstellung auf einer ca. 1510 entstandenen Federzeichnung zu dem
Gemalde „der ParnaB" von Raffaelo Santi in der Sammlung Wicar
zu Lille (vgl. Seite 394 und die Abbildung auf Seite 388).

— Das

Korpus des Instruments zeigt ebenfalls einfache Schweifung mit scharf

hervortretenden Ecken und hohlkehlartig ausgestochenen Zargen; Ober-
und Unterbacken weisen bereits halbkreisformig gerundete Abgrenzungs-
linien auf. Die Lage der beiden CO-L6cher ist naher nach dem Rand
zu als bei No. 776. — Der Bezug entspricht den beiden vorhergehenden
Lyren.

Gesamtlange 74 cm, Korpuslange 47 cm, obere und untere Breite

je 23 cm, Zargenhohe 5 cm.



Vorlage (UJ()9) ini [iesitz des Herrn T. de Marinis zu Florenz.

Nach eineiii Holzsclinitt aus einer 1497 zu Venedig erschienencn Ausgabe
von Ovids Metamorphosen.

(Zu Seite 393.)

»Lirone da braccio ^-Spieler.

Kupferstich von Qiambatt. Bracelli (1599).

(Zu Seite 390.)
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Riickansicht.

No. 780. Lirone da braccio

von Ventura Liiiarolo, Venedig 1577.

Text: Seite 415.
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No. 778. Lira da braccio,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Naclibildung nach der Dar-

stellung- auf dem 1505 entstandenen Gemalde „die thronende Madonna"
von Giovanni Bellini in der Kirche San Zaccaria zu Venedig
(vgl. Seite 393 und die Abbildung auf Seite 381).

— Das Korpus des

groBen Instruments zeigt Violenform mit doppelter Schweifung, d. h.

mit ausgebildeten, wenn auch nur flach verlaufenden Mittelbiigeln.
Die Zargen sind wie bei No. 776 und 777 hohlkehlartig ausgestochen;
Decke und Boden sind nur ganz wenig gewolbt. Die Lage der beiden

nahe am Steg eingeschnittenen C0-L6cher und der Bezug entspreclien
No. 776.

Gesamtlange 80 cm, Korpuslange 50 cm, obere Breite 26' -• cm,
untere Breite 28 '/j cm, Zargenhohe 5 cm.

No. 779. Lira da braccio,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung des von Alex.

Haidecki 1892 aufgefundenen, jetzt im Besitze von Hill & Sons in

London befindiichen Original-Instruments von Joan Maria (vgl.

Seite 389 des Katalogs) nach der Abbildung in der „Zeitschrift fiir

Instrumentenbau", 17. Jahrg. No. 16. — Das Korpus des Instruments

zeigt ausgebildete Violinform. Der kleine Einschnitt in der Mitte der

unteren Zargen und die Zeiclinung der /"-Locher entsprechen ziemlich

genau dem Lirone da braccio von Ventura Linarolo (No. 780);

der Bezug stimmt mit den vorhergehenden Lyren No. 775—778 iiberein.

Gesamtlange 64,4 cm, Korpuslange 38,7 cm, obere Breite 19,2 cm,
untere Breite 23,5 cm, Zargenhohe 4,5 cm.

No. 780. Lirone da braccio
mit geschriebenem Zettel : „Ventura di Francesco linarolo. In Venetia.

1577". Das schone Instrument ist ein Unicum und bildet das historisch

wertvoUste Streichinstrument des Museums. Ueber seine eigenartige

Haltung beim Spiel vgl. die Einleitung (Seite 390) und die Nachbildungen
der beiden Kupferstiche auf S. 399 u. 413. - Die Konturen des Korpus
zeigen ausgesprochene Violinform mit ungefahr halbkreisformig abge-
rundeten Ober- und Unterbacken und ausgebildeten langlichen Mittel-

biigeln mit scharf hervortretenden Ecken ;
nur die hohlkehlartig aus-

gestochenen Zargen, ein kleiner Einschnitt in der Mitte der unteren

Zargen sowie Bezug und Wirbelkasten sind noch spezifische Charak-

teristika der Lira da braccio .

Der schon gewolbte Boden weist einen trefflichen Amati-ahnlichen

rotlichgelben Lack auf und ist aus zwei Stricken geflammten Ahorn-
holzes zusammengesetzt; jedoch sind die beiden Holzteile vom Erbauer

offenbar unrichtig „gesturzt", d. h. beim Zusammensetzen ist die rechte

Halfte des Bodens verkehrt gewendet, so daB die Flammen, die mit

denen der linken Holzhalfte eigentlich in der Fuge zusammentreffen

miiRten, sich jetzt am Rande befinden. Die Zargen bestehen nicht aus

einem Spane, sondern sind hohlkehlartig ausgestochen, d. h. nach innen

gewolbt, wodurch die Rander scharf hervortreten. Ebenso wie der

Boden ist die gewolbte Decke zweiteilig und an den Randern mit

Ahornaderchen (sog. „FI6deln") eingelegt. Die beiden /-Locher sind

von eigenartiger friiher Form ohne die von den Cremoneser Meistern

eingefiihrten mittleren Einschnitte. — Saitenhalter, Hals, Griffbrett und
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Wirbelkasten sind nach dem Vorbild des auf dem Qemalde „Musi-
zierende Frauen" von Tintoretto erkennbaren Instruments (vgl. die

Nachbildung auf Seite 395) erganzt.
Der Bezug besteht ebenfalls aus 2 Bordun- und 5 Griffbrettsaiten.

Ueber die Stimmung des Lirone da braccio« lassen sich keine authen-

tischen Angaben machen, jedenfalls mu fi sie aber entsprechend der

groBeren Mensur des Instruments tiefer als bei der gewohnlichen Lira

da braccio gewesen sein, und zwar, da ein Vergleich mit der von

Praetorius („Sciagraphia", tab. XX No. 5) abgebildeten gewohnlichen

„Lyra da bracio" eine proportionale Differenz von annahernd 4:5 er-

gibt, um eine groHe Terz tiefer, so daB als (absolute) Stimmung

angenommen werden kann.

Die Anlage des Wirbelkastens ist bei alien Lyren die gleiche:

die Griffbrettsaiten laufen durch ebenso viele dicht iiber den Sattel

gebohrte kleine Locher nach der ausgehohlten Riickseite des Wirbel-

kastens zu den in die Vorderseite des Kastens aufrechtstehend einge-

lassenen Wirbeln, vvahrend die auf dem gemeinsamen Steg liegenden
beiden Bordunsaiten durch zwei in die linke Seitenwand des Wirbel-

kastens gebohrte Locher mit ihren Wirbeln in Verbindung stehen; die

tiefere B^ordunsaite lauft iiber einen kleinen aus dem Wirbelkasten her-

ausragenden elfenbeinernen Sattel.

Gesamtlange 92 cm, Korpuslange (bis zum Einschnitt in der Mitte

der unteren Zargen) 59 cm, obere Breite 31' j cm, mittlere Breite 23 cm,
untere Breite 40 cm, Griffbrettlange 31 cm, Halslange 16 cm, Zargen-
hohe 5,8 cm.

Abbildungen auf Seite 414, Nachbildung des Zettels auf Seite 630.

Das wertvolle Instrument war als Violoncell umgearbeitet bis zum Jahre 1896

im Besitz einer schlesischen Adelsfamilie und gelangte durcli Vermittlung des Geigen-
bauers Ernst Liebich in Breslau in das Musikhistorische Museum von Paul de Wit
in Leipzig (No. 235; vgl. ,,Zeitsclirift fiir Instnimentenbau", XVII. Band No. 12).

No. 781. Violine (Viola da braccio),
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Dar-

stellung auf dem Gemalde „der Wettstreit zwischen Phoebus und Pan"

von Jacobo Palma il Giovane (Kupferstich von Th. van Kessel;

vgl. Seite 398 und die Abbildung auf Seite 405).
~ Das Korpus des

Instruments zeigt regelrechte, wenn auch friihe und etwas langgestreckte

Violinform; nur ist als letztes an die Lira da braccio erinnerndes

Merkmal ein Wirbelblatt an Stelle einer Schnecke vorhanden.

Der Bezug besteht aus 4 Saiten in iiblicher Violinstimmung.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 39 cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 4 cm.
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Nach dem Qemalde

„der alte Geiger"
von MoTse le Valentin

(Valentin de Boulogne, 1600—1634)

in der Kgl. Gemaldegalerie zu Dresden.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlags F. &0. Brockmann's Nachflg.
R. Tamme in Dresden reproduziert.

(Zu Seite 407; vgl. auch Bemerkung auf Seite 400.)
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Lire da gamba.

No. 782. Lira da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Antonius Breiil'ius Bonon. [Bononiensis aus

Bologna] 1592". — Das instrument zeigt die typische Form der BaB-

lyren, d. h. im allgemeinen dem Violoncell-Typ ahnliche Korpuskonturen
mit ausgepragten Mittelbiigeln und scharf hervortretenden Ecken; das

Korpus ist jedoch von etwas gedrungenerem Ban als beim Violoncell

mit verhaltnismaBig kurzen Oberbacken. Charakteristisch ist ferner die

Bauart der Decke, die sich von der Mitte aus in scharfen Kanten nach
den Ecken zu abschragt.

Boden und Zargen sind aus schon geflammtem Ahornholz. Der

rotlichgelb lackierte zvveiteilige Boden ist flach und im oberen Teil wie
bei den Gamben abgedacht; an den Randern sind doppelte Aederchen

eingelegt, die oben, unten und an den Ecken in verschlungene Orna-
mente auslaufen. In die maBig gewolbte Decke sind ebenfalls doppelte
„E16deln" eingelegt; die beiden Schallocher sind von eigenartig ge-
schweifter Form. Unterhalb des kurzen Griffbretts ist in die Decke
auBerdem ein rundes Schalloch mit einer (erganzten) geschnitzten Rosette

eingeschnitten.
— Das vorlieg. Instrument war ehemals zu einem Violon-

cello umgearbeitet; Saitenhalter, Griffbrett, Hals und Wirbelkasten
muBten daher erganzt werden.

Bezug und Anlage des Wirbelkastens entsprechen der folgenden
Lira da gamba No. 783. Das Griffbrett tragt (ebenso wie bei No. 783
und 784) lose (Darm-) Biinde.

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 62' l' cm, obere Breite 34 V2 cm,
untere Breite 41' ; cm, Zargenhohe 11' 2 cm.

Abbildungen auf Seite 421, Nachbildung des Zettels auf Seite 609.

No. 783. Lira da gamba
mit gedrucktem Zettel: „D. Franceko q. Gafpar da Sa- 16, in Brefcia",
aus dem zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts (ca. 1612).

— Bauart

und Ausstattung des Instruments zeigen dieselben Charakteristika wie
die vorhergehende Lira da gamba von Antonio Brensio. Der

braunlichgelb lackierte, ebenfalls flache und oben abgedachte zweiteilige
Boden ist aus schon geflammtem Ahornholz. Um Boden- und Decken-
rand sind doppelte Aederchen eingelegt; der Boden wird auBerdem
in der Fuge von einer einfachen Ahornader durchzogen. Die beiden

Schallocher zeigen dieselbe eigenartig geschweifte Form wie bei

No. 782, sind aber hier einander abgekehrt und ziemlich hoch ober-

halb des Steges in gleicher Hohe mit den Mittelbiigeln eingeschnitten.
Unterhalb des kurzen Griffbretts befindet sich ein von doppelten
Ahornadern eingefaBtes rundes Schalloch mit einer aus dem Decken-
holz geschnitzten hiibschen Rosette. — Saitenhalter und Wirbelkasten

sind, da die Lyra ebenso wie No. 782 zu einem Violoncello umgearbeitet

war, moderne Erganzung und mit hiibschen Schnitzereien im Spat-
renaissance-Stil verziert.
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Der Bezug besteht aus 2 Bordun- und 11 Griffbrettsaiten in

folgender Stimmung:

^9- ^#- /^ ^

Hi:
--A-

:d: d=i{ez:;zd-;::i
X=^

Die Anlage des Wirbelkastens entspricht dem >Lirone da braccio«

No. 780.

Gesamtlange 1,05 m, Korpuslange 63' -• cm, obere Breite33' /-• cm,
untere Breite 42 cm, Zargenhohe 12 '/a cm.

Abbildung aiif Seite 422, Nachbildimg des Zettels auf Seite 603.

No, 784. Lira da gamba,
italienische Arbeit aus der Mitte des 17. Jahrhunderts (1659 ?). Das In-

strument hat ein eigenartiges doppelt geschweiftes Korpus und ent-

spricht ziemlich genau der auf dem Gemalde von Le Valentin abge-
bildeten Lira da gamba (vgl. die Nachbildung auf Seite 417): die

verhahnismaBig schmalen Oberbacken verlaufen in starker Schweifung
nach innen; die auffallend stark hervortretenden Ecken der ziemlich

kurzen und ungleichmaHig ausgebuchteten Mitteibiigel laufen nicht in

scharfen Spitzen zu, sondern biiden 3 cm breite Kanten.
Boden und Zargen sind aus dunkeibraun lackiertem NuBbaum-

holz; abweichend von den beiden Lyren No. 782 und 783 ist der Boden
aus ein em Stiick gearbeitet und maBig gewolbt. Die in Hohe der

Mitteibiigel eingeschnittenen Schallocher sind von eigentiimlicher .V-Form,
die eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Delphin zeigt. Unterhalb des

kurzen Griffbretts befindet sich ein rundes Schalloch, in das eine ein-

fache Pergament-Rosette eingelassen ist. Der Wirbelkasten ist in Eben-
holz fourniert und mit eingelegten Elfenbeinornamenten im Renaissance-

stii verziert.

Der Bezug besteht

folgender Stimmung:

aus 2 Bordun- und 14 Griffbrettsaiten in

p'-r^i^=-^-«*^6fe(p)=
Die Anlage des Wirbelkastens entspricht den beiden vorhergehenden
> Lire da gambe ;

als geringfiigige Abweichung ist zu bemerken, daB

die beiden Bordunsaiten iiber einen auf dem unteren Teil des Wirbel-

kastens befindlichen kleinen Sattel von Ebenholz laufen.

Gesamtlange 1,07 m, Korpuslange 66 cm; obere Breite 30 cm,
untere Breite 39 cm, Breite bei den unteren Ecken der Mitteibiigel

43 cm, Breite bei den oberen Ecken der Mitteibiigel 37 V2 cm; obere

Zargenhohe 7'/j cm, mittlere Zargenhohe 9 cm, untere Zargenhohe
11 cm. Abbildung auf Seite 422.

Das wertvolle Instrument wurde (It. Mitteilung des Barons Alessandro Kraus
zu Florenz) i. I. 1879 in eincm alien Hause zu Castiglione Fiorentino (Toscana, Provinz

Arezzo) aufgefunden und befand sich im Qegensatz zu den beiden anderen > Lire da

gamba« No. 782 und 783 noch in urspriinglichem Zustande.
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Vorderansicht. Riickansicht.

No. 782. Lira da gamba
von Antonio Brensio, Bologna 1592.

Text: Seite 419.
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No. 783. No. 784.

Lira da gamba
von Francesco [Bcrtolotti] da Sal 5, ital. Arbeit

Brescia ca. 1612. aiis der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Text: Seite 419. Text: Seite 420.
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No. 785. Lirone perfetto (Arciviolata lira),
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XVII No. 4; vgl. Seite 407
des Katalogs).

— Die Korpusform des Instruments entspricht im all-

gemeinen der BaB-Geig da braccio des 17. Jahrhunderts, d. h. dem
Violoncell-Typ. In die maBig gewolbte Decke sind zwei /-Locher in

Hohe der Mittelbiigel eiiigeschnitten. Die Anlage des Wirbelkastens
ist ebenso wie bei den »Lire da gamba< No. 782 u. 783.

Der Bezug besteht aus 2 Bordun- und 10 Griffbrettsaiten in

foigender Stinimung:

r*

±
t::=^i=p:

— 5#— I
— ;.'

Das Griffbrelt tragi 5 lose (Darm-) Biinde.

Gesamtlange 1,32 m, Korpuslange 86 cm, obere Breite 40,8 cm,
untere Breite 49 cm, Zargenhohe 14,5 cm.

-•c;»jf?c:>





Viola da gamba-Spieler.
(Joueurs de Pardessiis et de Basse de viole.)



Nach dem Gemalde

„MusikaIische Unterhaltung"

von Jacob A. Duck (ca. 1600—1665)

in der Kgl. Qemaldegalerie zii Dresden.

Mit gefl. Bew'illigung des Kunstverlags F. e^; O. Brockmann's Nacliflg.

R. Tain me in Dresden reproduziert.



Violen des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die Violen, deren Entwicklung gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu

einem endgiiltigen AbschluB gelangt war, nahnien in der Tonkunst des 17.

und teilweise auch noch wiihrend des IS. Jahrhunderts eine gleichberechtigte

Stellung mit der Gruppe der violinartigen Instrumente (Violine, Bratsche,

Violoncell und ContrabaB) ein, verschwanden jedoch mit deni Ausgang der

Rokokozeit iinmer mehr aus der musikalischen Praxis und waren im letzten

Viertel des 18. Jahrhunderts von den klanglich mehr durchdringenden Violin-

instrumenten so gut wie ganzlich verdrangt
— wie sich iiberhaupt in der

Geschichte der Musikinstrumente die immer wiederkehrende Erscheinung

beobachten laBt, daB klangkraftigere Instrumente gleichartige klangarmere

Tonwerkzeuge ersetzen und iiberleben. — Die zahlreichen Unterscheidungs-

merkmale, die in der Bauart und der dadurch bewirkten Verschiedenheit des

Toncharakters zwischen den entwickelten Violen einerseits und den Violinen

und iliren Abarten andererseits bestehen, sind bei einer auch nur fliichtigen

Vergleichung beider Instrumententypen leicht erkennbar: die Korpuskonturen

der Violen zeigen
— von den an die mittelalterlichen Fideln gemahnenden

guitarrenahnlichen und mehrfach geschweiften Formen abgesehen
— eine

elliptische oder ovale Form; die etwas nach auswarts verlaufenden Mittelbiigel

sind sanft gebogen. Die Oberbacken (der Korpusteil oberhalb der Mittel-

biigel) verjiingen sich nach deni Hals zu, die Unterbacken (der Korpusteil

unterhalb der Mittelbiigel) sind mehr oder weniger abgerundet und an Breite

den Oberbacken nahekommend. Die Decke ist nur wenig gewolbt, der Boden

meist flach und im oberen Teil leicht abgedacht; weder Decke noch Boden

ragen iiber die ziemlich hohen Zargen hinaus, haben also keine vorspringenden

Rander. Der Wirbelkasten lauft gewohnlich nicht in eine Schnecke sondern

in ein geschnitztes Menschen- oder Lowenkopfchen aus. Die beiden Schall-

locher haben meist DC- oder Flammenschvvertern ahnliche gewundene Form;

zuweilen ist die Decke unterhalb des Griffbretts noch von einem kleinen

runden Schalloch durchbrochen, in das wie bei der Laute eine geschnitzte

Rosette eingelassen ist. Ebenfalls auf das Vorbild der Laute deuten die die

Tonlage anzeigenden Darmbiinde auf dem Griffbrett und die Stimmung des

aus fiinf bis sieben (meist sechs) Saiten bestehenden Bezugs, die in auf-

steigenden, in der Mitte von einer groBen Terz unterbrochenen Quartinter-

vallen erfolgte; das enge Zusammenliegen der Saiten und der nur flache
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Steg begiinstigten ein Akkordspiel, da der Bogen bequem drei Saiten gleich-

zeitig beriihren konnte. (Ueber die konstruktiven Eigenheiten der Violin-

instrumente s. Seite 509 des Katalogs.)

Der den Violen eigentiimliche Klangcharakter hat in der Tiefe ziemlich

dumpfe, In der Hohe zarte, wenn auch etwas naselnde Farbiing; der Ton ist

niir klein und wenig tragfahig. „Die Bestandteile, welche diese Klangfarbe zu

bedingen scheinen, sind die hohen Zargen und der nahezu flache Boden;

denn durch beides wird die minder scharfe Spannung der vibrierenden

Hauptteiie herbeigefiihrt, welches wesentlich dazu beitragt, den Ton weich

und zart zu machen. Sowohl dieses auBere Merkmal als seine innere Folge-

wirkung bedingen auch den scharfen Gegensatz der alten Instrumenten-

gattungen gegen die [spater] aufkommende Violine, die sich von diesem Grund-

charakter durch das direkte Gegenteil unterscheidet, namlich durch den stets

mehr oder minder gewolbten Boden und die knapp bemessenen Zargen.

So lange die Vorliebe fiir einen weniger glanzenden als sonoren und weichen

Ton bei Spielern und Horern sich erhieit, blieben auch die verschiedenen

Arten der Violen in Aufnahme, ja sie behaupten vom Anfange des 17, Jahr-

hunderts an vor alien anderen Instrumenten den Vorzug und bilden sich

auch nach der technischen und kiinstlerischen Seite, so weit als ihre Eigen-

tiimlichkeit es nur irgend zulieB, nach Moglichkeit aus. Als man aber zu

einem scharferen und helleren Tonkolorit vorschritt, die Blasinstrumente in

ihrer Konstruktion verbesserte und dieselben haufiger mit Bogeninstrumenten

in Verbindung brachte, traten die Violen in den Hintergrund, ja sie wurden

von den vollkommeneren Violinen und deren Nebeninstrumenten nahezu

vollstandig verdrangt." (Riihlmann, a. a. O., S. 257/58.)

Die Familie der Violen gliedert sich in zwei Hauptgruppen, die nach

ihrer Bauart und der sich daraus ergebenden Haltung beim Spiel als Viole

da braccio (im Arm gehaltene Diskant- und Altviolen) und Viole da

gamba (Gamben; zwischen den Knien gehaltene Tenor- und BaBviolen)

bezeichnet werden; hieran reiht sich als (16fuBiges) ContrabaBinstrument die

stehend gespielte groBe BaBviole („GroB Viol da gamba-BaB") an. Das

wichtigste Instrument der ganzen Gruppe ist die Tenor-Viola da gamba«

(frz.: '>Basse de Viole ),
die sich ihrerseits wieder zu einem vollstandigen

Chor entwickelte (s, u., Seite 433 f.).
— Betreffs der Quellenschriften, die iiber

die schon im 16. Jahrhundert gebrauchlichen, in vier verschiedenen GroBen

gebauten sechssaitigen Violen AufschluB geben, vgl. Seite 368 u. 369 des

Katalogs; die dort mitgeteilten Stimmungsangaben blieben auch wahrend des

ganzen 17. und 18. Jahrhunderts vorherrschend.
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Die eigentlichen Viole da braccio besaRen den Gamben gegeniiber

eine niir untergeordnete Bedeutung und waren wegen ihres zarten und klang-

schwachen Tones verhaltnismaBig wenig im Gebrauch, so daB sie im Violen-

chor liaufig durch die entsprechenden ebenso gestimmten kleinen Gamben

ersetzt warden. Bereits uni 1560 war die Bezeichnung Viole da braccio

auf die belreffenden Vertreter der V'iolinfamilie iibergegangen (vgl. Seite 398

des Katalogs); Praetorius erwahnt in seinem „Syntagma musicum"

(„Organographia", XX. u. XXII. Capitel) die seclissaitigen Viole da braccio

iiberhaiipt nicht mehr: die von ilim beschriebenen und abgebildeten „Viole de

bracio" sind ausgesprochene Violinen.')
— Audi die Schriftsteller des 18. Jahr-

hunderts (Mattheson, Walt her, Eisel, Majer, Leo p. Mozart etc.)

ignorieren die damals doch noch gebrauchlichen Armviolen vollstandig; bei

ihnen (und auch schon bei Daniel Speer 1687) ist Viola da braccio«

stets mit der Altvioline oder Bratsche ( Violetta< ) identisch.

Die sechssaitige Di skan t- V i ola da braccio (engl.: Treble Viol),

deren Lange etwa 60 — 65 cm betrug, also ungetahr der Bratsche entsprach,

wurde folgendermaBen gestimmt:

FB-: -^—*—P=^ ^—»-

Bei der kleineren, in der Grofie der Violine entsprechenden fiinfsaitigen

Diskantviole wurde die tiefste (d-) Saite fortgelassen. In besonderer Gunst

stand diese fiinfsaitige Viole unter dem Namen Pardessus de viole in

Frankreich, wo sie im 18. Jalirhundert zu einem Modeinstrument wurde, das

')
A. a. O., XX. Capitel:

,,Violen, (Bcipcn Violuntzen.

Bcvl1^ .ni^eicrlcv.

I. Viole de gamba: 2. Viole de bracio, a^^cl• de brazzo: Vnb babcn ^ctl

XTamcn ^abcl•
, ^ap ^ic crjlcn 3U>ifd>cn ^cn bcr^c^ >5cincM gcbiUtcn wcl•^cll: <Dcnii gamba

ifi cin 3talianifdi \V>oi-t uiib bcipt cm Bcin / le gambe, bit ^etiicii. Vmib ^icuH•Il ^icfc
vitl groiTci-c corpora, ^Ml^ uu-ctcn ^l•^ TxtMrtcn^lcnrtc ' bic '^ditcn and-* cm Icngcni .>utt

babcn 'so gcbcii ftc wcit cin licblicbcni ^xcfotumQ 'at* t>tc anbcrn de bracio, un-Id^c rtf ^cm
'2trm gcbaltcn UHTt«cn. -rtcfc bcv^c 'Jlrtcn u>ci-6cn ron t«cn 'Sunilpfciffeni in '^td^tcn alfo

t>ntei*fcbtcbcn ^a1i? fie Me Violn de gamba mit t«cm X'Tamen Violen: iDie \'>tolen de bracio
aber (Scipcn o^cl• Polnifcbc (Bcirtcin nenncn

^ic Violcn de Gamba babcn c -^ditcni l^H•l•^cn 5ui-cb Quarten, vni> in ^cv Illitten

emc Zcr^ pcilunmct glcicbune i)ie fcd)3 (Cbonclitc Hauttcn..." etc.

XXII. Capitel:

„ VIOl.N DE BRACIO.

.... ^crofclbcn Bal5= Tcnor= rn^ 5>i?t'antttcig uicld>c Violino, obcr Violetta

picciola, aud>Rebecchino [?] gcncnnct wirby fcvnt> mit 4. •fatten; vnb UH•l•^en alle

t'ur* Quinten pcilintmct. . ." etc.
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namentlich bei den Damen der Gesellschaft beliebt war') und bis zur

Revolutionszeit gepflegt wurde. Allerdings war die Haltung des Pardessus

de viole von der bei der deutschen und englischen Diskantviole gebrauch-

lichen Spiel weise abweichend: das Instrument wurde nicht wie die Violine

an die Brust gelehnt, sondern wie die Diskantgambe auf die Kniee gestiitzt.')

(Vgl. hierzu die Nachbildung des Gemaldes „Musikaiische Unterhaltung"

von Jakob A. Duck auf Seite 425 des Katalogs).

Neben deiii »Pardessus de viole« war aiisschlieBlich in Frankreich auch eine

fiinfsaitige Violine gebrauclilicli, die .'Quinton« genannt und folgendermaBen

gestimmt wurde:

:i

fc:1=; :^^

»Quinton« und »Pardessus de viole« werden zwar fast stets (auch in alien Museums-

katalogen!) miteinander identifiziert, doch konnen wir mit Eugene de Bricqueville
dieser allgemein verbreiteten Meinung nicht ohne weiteres beipflichten, zumal die

Stimmung beider Instrumentenarten durchans verschieden war. Aus der
,, Encyclopedic

methodique" von Diderot und d'Alembert, dem einzigen uns bisher bekannt ge-

wordenen Quellenwerk, in dem das »Quinton« erwiihnt wird,-^) geht hervor, daB unter

dieser Bezeichnung eine regelrechte Violine verstanden wurde, der zur Erleichterung

des Spiels in den hoheren Lagen eine fiinfte Saite hinzugefiigt war und deren beide

hochste Saiten violenartig in Quarten gestimmt wurden (s. ob.), wahrend »Pardessus de

viole« eine fiinfsaitige Diskantviole genannt wurde, die sich von dem groBeren

»Dessus de viole« durch das Fehlen der tiefsten (d-) Saite unterschied.

') Eine geschatzte Virtuosin auf dem »Pardessus de viole« war M£!l£ Levy
(geb. 1715, gest. 1776), zu deren Schiilerinnen viele Damen der Aristokratie zahlten.

(Cf. ,,Observations sur la musique, les musiciens et les instruments", Amsterdam 1757,

u. Eug. de Bricqueville, ,,Les ventes d'instruments de musique", Paris 1908, p. 21.)

""')
Cf. de Laborde, ,,Essai sur la musique" (Paris 1780, tome ler p. 308): ,,Pour

jouer du Par-deffus, on I'appuie droit fur fcs genoux, & on tient I'archet avec la

main droit renverfee." (Ueber die Bogenhaltung bei den Violen vgl. Seite 434 des

Katalogs.) Allerdings laBt die geringe Zargenhohe mancher Pardessus de viole«

mutmaBen, daB auch eine der Diskant-Viola da braccio und Violine entsprechende

Haltung beim Spiel zur Anwendung kam.

^) Article „Lutherie", pi. XXII C/fabk du Rapport de /'Etendue des I'oix et des

Instrumens de musique") : »Quinton« ist hier bei den ..Viohvis". »Pardessus de viole«

bei den ,, Violles' angefiihrt. Dagegen kann sich die Abbildung und Beschreibung,
die de Laborde in seinem (als Quelle freilich nur mit Vorsicht zu gebrauchenden !)

„Essai sur la Musique" von dem >Pardessusde viole« gibt, nur auf das violinformige

»Quinton'^ beziehen: „Viole (Par-deffus de) eft une efpece de Violon avec un manche
reffemblant a celui de la Viole, & dont les touches font marquees; cet inftrument a

cinq cordes plus fines que celles du Violon". — Verschiedene derartige 'Qnintons«
in Violinform von L. Guersan, N. Chappuy, Michel Pacherel, J. Colin,

Franqois Le Jeune etc. waren in der 1910 aufgelosten Sammlung Lery-Paris
(No. 386-393) vertreten.



Spielerin der Tenor-Viola da gamba
(Joueuse de la »Basse de viole«.)



Nacli dem Gemalde

„Die Violen-Unterrichtsstunde"

(,,La leqon de Basse de viole")

von Caspar Netscher (1639—1684)

im ,,Musee du Louvre" zu Paris.

Mit gefl. Bewilligung des Kunstverlags Ad. Braun & Cie.in Dornach

reproduziert.
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Als Erbauer hiibscher Pardessus de viole sind Louis Guersan in

Paris (geb. ca. 1710, gest. ca. 1780) und Simon Gilbert in Metz (geb.

ca. 1710) zu erwahnen; besonders die Instrumente von Guersan, bei denen

Boden und Zargen aus Spanen von Sycomore- und Zedernholz zusammen-

gesetzt sind, zeichnen sich durch ihre gefaliige Ausstattung aus.

Die Alt-Viola da braccio (frz.: Taille de Viole- [a bras],

engl.: Alto or small Tenor Viol ) besaB ungefahr Stimmlage und Urn-

fang der alten Tenorgeige oder in ihrer fiinfsaitigen Form der heutigen

Bratsche (Altgeige), deren sprachlich ungenaue Bezeichnung (im 17. und

18. Jahrhundert: Brazze
)

bekanntlich auf das Wort braccio zuriickzu-

fiihren ist. Die Altviole hatte eine Lange von 70—75 cm und war mit fiinf

oder sechs Saiten bezogen, deren Stimmung

ikSfeieiElE;^
oder auch einen

Ton tiefer:

--^-

dp*-p=t=fc=^=:i
-(i)

lautete. Beliebter und haufiger anzutreffen als die wegen ihrer groBen

Mensur ziemlich unbequem zu handhabende Altviole war im 18. Jahrhundert

ihre Abart Viola d'amore (s. Seite 475 f. des Katalogs), die mit 5—7

Spielsailen aus Darm und ebenso vielen mitklingenden (Resonanz-) Saiten

aus Metalldraht bezogen war.

Die von Mattheson im „Neu eroffneten Orchestre" (Hamburg 1713, S. 285)

erwahnten »Bassa Viola« und »Viola di Spala< („Schuiter-Viole") waren nicht,

wie noch vielfach angcnommen wird, groBere Arten der Alt- oder Tenorviolen,

sondern ,,kleine BaB-Geigen" (»Violoncelli piccoli' bezw. groBe Alt- oder Tenorgeigen),

zahlen also zu den Violininstrumenten. Zu dieser Gruppe gehort auch die von J oh.

Sebastian Bach ca. 1724 erfundene fimfsaitige »Viola pomposa«, die eine

MittelsteUung zwischen Bratsche und kleinem Violoncell (^Violoncello piccolo*) ein-

nimmt. (Siehe Seite 548 f. des Katalogs.)

Die Tenor-Viole, die eigentliche Viola dagamba (frz.: Basse

de viole«, engl.: BaB Viol
,
auch Division Viol), in Deutschland kurz-

weg »Gambe genannt, war im 17. Jahrhundert neben der Laute das be-

liebteste und verbreitetste Saiteninstrument, das auch noch im 18. Jahrhundert

in England, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden eifrig gepflegt

wurde. An Gestalt und GroBe ist die Viola da gamba dem modernen

Violoncello ahnlich, beziiglich Bauart und Besaitung jedoch wesentlich von

diesem Instrument verschieden. Ihr Bezug bestand gewohnlich aus sechs

Saiten, die folgendermaBen gestimmt wurden:

;§iE3^^=^

II 28
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Mattheson (a. a. O., S. 284) nennt die Ganibe mit Recht ,,cin fd>6nc6

delicatc6 Inftrument"; ihr Ton ist etwas naselnd (,,fau)cln^"), aber wegen
seiner sanften, meianchoiisciien Farbung von eigenartigem Reiz, wie ihn kein

anderes Streich instrument besitzt; namentlich die hochste (d'-) Saite klingt

zart und ausdrucksvoll und iJbertrifft an Weichheit selbst die a-Saite des

Violoncells. Ihrem ganzen Charakter nach war daher die Gambe ein Solo-

und Konzertinstrument „par excellence"; doch war ihre Verwendung sehr viel-

seitig, da sie vermoge ihrer das Akkordspiel erleichternden Stimmung auch

als GeneralbaB- und Begleitinstrument ini Orchester und in der Kammer-

musik benutzt wurde.')
— Die Haltung der Viola da gamba beim Spiel

entsprach im allgemeinen der des Violoncells; die abweichende Besaitung,

das mehrstimmige Spiel und die in der alteren Musik iiblichen zahlreichen

Verzierungen („Agrements") erforderten jedoch eine von der Behandlung
des Violoncells ganzlicli abweichende Applikatur und Technik. Verschieden

von der heutigen Praxis war auch die Bogenhaltung und die bei alien Violen

in schiebender Bewegung erfolgende Bogenfiihrung. Der Bogen wurde —
wie es heute nur, noch beim ContrabaB iiblich ist, bis ziir Mitte des 18. Jahr-

hunderts aber auch beim Violoncell gebrauchlich war — in der Weise ge-

halten, ,,c>alg bcv Dauincn in b\e l^ol^e ftanb un^ c>cr mittclfto gro§c finger

nebft ^cin l5oI^fingcr in bim 5rofdie icibcrl^icltcn, icr 5pi^= [Zeige-Jftiitjcr

aber fidi oben iibcrlcgto mi*? ftdi bet Daumenfpi^c nal]crte".") (Joh. Samuel

Petri, ,,Anleitung zur praktischen Musik", Leipzig 1782.)

Das BediJrfnis, fi^ir die verhaltnismaBig klangschwachen und unbequemen
>Viole da braccio« einen besseren und im Klange der Viola da gamba«
naher kommenden Ersatz zu schaffen, fuhrte bereits in der zweiten Halfte des

16. Jahrhunderts zur Konstruktion kleinerer nach dem Typ der Gambe ge-

bauter Instrumente, der Diskant- und Alt-Viole da gamba, so daB die

Gamben in ihrer Bliitezeit, dem 17. Jahrhundert, einen vollstandigen Chor

bildeten, der instrumente von Diskant- bis zu ContrabaB-GroBe umfaBte.

Die »Alt-Viola da gamba (ital.: Contr'alto [Tenore] della

viola da gamba ,
franz.: Taille de viole

; engl.: Tenor-Viol <)

stand eine Quinte oder eine Quarte hoher als die eigentliche (Tenor-) Viola

da gamba:

') Vgl. Joh. Phil. Eisels „MUSICUS amoSidaxroi" (Erfurt 1738, S. 43): „»^tc

ivci-ticii bcv Concertcn ctebraucbct, I uir Verjldrfimp bc# Baffes. 2 3ui- Concert-

Btimmc ^db\i. 3 3um General-Bafs; obplcicb tc^cn Execution iton iMclcn negirct
wccbcn ivollcn, ivcil C6 ibticii impracticable pcfcbicncii, \o picbt c# bcnnocb Virtuofcn

irclcbc folcbc? praeftii-cn ... '.^t^ IdlJet I'icb au(b ciit Solo auf btv Viola di Gamba ror-

tfcffiid) bc'i'cn."

^) Vgl. hierzu auch die Qemalde-Nachbildungen auf Seite 425 u. 431 des Katalogs.
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z^ bezw.
C^;_

3 p—^ ^-

wahrend die kleinste Gambenart, die Diskant- V iola da gamba (ital.:

>Violetta piccola<, bei Cerreto auch Soprano della viola da

gamba ,
franz.: Dessus de viole

, engl.: Treble-viol
)
eine Oktave

hoher als die Tenorgambe gestimmt wurde:

in Frankreich war auBerdem eine in der GroBe zwischen Dessus und

»Taille stehende Violenart Haute- con tre de viole im Gebrauch,

deren Stimmung einen ganzen Ton tiefer als beim Dessus de viole war:

Als Beispiel fiir die Ensemblewirkiing eines Violenchors bietet Mersenne in

seiner
,,
Harmonic universelle" (1. c. p. 200 01) eine ,,Fantaisie a six parties" eines

englischen Koniponisten, die fiir 2 Dessus, 1 Haute-contre, 1 Taille, 2 Basses de Viole

geschrieben ist. — Uebrigens ist bei den Benennungen der einzelnen GanibengroBen zu

beriicksichtigen, daB sich die italienischen, franzosischen und englischen Bezeichnungen

nicht mit den seit dem 17. Jahrhundcrt eingebiirgerten deutschen Benennungen dccken:

die deutsche Altgambe z. B. wird in England »Tenor-Viol <, die deutsche Tenorgambe
in England und Frankreich »BaB-VioI -, bezw. 'Basse de Viole« genannt.

— Die

Stimmungsangaben der Diskant- und Altgamben in Praetorius'
,,Syntagma mu-

sicum" (Orgnnographia, pag. 25) erscheinen nicht ganz zuverlassig, da P. die bei der

Altgambe gebrauchliche Stimmung der ,,Cant Viol de Gamba" zuschreibt und von

der sechssaitigen Altgambe iiberhaupt keine Stimmung mitteilt. (Die sich bei P.

findenden Bemerkungen und Angaben iiber drei- und viersaitige ,,Violen de gamba"
beziehen sich auf die von Agricola beschriebenen rebecartigen »kleinen Geigen*

und die steglosen >groBen Qeigen< [vgl. Seite 331 u. 375 des Katalogs], die im

17. Jahrhundert bereits auBer Gebrauch gekommen waren.) Auffallend ist ferner, daB

in den Holzschnitten der ,,SciagTaphia" (tab. XX) keine Abbildung der wichtigsten

Gambenart, der »Tenor-Viola di gamba'< enthalten ist: Fig. 1 stellt eine Diskant-,

Fig. 2 eine Alt-, Fig. 3 eine kleine BaBgambe dar. — Praetorius' ,,Organographia"

enthalt auch Stimnnuigsangaben von zwei f iinfsaitigen Gamben, und zwar einer

Diskant- (wohl richtiger Alt-):

und einer Tenor-Viola da gamba:

:zt :f::

') Nach Walthers ,,Musicalischem Lexicon" (S. 637) kam diese Stimmung auch

bei der deutschen Diskantgambe vor.
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Bei der eiiglischeii >Division Viol* kamen — nach Christopher Simpson

(vgl. Seite 438) und Thomas Mace („Mufick's Monument", London 1676) —
gelegentlich auch andere, harfenmaBige Skordaturen (,,Harp-way tunings") zur An-

wendung, die eine Erleichterung des Arpeggienspiels bezweckten:

- -f-_- .^ ^^•—f—
:9i=;=>='=rF=E= bezw. :§l==r_-5=--;='=t

:J=^' :,~^--

und sich in ahnlicher Weise (D dur-, D moU-Dreiklang, B dur-Quartsextakkord) auch

in deutschen Qambenkompositionen finden — ein Beweis, daB wie bei der Laute

(vgl. Seite 82 des Katalogs) auch die Stimmung der Gambe vielfach schwankend war.')

Praetorius bemerkt hierzu (S. 44): ,,'2lcbtc aucb bapor/es fev nicbt ttfol^ tvan pelegcn /

ivie cin jcbcr fcincCPcictcn o^cl• Violcit (limmct/wcnn cr nur t>a? feinc jujl/retn unb it>oI

barautf praeftiren fan."

Eine groBere Abart der Tenor-Viola da gamba bildete die sog. Viola

bastarda (franz.: Viole batarde
; engl. auch: Lyra Viol ),

die nach

Praetorius entweder wie die Tenorgambe:

1

•—r—

Oder auf folgende Arten gestimmt:

:}'-
:=©3=r*^=/'f\^=Ez=z=i bezw. z^z -#-

::1=i=p::
:t:-

und urspriinglich wie die Viola d'amore noch mit eineni Bezug von mit-

klingenden Metallsaiten versehen war; vgl. hieriiber Seite 491 des Katalogs.

Fiir die sechssaitige kleine BaB-Viola da gamba (franz.: grande [!]

Basse de Viole<), die stehend gespielt wurde, sind in Praetorius'

„Organographia" folgende verschiedene Stimmungsarten angegeben:
-0-

1:i^^=F=

si
' *

Das Fundament des Violenchors endlich bilden die sechzehnfiiBigen Contra-

baB-Gamben (ital.: Contrabass! da gamba ,
Violoni ,

franz.:

»Contrebasses de Viole«
, engl,: »Doublebass- Viols

),
und zwar die

') Jacob Kremberg gibt z. B. in seiner ,,Musicalischen Gemiiths-Ergotzung"
(Dresden 1689; vgl. Seite 202 des Katalogs) zehn, Majer in seinem „Munc-Saar'

(Niirnberg 1741) zwolf verschiedene ,,Verstimmungen" an.
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»GroBe BaB Viola di Gam ba
,
deren Stimmung auf zweierlei verschiedene

Arten erfolgte; entweder eine Oktave tiefer als bei der Tenorgambe :

^^^
::1

^—^—ti

~
Oder durchweg in Quarten: -^^ ^—»— i

—^—^—

Sva ------ Sva ----- -

Letztere Stimmung wurde auch bei der fiinfsaitigen ContrabaB-Gambe be-

nutzt, bei der die oberste (f-) Saite wegfiel. Ebenfalls fiinfsaitig war die

noch groBere gar groBe BaB-VioIe< (franz.: ^Grande contrebasse

de Viole
), die bis Contra-D hinabging:

Sva ------ -

Jedoch wurden diese groBen BaBviolen haufig durch die in Bauart und

Stimmung mit ihnen eng verwandten Contrabasse (Violoni) ersetzt und

bald verdrangt (s. Seite 568).

Bctreffs der Gleicliheit der Violen- und Lautenstimmung vgl. Seite 368 und die

Notenbeispiele auf Seite 85 des Katalogs.

Nachstehende Tabelle veranschaulicht die durchschnittlichen GroBen-

verhaltnisse der einzelnen Arten der Viola da gamba :

Bezeichnung
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Die Kunst des Viola da gamba-Spiels stand ini 17. Jahrhundert besonders

in England') in hoher Bliite; der Ruf englischer Qambisten und englischer

BaB-Viols war iiber ganz Europa verbreitet. Die Einfiihrung des Gambenspiels

in das britische Reich wird dem Italiener Alfonso Ferabosco (Ferrabosco,

gest. 1588 zu Turin) zugeschrieben, der ca. 1560 nach London kam und dessen

Tradition sich auf seinen gleichnamigen Sohn (geb. ca. 1570 in Greenwich,

gest. ebenda 1627 oder 1628) und zahlreiche Schiiler vercrbte. In Italien

selbst genoB die »Viola da ganiba< ,
da sie hier schon friih dem Violon-

cello weichen muBte (vgl. Seite 558), keine besondere Pflege. Als namhafte

italienischeOambenspieler sind nur Alessandro Romano (detto della Viola;

geb. ca. 1530 zu Rom), Teobaldo Gatti (geb. ca. 1650 zu Florenz, gest. 1727

zu Paris), Marco Fraticelli und Carlo Ambrosio Lunati in Mailand

erwahnenswert. Aus der groBen Schar englischer Kiinstler sind als die aus-

gezeichnetsten William Brade (ca. 1570 — 1630), John Cooper (ital.:

Coperario; geb. ca. 1570), Tobias Hume (gest. 1645 zu London), John

Jenkins (geb. 1592 zu Maidstone, gest. 1678 zu Kimberley) und besonders

Christopher Simpson (gest. 1669 zu London; Verfasser des geschatzten

Lehrbuchs „The Division Violist", London 1659) sowie Thomas Mace

(geb. 1619 in Cambridge, gest. ca. 1709; Verfasser des „Mufick's Monument",

London 1676) zu nennen. — Von England aus fand die kiinstierische Pflege

des Gambenspiels um die Mitte des 17. Jahrhunderts den Weg nach Frank-

reich
')

und etwas spater auch nach Deutschland und erlebte in beiden

Landern ebenfalls eine reiche Biiitezeit. Zu den vorziiglichsten franzosischen

Basse de Viole-Virtuosen zahlen: Andre Mau gars (geb. ca. 1600), Hotman
(Hotteman, gest. 1663 zu Paris), der Lehrer von Sainte-Colombe (gest.

1700 zu Paris), der wiederum eine Anzah! trefflicher Sclu'iler heranbildete,

unter denen Jean Rousseau, der Verfasser des wichtigen „Traite de la

Viole" (Paris 1687) und die auch als Komponisten bemerkenswerten Marin
Marais (geb. 1656, gest. 1728 zu Paris; s. Portrat auf Seite 455 des Katalogs),

dessen Sohn Roland M. (geb. ca. 1690) und Louis deCaix d'Hervelois

(gest. ca. 1760) hervorragen. Sainte-Colombe — und nicht Marais, wie noch

') Eine mit vier oder sechs kostbar ausgestatteten Gamben verschiedener Qrofie

angefi'illte grofie Truhe (,,Chest of Viols") gehorte zu dem Besitz fast eines jeden

englischen Adligen mid Weltmanns dieser Zeit.

-) Cf. Jean Rousseau, ,,Traite de la Viole" (Paris, 16S7; p. 17): „Cependant
il faut avoiier que la Viole paroift un Inftrument affez nouveau en France,

parce qu'il y a peu de temps qu'elle y eft eftimee....; elle a paffe... des

Italiens aux Anglois qui ont commence les premiers a compofer & a joiier
des pieces d'harmonie fur la Viole, & qui en ont porte la connoiffance
dans les autres Royaumes..." etc.
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immer irrtiimlich wiederholt wird
')
—

gebiihrt das Verdienst der (um 1680

erfolgten) Einfiihrung einer siebenten (tiefsten) Saite,') die nach dem Vorbild

der 'Viola bastarda in Contra-A gestimmt wurde. Fiir eiiie derartige sieben-

saitige Gambe in der Stimmung:

:^==r—?=P
:j=:1: -0-

ist z. B. die Begleitung der BaBarie „Komm, siiBes Kreuz" in Bachs „Matlliaus-

passion" geschrieben. Ueberhaupt bevorziigte Bach — wahrscheinlich auf

Anregung des trefflichen Cothener Gambisten Christ. Ferd. Abel — die

Gambe verschiedentlich in seinen Kompositionen; charakteristische Beispiele

hierfijr bieten u. a. die drei Sonaten mit obligatem Cembalo, die Einleitung

der Kantate (Actns tragicus) „Gottes Zeit ist die alierbeste Zeit" und das

sechste der sog. brandenburgischen Konzerte (B-dur).

Nicht geringere Gunst als vorher in England und Frankreich genoB
die durch engiische Kiinstler wie Brade und Simpson eingefiihrte Kunst

des Ganibenspiels in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland,

wo an und fiir sich die zahlreichen Hofkapelien der einzelnen Fiirsten eine rege

Pflege der Instrumental musik begiinstigten. Von deutschen Gambenvirtuosen

sind David Funk (geb. ca. 1630 zu Reichenbach in Sachsen), August
Kiihnel (ca. 1640—1700, wirkte in Zeitz, Miinchen und Dresden) und ein

zweiter August Kiihnel (geb. 1645 zu Delmenhorst in Oldenburg, Hof-

kapellmeister in Kassel), ferner Johann Schenck (wirkte um die Wende des

17. Jahrhunderts in Diisseldorf und Amsterdam), Ernst Christian Hesse

(geb. 1676 zu GroBengottern in Thuringen), Johann Christian Hertel

(geb. 1699 zu Oettingen in Schwaben, gest. 1754 zu Strelitz), Christian

Ferdinand Abel (ca. 1715-37 in der Cothener Hofkapelle angestellt, der

J oh. Seb. Bach 1717—1723 vorstand) und namentlich dessen Sohn Karl

Friedrich Abel (geb. 1 725 zu Cothen, gest. 1 787 zu London) hervorzuheben.

Mit Karl Friedrich Abel ist die Reihe der bedeutenden deutschen

Gambisten beendet: von der Mitte des 18. Jahrhunderts ab wurde die Viola

') Dieser Irrtum ist anschcinend auf eine Notiz in F. W. Marpurgs „Historisch-

kritischen Beitragen" (II. Band, Berlin 1756, S. 237) zuriickziifuhren; doch hat hierder

Verfasser offenbar die ihni als Quelle dienende (in der folgenden FuBnote abgedruckte)

Stelle aus Rousseaus ,,Traite" ungenau zitiert.

-) Cf. Jean Rousseau, 1. c. page 24: ,,C'eft. . . a Monfieur de Sainte Colombe

que nous fommes obligez da la feptieme chorde qu'il a ajoutee a la Viole,

& dont il a par ce moyen augmente I'eftendue d'une Quarte. C'eft luy
enfin qui a mis les chordes filees d'argent en ufage en France. . ." etc. — Aller-

dings scheinen in Italien schon im 16. Jahrhundert siebensaitige Gamben gebrauchlich

gewesen zu sein; man vergleiche hierzu z. B die Abbildung eines derartigen Instru-

ments auf dem Gemiilde ,,Musizierende Frauen" von Tintoretto (s. Seite 395).
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da gamba' zunachst im Orchester, dann aber auch in der Kammer- und Solo-

musik durch das Violoncell, das bis dahin nur eine wenig bedeutende Rolle

als ein zur Verstarkung des Basses dienendes Begleitinstrument gespielt

hatte, immer mehr vom Schauplatz verdrangt. Eine kleine, 1740 zu

Amsterdam erschienene Streitschrift von Hubert le Blanc: „Dcfcnfe dc la

haffe dc Viole contre les eutreprifcs dii violoii et ks ptrtentions dii violoiiccl" illustriert

diese Rivalitat in ergotzlicher Weise, und daB dieser Wettstreit in Frankreich

bereits nach zwei Jahrzehnten durchaus zugunsten des Violoncelis entschieden

war, beweist ein 1761 herausgegebenes „Memorial raisonne" vonGascault,
worin es heiBt: ,,La basse dc violc a etc longtcmps en graudc rcputalion, m a i s Ic

violonccllc I'a fofalei/ie/if ancanfic". Am langsten von alien Violen

erhielt sich in Frankreich, wie bereits erwahnt, der kleine Pardessus de viole.

In Deutschland verschwand die Gambe im letzten Viertel des 18. Jahr-

hunderts endgijltig aus der Praxis; so wird sie z. B. in der ,,Anweisung

zur Composition" von Joh. Georg Albrechtsberger (Leipzig 1790,

S. 421) als „ein aufier der Mode gekommenes Kammerinstrument" bezeichnet,

und es ist von Interesse, was Ernst Ludwig Gerber in seinem „Neuen

Lexikon der Tonkunstler" (1. Theil, Leipzig 1812, Sp. 6) bei der Biographic

von K. F. Abel (s. ob.) hieriiber sagt:

,,. . 6tc Dor l^uiiicrt 3al]rcn \o uncntbetirlidic iSambc, ohic ipcldie rocker

Kird^cn' woii Kammermufif bcfc^t n?cr&cn fomite, bic in alien offentltd^cn

uni) PriDat^Koiijcrten bas ausfd^liegenbc Hcd]t l^attc, fid] t»om IJlnfangc bis

3um (£nbc, Dor alien anbern 3'iftrumenten, boren 5U laffen; tDestfegen fie 5enn

axx&i nidit nur, gleid] ^en Sd^ad^teln, fa^u?eife, in alien 5ormaten, grog un^

flein, Derfertigt irerben mui^ten, fon^ern and] mit allem moglidien 2Iufu?an5e,

\>on angebraditem fiinftlid"!en 5d7nil5n?erfe, €lfenbein, 5diilt)patt, Silber un^

(5ol& beftellt, gefud^t unJ) be^alilt it>uri?eu. Vow biefem allgemein I^errfd^enben

unb beliebten 3nftrumente vo'xxb nun in ^cW Don einem HTenfd^enalter in gans

€uropa feinc 3^ee mel^r iibrig feyn; fie mii^te t»enn unter ^en alten ^ol5=

fdinitten im Praetorius, ober als ein faitenlofes, dou IDiirmerii 3erfref|enes

<£remplar in einer ber fjof'lHufiffammern tcieber I|crr>orgefud]t werben. 2tber=

mals ein trauriger ^eweis, u?ie fel]r fid) ^Ipollo r>on ber (Bottin ZlTobe be=

I^errfdvn ld§t.
—

tHerftDiirbig ift nodi\ <>o.hQ^ ber (Sefdimacf unferer Dorfal^ren

<XM biefem fanften, befd]eibnen, fumfenben Diolengetone. ^lud-; it>aren fie ftille,

sufriebene unb friebliebenbe Ceutc...."

Etwa erst seit drelBig Jahren ist die Gambe der imverdienten Vergessenheit,

in die sie das ganze 19. Jahrhundert hindurch geraten war, wieder entrissen worden,

und eine zwar noch kleine, aber allmahlich anwachsende Schar von Violoncellisten ist

bemiiht, das ausdrucksvolle Instrument wieder zu neuem Leben zu erwecken. Es ge-

hort zu den Verdiensten Paul de Wits in Leipzig, durch praktische Propaganda
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den AnstoB zii dieser Bewegung gegeben zu habeii; dasselbe Pririzip verfolgten

John Edward Payne (geb. 1844, gest. 1904) in England und Jules Delsart

(geb. 1844, gest. 1900) in Frankreich. Bemerkeiiswerte Gambisten der Gegenwart sind

Christian Dobereiner in Miinchen, Paul Griimnier in Wien, Edouard Jacobs
und Al phonse van Neste in Briissel, Edmond van der Straeten iuTheOrange') u. a.

Die Verfertigiing von Violen war im 16., 17. und 18. Jahrhundert ein

viel gepflegtes und lohnendes Feld handwerklicher und kunstgewerblicher

Tatigkeit; sowohl Deutschland und England als auch Frankreich und die

Niederlande haben eine betrachtliche Anzahl ausgezeichneter Meister auf die-

sem Gebiete aufzuweisen. In Italien, wo friiher als in andern Landern die

Violinfamilie zur Vorherrschaft gelangte, hatte der Violen- und Gambenbau
im 17. und 18. Jahrhundert nur noch verhaltnismaBig wenige Vertreter; er-

wahnenswert ist Vincenzo Ruggeri (Rugieri) detto il Per, der zu Anfang
des 18. Jahrhunderts in Cremona wirkte. Von den englischen Violenmachern,

deren Instrumente selbst in Italien hochste Wertschatzung genossen, zeichneten

sich besonders Aldred, Bolles, Richard Meares (ca. 1675), Henry Jay

(Jaie; gest. ca. 1676), Nathaniel Cross (ca. 1700— 1751) und namentlich

Barak Norman (geb. ca. 1688, gest. 1740) aus. Der erste Rang unter den

deutschen Meistern gebiihrt Joachim Tielke in Hamburg (geb. 1641,

gest. 1719), dessen noch zahlreich erhaltene Gamben nicht nur durch meister-

hafte Arbeit und schonen Ton, sondern auch durch ihre reiche und kunstvolle

Ausstattung bestechen. Neben Tielke ist der groBe Tiroler Geigenbauer

Jacob Stainer in Absam (geb. 1621, gest. 1683), ferner Ernst Busch in

Niirnberg (in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts), Martin Hoffmann in

Leipzig (geb. 1653, gest. 1719) und dessen Sohn Johann Christian Hoff-

mann (geb. 1683, gest. 1750) hervorzuheben.') Als hollandische Meister

') Letzterer veroffentlichte in der Londoner Zeitschrift ,,The Strad" (No. 226ff.,

1909-12) eine groBere historische Abhandlung „The revival of the viols", die (in

No. 253 f.) auch schatzenswerte
,, Practical hints to students of the Viol da gamba" enthalt.

') Im „iMUSlCUS avTodu)a>iTo;" von Joh. Phil. Eisel (Erfurt 1738) heiBt es

Seite 44:

,AV'cIcbc Viol' di Gamben UH•l•^fn bcut ut tape in bohcn \V>crtb pcbaltcn ?

5^ic ubvaltcn '4:npltfcbcn, bic vEbickf fcbcn au6 .^amburct, ^Ic /joffmannifcbcii au?

Jtcip3irt, ^ic /)afci-ts au? '-fifcnacb, ^ic altcn (Fottmanii^bdufci-, Unbcbapnifcbcii U1I^

"Kuppcrt* ani' 'JfrflFurtb; ^ocb tchaltcii bic '-^nctlifcbcn un-pcn ibrc^fo)lbabfcn Txlanctr? unb
ubcr cm seculum biiuui^ f^lll•crfcll^cn '2lltcrtbuiii^ ^ctl ^vantt ubcr allc, man UMl•^ and'*

fcbf fcl ten cine ron ^icfel• (Battunctui febcnbcfommcn.." -Johannes Hasert in Eisenach

und Rudolstadt, Hans Gottmannshausen in Erfurt, Heinrich Unbehagen in

Erfurt und Halle a. S. und Joh. Ruppert in Erfurt sind gute Meister zweiten Ranges
aus der Zeit v. 1680-1740, die Eisel wohl mehr aus Lokalpatriotismus erwahnt.
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sind Jan Boumeester (ca. 1610— 1690) und Pieter Rombouts in Amster-

dam (geb. 1674, gest. ca. 1740), als franzosische Meister auBer dem bereits

Seite 433 erwahnten Louis Ouersan auch Claude Boivin, der in der

ersten Halfte des 18. Jahrhunderts in Paris arbeitete, bemerkenswert.

Die Zahl noch erhaltener, in offentlichen und privaten Sanunlungen
aufbevvahrter Violen und Gamben ware weit groBer, wenn niclit bereits in

der zweiten Halfte des 18. und noch mehr im Laufe des 19. Jahrhunderts —
einer Zeit, in der das Gefiihl fiir den musik- und kulturgeschichtlichen

Wert der aus der musikalischen Praxis verschwundenen Instrumente leider

nur in ganz geringem MaBe entwickelt war — sehr viele Violen und Gamben
vernichtet oder zum Teil zu Bratschen und Violoncelli umgearbeitet worden

waren. — Unter den zahlreichen Gamben des Hamburger Meisters Joachim
Tielke, iiber dessen noch vorhandene Arbeiten die Verzeichnisse auf

Seite 275 und 645 46 des Katalogs AufschluB geben, ist die fijr den Pfalz-

grafenjohann Wilhelm von Bayern i.J. 1691 erbaute prachtige Viola da gamba
im bayrischen Nationalmuseum zu Miinchen, die (bisher Carlo B ergon zi

zugeschriebene) Gambe im Musikhistorischen Museum zu Coin (No. 815;

s. Seite 462 f.), eine siebensaitige Gambe v. J. 1699 im Kunstgewerbe-Museum
zu Hamburg und eine (undatierte) Gambe im GroBherzoglichen Museum
zu Weimar an erster Stelle zu nennen. Die Kgl. Sammlung zu Berlin be-

sitztzwei schone Viole da gamba von Jacob Stain er, Absam 1665 (No. 821)

und von Vincenzo Ruggeri detto il Per, Cremona 1702 (No. 828),

wahrend in englischen Sammlungen noch eine kleine Anzahl BaB-Viols der

einheimischeti Meister Norman, Meares,Jay etc. anzutreffen ist.

--c^|?o--
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No. 787.

Diskant-Viola

da braccio.

Siiddeutsche Arbeit

aiis dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 445.

(In vergroBerlem MaBstabe.:

No. 792.

Diskant-Viola

da braccio.

Siiddeutsche Arbeit

alls dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 446.

No. 796. Alt-Viola da braccio

von Johannes Udalricus Eberle, Prag 1749.

Text: Seite 449.
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Viole da braccio

und »Pardessus de viole «.

No. 786. Diskant -Viola da braccio
mit gedrucktem Zettel: JOACHIM TIELKE in Hamburg, An. 1690."

Der Boden des zierlichen Instruments ist aus sieben abwechselnd an-

geordneten Spanen von Palisander- und goldgelb lackiertem geflaminten
Ahornholz zusammengesetzt; auch die Zargen sind aus geflammtem
Ahornholz. Die Schallocher haben langliche sichelahnliche Form.

Saitenhalter und Oriffbrett sind mit Schildpatt belegt und mit breiten

Elfenbeinadern umsaumt. Der Wirbelkasten lauft in ein hiibsch ge-
schnitztes Lovvenkopfclien aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei den folgenden Diskant-Violen

No. 787—790) aus 5 Saiten in folgender Stimmung:

-X -0-

*^ —f- -#y
Gesamtlange 56 cm, Korpuslange 34 cm, obere Breite 15' - cm,

untere Breite \9\U cm, Zargenhohe 4' .- cm.

Abbildungen auf Seite 443, Nachbildung des Zettels auf Seite 649.

No. 787. Diskant -Viola da braccio,
anscheinend siiddeutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Instru-

ment ist aus einer kleinen Viola d'amore umgearbeitet; Saitenhalter

und Hals sind erganzt. Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahorn-

holz und braunlichgelb lackiert. Die Schallocher haben Flammen-
schwert-Form. Saitenhalter und Oriffbrett sind mit Eifenbein eingelegt;

auch die Wirbel sind aus Eifenbein. Wirbelkasten und Bezug ent-

sprechen No. 786.

Gesamtlange 56 '/j cm, Korpuslange 34^2 cm, obere Breite 15' A; cm,
untere Breite 19V2 cm, Zargenhohe 4' - cm.

Abbildung auf Seite 444.

No. 788. Pardessus de viole')
mit gedrucktem Zettel: „SIMON GILBERT, Luthier, MuHcien de la

Cathedrale. A Metz 175. ." Boden und Zargen des hiibschen Instruments

sind aus geflammtem Ahornholz und goldgelb lackiert; der Boden ist

wie bei einer Violine gewolbt. Die Schallocher haben Flammenschwert-
Form. Der Hals und der in ein geschnitztes Lowenkopfchen auslaufende

Wirbelkasten sind erganzt; die Wirbel sind aus Eifenbein.

Gesamtlange 55 cm, Korpuslange 34 cm, obere Breite 15 cm,
untere Breite 19 cm, Zargenhohe 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 623.

') L'eber die )»Pardessus de viole« und Hire Haltung beim Spiel s.

Seite 429 30 des Katalogs.
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No. 789. Pardessus de viole
mit geschriebenem Zettel: „Fait par Adrien Benoift Ghathelin A Valen-
cienne / 1758"; auf dem Halsklotz ist die Jahreszahl nochmals mit
Tinte aufgetragen.

~ Der Boden und die verhaltnismaBig hohen Zargen
sind aus abwechselnd angeordneten Spanen von NiiHbaiim- und schlichtem
Ahornholz zusammengesetzt und braunlichgelb lackiert. Die Schall-

locher sind C-formig. Der Wirbelkasten lauft in ein hiibsch geschnitztes
mit einem Turban bedecktes Tiirkenkopfciien aus.

Gesamtlange 60' 2 cm, Korpuslange 31'/-' cm, obere Breite 16 cm,
untere Breite 19'/-' cm, Zargenhohe S'/? cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 610.

No. 790. Pardessus de viole
mit geschriebenem Zettel: „A Verdun par Nicolas Defrousfeaux 1758."

Boden und Zargen des hiibschen Instruments sind aus geflammtem
Ahornholz und goldgelb lackiert; ebenso wie bei No. 788 ist der Boden

gewolbt. Die Sciiallocher sind /"-formig. Der Wirbelkasten lauft in

ein geschnitztes Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 33' - cm, obere Breite 16"j cm,
untere Breite 19/4 cm, Zargenhohe 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 610.

No. 791. Diskant-Viola da braccio
mit geschriebenem, schwer lesbarem Zettel: „CHRISTOPH MEINEL, 1672"

(in Klingenthal). Boden und Zargen sind aus unregelmaHig geflammtem
Ahornholz und rotgelb lackiert. Die primitiven Schallocher haben
C-Forni ohne obere Schweifung; im oberen Teil der Decke befindet

sich auBerdem ein ovales Schalloch, in das eine geschnitzte Rosette

eingelassen ist. Der mit Kerbschnitzerei versehene Wirbelkasten lauft in

ein hiibsches Lowenkopfchen aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei den beiden folgenden Diskant-

violen No. 792 u. 793) aus 6 Saiten in der Stimmung:

Gesamtlange 60' •-> cm, Korpuslange 35 cm, obere Breite 15 cm,
untere Breite 19 cm, Zargenhohe 5 cm.

Nachbildung des (erganzten) Zettels auf Seite 628.

No. 792. Diskant-Viola da braccio,
siiddeutsche (bayrische) Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hiibsche

Instrument hat ein mehrfach geschweiftes Korpus mit verhaltnis-

maBig schmalen Oberbacken und ohne ausgepragte Mittelbiigel. Boden
und Zargen sind aus Vogelahornholz und braunlichgelb lackiert.

Die Schallocher haben Flammenschwert-Form; im oberen Teil der

Decke befand sich auBerdem ehemals ein rundes Schalloch. Der

Wirbelkasten, der aus Elfenbein verfertigte Wirbel tragt, lauft wie bei

vielen Violes d'amour< in ein geschnitztes Frauenkopfchen mit ver-

bundenen Augen aus. — Das Instrument war spater zu einer Violine

umgearbeitet worden; der Saitenhalter, das mit Elfenbein eingelegte
Griffbrett und der Hals sind daher erganzt.

Gesamtlange 63' :. cm, Korpuslange 37 Vj cm, obere Breite 17V4 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 4 cm. Abbildung auf Seite 444.
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No. 798.

Alt-Viola da braccio

von

Antonio Gragnani,
Livorno 1791.

Text: Seite 450.

No. 799.

Diskant-Viola da gamba
von

Pieter Rom bouts,
Amsterdam 1723.

Text: Seite 450.

No. 805.

Alt-Viola da gamba
von Joh. Christ. Hoffmann

, Leipzig 1731.

Text: Seite 454.
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No. 801.

Kleine Alt-Viola

da gamba
(»Haute-contre de viole«)

aus dem Ende des

17. Jahrhunderls.

Text: Seite 453.

No. 802.

Alt-Viola da gamba
von

Ernst B u s c h
,

Niirnberg ca. 1625.

Text: Seite 453.

No. 804.

Alt-Viola da gamba,
siiddeutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert.

Text: Seite 454.



Diskantviole No. 793, Altviolen No. 794 796 ^^ 449

No. 793. Dessus de viole (Diskant- Viol e)

mit gestochenem Zettel: „Ludovicus GUERSAN
'

. . .Lutetiae [Paris]/ Anno/
1750". Boden unci Zargen des hiibschen Instruments sind aus ab-

wechselnd angeordneten Spanen von geflammtem Ahorn- und Sykomore-
holz zusammengesetzt und rotlichgelb lackiert. Die Schallocher sind

C-formig. Der Wirbelkasten lauft in ein gut geschnitztes Chinesen-

kopfchen aus.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 32' •.> cm, obere Breite 16 cm,
untere Breite 19' -> cm, Zargenhohe 6 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 623.

No. 794. Alt -Viola da braccio,
siiddeutsche oder Tiroler Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahr-

hunderts; im Innern ist die Jahreszahl 1731 eingebrannt. Boden und

Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und gelblichrot lackiert. Die

Schallocher haben Flammenschwert-Form; im oberen Teil der Decke
befindet sich auBerdem ein kleines rundes Schalloch mit einer ge-
schnitzten Rosette. — Das Instrument war spater zu einer Bratsche

umgearbeitet worden; Hals, Griffbrett, Saitenhalter und der in ein ge-
schnitztes Satyrkopfchen auslaufende Wirbelkasten sind daher erganzt.

Der wieder in den urspriinglichen Zustand versetzte Bezug be-

steht (wie bei No. 795) aus 6 Saiten in folgender, audi einen Ton tiefer

gebrauchlichen Stimmung:

Gesamtlange 67 cm, Korpuslange 37'/j cm, obere Breite 17V2 cm,
untere Breite 22' 2 cm, Zargenhohe 5 cm.

No. 795. Alt-Viola da braccio
mit geschriebenem Zettel: „Joh : Christian Hoffmann. Konigl. Poln. und
Churf. Sachs. Hoff Jnftrument und Lautenmacher Leipzig 1738". Boden
und Zargen des schonen Instruments sind aus geflammtem Ahornholz
und goldgelb lackiert. Die Schallocher sind C-formig; im oberen Teil

der Decke befindet sich auBerdem ein rundes Schalloch mit einer

hiibsch geschnitzen Rosette. — Die Viole war ebenso wie No. 794 zu

einer Bratsche umgearbeitet und ist in ahnlicher Weise erganzt worden.
Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 71 cm, Korpuslange 39V/-J cm, obere Breite 20 cm,
untere Breite 24 '/2 cm, Zargenhohe 6 cm.

Der Wortlaut des Zettels stinimt (bis auf die Jahreszahl) fast genaii mit

den Zetteln der Theorben No. 506 u. 507 und der Ganiben No. 805 u. 819
iiberein. (Vgl. die Nachbildung auf Seite 624.)

No. 796. GroBe Alt -Viola da braccio
mit gedrucktem Zettel: „Joan. Udalricus Eberll, fecit Pragae 1749".

Das Korpus des prachtigen Instruments ist von eigenartiger, aber

gefalliger Form: Ober- und Unterbacken verlaufen in mehrfachen

Schweifungen. Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz;
der Lack ist von schoner dunkelroter Farbung. Der Saitenhalter ist

zur Erzielung einer groBeren Mensur der tieferen Saiten abgeschragt.

II 29
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Die Schallocher haben Flammenschwert-Form. Der auf der Riickseite

mit vergoldeten Schnitzereien verzierte Wirbelkasten lauft in einen

originellen polychromierten Mannerkopf aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei der folgenden Viole No. 797)
nur aus 5 Saiten; die Stimmung entspricht No. 794 mit Wegfall der

tiefsten Saite.

Gesamtlange 79';-' cm, Korpuslange 46 cm, obere Breite 20 cm,
untere Breite 25'l-2 cm, Zargenhohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 444, Nachbiidung des Zettels auf Seite 613.

No. 797. Alt-Viola da braccio,
deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Boden und Zargen sind aus

gefiammtem Ahornholz und braunlichgelb lackiert. Die Schallocher
haben Flammenschwert-Form. Der Wirbelkasten ist durchbrochen und
lauft in ein (urspriingh'ch zu einer Viola d'amore gehoriges) ge-
schnitztes Frauenkopfchen mit verbundenen Augen aus. — Der Bezug
entspricht No. 796.

Gesamtlange 71' 2 cm, Korpuslange 42 cm, obere Breite I9V2 cm,
untere Breite 24'/j cm, Zargenhohe 6 cm.

No. 798. Alt-Viola da braccio

mit gedrucktem Zettel: „Antonius Gragnani fecit Liburni [Livorno]
Anno 1791"; in den Halsklotz sind auBerdem die Initialen „A' G"

eingebrannt. Die Ausstattung entspricht der vorhergehenden Viole

No. 797; nur lauft der Wirbelkasten an Stelle eines Kopfchcns in eine

hiibsche Schnecke aus. — Der Bezug ist wie bei No. 794 und 795

sechssaitig.

Gesamtlange 65'/2 cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite 17V4 cm,
untere Breite 22 '/i.' cm, Zargenhohe 5Vj cm.

Abbildung auf Seite 447, Nachbiidung des Zettels auf Seite 623.

Violenbogen: siehe No. 972, 973, 983, 985.

Viole da gamba.

D i ska nt- Viole da gamba.

(Dessus de viole.)

No. 799. Diskant -Viola da gamba (Dessus de viole)
mit gedrucktem Zettel : „PIETER ROMBOUTS AMSTERDAM 1 723." Boden
und Zargen des hiibschen Instruments sind aus gefiammtem Ahorn-
holz und dunkelrot lackiert. Die Schallocher sind C-formig. Der auf
der Riickseite mit Schnitzereien versehene Wirbelkasten lauft in ein zier-

liches Frauenkopfchen aus.
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No. 809. No. 811.

Tenor-Viole da gamba
von Matheus u. Hans Jacob Epp, von Thomas Edlinger,

StraBburg ca. 1660. Augsburg 1672.

Text: Seite 458.
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No. 808.

von Ernst Busch,

Niirnberg 1644.

Text: Seite 457.

No. 812.

Tenor-Vioie da gamba
von Martin Hoffmann,

Leipzig- 1688.

Text: Seite 461.



Diskantgamben No. 799 u.800, Altgamben No. 801 u 802^ 453

Der Bezug besteht (ebenso wie bei der folgenden Diskantgambe
No. 800) aiis 6 Saiten in der Stimmung:

Gesamtlange 65' i; cm, Korpuslange 34 cm, obere Breite 16' .• cm,
untere Breite 20 cm, Zargenhohe 8 cm.

Abbildimg auf Seite 447, Nachbildung des Zettels auf Seile 641.

No. 800. Diskant-Viola da gamba (Dessus de viole)
anscheinend fraiizosische Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts.
Boden und Zargen des hiibschen Instruments sind aus Vogelahornholz
und mit ornamentalen Einlageadern aus Ahorn und Ebenholz ver-

ziert; der Lack ist von dunkelroter Farbung. Die Schallocher sind

C-formig; im oberen Teil der Decke befindet sich auBerdem ein rundes
Schalloch mit einer geschnitzten Rosette. Der hiibsch geschnitzte
Wirbelkasten lauft in ein Mannerkopfchen mit Spitzbart aus.

Gesamtlange 64 cm, Korpuslange 33'/- cm, obere Breite 15'/j cm,
untere Breite 19 cm, Zargenhohe 7'/2 cm.

Diskant-Viola da gamba d'amore (Vioietta bastarda): s. No. 854

(Seite 493).

Alt-Viole da gamba.

(Hautes-contres et Tallies de viole.)

No. 801. Kleine Alt-Viola da gamba (Haute-contre de viole)
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Boden und Zargen des hiibschen

Instruments sind aus schlichtem Ahornholz und hellgeib lackiert. Die
Schallocher haben die bei Viole da braccio iibliche, bei Gamben
seltener vorkommende Flammenschwert-Form. — Der Hals sowie der

mit Schnitzereien verzierte und in ein Lowenkopfchen mit Elfenbein-

zunge auslaufende Wirbelkasten sind erganzt.
Die Stimmung der 6 Saiten lautet (vgl. Seite 435 des Katalogs):

-2«-
i^-^

ziEEiEEr^ $m^
Gesamtlange 84"-' cm, Korpuslange 47 cm, obere Breite 22' . cm,

untere Breite 27 cm, Zargenhohe 7' - cm.

Abbildung auf Seite 448.

No. 802. Alt -Viola da gamba
mit unvollstandigem gedrucktem Zettel, aus dem sich der Name„Busch"
feststellen laBt. Das Instrument ist jedenfalls eine Arbeit des Niirn-

berger Meisters Ernst Busch aus dem ersten Drittel des 17. Jahr-

hunderts; es hat die fiir Busch charakteristische altertiimliche Form mit

geschweiften, nach auBen vorspringenden langen Mittelbiigeln und

entsprechend kurzen Unterbacken (vgl. die Abbildung auf Seite 448).



454 ^^^^^^ Altgamben No. 802-805

Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und rotlichgelb
lackiert. Die eigenartig geschnittenen Schallocher gemahnen an die

spatere/-Form, haben jedoch keine untere Rundung. Der Wirbelkasteii
lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei den Altgamben No. 803— 805)
aus 6 Saiten in folgender Stimmung:

•••

Gesamtlange 92 cm, Korpuslange 50' 2 cm, obere Breite 26 cm,
untere Breite 30' 2 cm, Zargenhohe 11 cm.

Abbildune auf Seite 448.

No. 803. GroBe Alt -Viola da gamba
mit geschriebenem Zettel: „Hanfz Harkendorf in FienJburg Anno 1652,'

Der Boden und die auffallend hohen Zargen des hiibschen Instruments
sind aus regelmaBig geflammtem deutschem Eschenholz und gelblich-
braun lackiert. Die Schallocher sind C-formig; im oberen Teil der
Decke befindet sich auBerdem ein ziemlich groBes ovales Schalloch
mit einer geschnitzten Rosette. Der Wirbelkasten lauft in ein hiibsch

geschnitztes Engelskopfchen aus.

Gesamtlange 1,02 m, Korpuslange 55 cm, obere Breite 27 cm,
untere Breite 30'/i; cm, Zargenhohe 13' 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 623.
Das histniment stammt aus dem NachlaB des f Professors Albert Fuchs in

Dresden, des Verfassers des Buchs „Taxe der Streichinstrumente" (Leipzig 1907).

No. 804. Alt -Viola da gamba,
siiddeutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert. Boden und Zargen sind

aus Kirschbaumholz und hellgelb lackiert. Die Schallocher sind C-formig,
jedoch ohne obere Rundung. Saitenhalter und Griffbrett sind aus
Pflaumbaumiiolz und mit hiibschen eingelegten Elfenbeinornamenten
verziert. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 49'/- cm, obere Breite 2\'h cm,
untere Breite 30 '/l' cm, Zargenhohe 9 cm. Abbildung auf Seite 448.

Die Ganibe gchorte ehemals dem Liederkomponisten Albert Gottlieb
Methfessel (geb. 1785 zn Stadtilm in Thi'iringen, gest. 1869 zn Hebenbeck bei

Qandersheini in Braunschweig).

No. 805. Alt -Viola da gamba
mit geschriebenem Zettel: „Joli. Christ. Hoffmann Konigl. Poin. und
Churf. / Sachs. Hoff Jnstrument,, und Lautenmacher Leipzig 1731."
Boden und Zargen des hiibschen Instruments sind aus geflammtem
Ahornholz und braunlichgelb lackiert. An Stelle des Knopfs am
Saitenhalter ist eine kleine kocherformige Elfenbeinstange angebracht,
in deren oberer Flache die Jahreszahl 1731 eingraviert ist. Die Schall-

locher sind C-formig. Der Wirbelkasten lauft in ein fiir Hoffmann
typisches geschnitztes orientalisches Frauenkopfchen aus und entspricht

genau der Tenorgambe No. 819 aus demselben Jahre (s. die Abbildung
auf Seite 456 des Katalogs).

Gesamtlange 95 cm, Korpuslange 52 cm, obere Breite 24'/4 cm,
untere Breite 30 cm, Zargenhohe 10 cm,

Abbildung auf Seite 448.
Betreffs des Zettels vgl. Bemerkung zur Alt-Viola da braccio No. 795 (Seite 449).



Vorlage (Mezzotinto-Blatt) aus der Kgl. Bibliothek zu Berlin

Marin Marais,
die siebensaitige » Basse de viole- spielend.

Andre Bouys pinx: et sculps: 1704.
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Altgambe No. 806, Tenorgamben No. 807 u 808 ^^ 457

No. 806. Alt -Viola da gamba,
vielleicht eine Arbeit von Sympert Niggell in Fiissen aus der Mitte

des 18. Jahrhunderts. Boden und Zargen des hiibschen instruments,
das eine Uebergangsform zwischen Gambe und Violoncell darstellt,

sind aus geflanimtem Ahornholz und rotbraun lackiert. Die Schall-

locher sind /-formig und erinnern an den Stainer-Typ. Der in ein

geschnitztes Lowenkopfchen auslaufende Wirbelkasten ist erganzt.

Gesamtlange 95 cm, Korpuslange 56 cm, obere Breite 25^^ cm,
untere Breite 33' - cm, Zargenhohe 10 cm.

Tenor-Viole da gamba.
(Basses de viole.)

No. 807. Tenor-Viola da gamba (Basse de Viole),
wahrscheinlich franzosische Arbeit aus der ersten Halfte des 17. Jahr-
hunderts. Das interessante Instrument hat ein guitarrenahnlich ge-
formtes schmales, langgestrecktes Korpus ohne Mittelecken; der eigen-
tiimhche Schnitt der Schallocher, die verhaltnismaBig niedrigen Zargen
und die langen, spitz zulaufenden Oberbacken gemahnen noch an den

Violentyp des 16. Jahrhunderts, wahrend der nicht flach, sondern ge-
wolbt verlaufende Boden bereits auf das Violoncell hinweist. Boden
und Zargen sind aus schlichtem Ahornholz und dunkelbraun lackiert.

Die primitiv geschnittenen Schallocher sind der Form der Ziffer 3

nicht unahnlich (3£) und erinnern an die Schallochform der Lire da

gamba No. 782 und 783. — Das Instrument war spater zu einem
Violoncell umgearbeitet worden

; Saitenhalter, Hals, Griffbrett und der

in eine Schnecke auslaufende Wirbelkasten sind daher erganzt. Der

jetzige Bezug entspricht No. 808 ff.

Gesamtlange 1,23 m, Korpuslange 73 cm, obere Breite 30 '/4 cm,
untere Breite 37 'u cm, Zargenhohe 9 cm.

No. 808. Tenor -Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Ernst Bul"cli, in Niirmberg 1644" sowie zwei

geschriebenen Reparaturzettein: ,,C. J. G. Grohmann, genaTit Franck I rc-

parirt in Baxrcuth ij()(y\ ,,Geori^ F/iillipp Walthcrjj-eparirt in Thurnau 184"/!'
Das schone Instrument hat die fiir Busch charakteristische geschweifte
Form, die der Altgambe No. 802 ahnelt. Boden und Zargen sind aus

Vogelahornholz und goldgelb lackiert. Der Boden ist in der Mitte und
im oberen Teil mit ornamentalen Einlagen aus schwarzem Kitt verziert.

Die Schallocher sind von merkwiirdig gewundener, flammenschwert-
ahnlicher Form; im oberen Teil der Decke befindet sich auBer-

dem ein ziemlich groBes rundes Schalloch mit einer Pergament-Rosette.
Die Decke ist an den Ein- und Ausbuchtungen und an dem runden
Schalloch mit tulpenformigen Einlagen von verschiedenfarbigen Holzern
verziert. Der Wirbelkasten lauft in eine mit Schnitzerei versehene
Schnecke aus.

Der Bezug besteht (ebenso wie bei den folgenden Tenorgamben
No. 809 — 823) aus 6 Saiten in der Stimmung:

^^'^



458 ^^^^^^ Tenorgamben No. 808— 811

Gesamtlange 1,12', j m, Korpuslange 62 cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 35 Vs cm, Zargenhohe 13 cm.

Abbildung auf Seite 452, Nachbiidung des (Orig.-) Zettels auf

Seite 609, des Reparaturzettels von Grohmann auf Seite 623.

No. 809. Tenor-Viola da gamba
mit gedruckten Zetteln: „Matheus Epp in Strasburg" und „Hanli Jacob
Epp / in StraBburg"; aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts

(ca. 1660). Boden und Zargen des prachtigen Instruments sind aus ge-
flammtem ungarischem Eschenholz; der Lack zeigt schone dunkelrote

Fiirbung. Boden und Decke sind mit eingelegten ornamentalen Ver-

zierungen aus schwarzem Kitt geschmiickt. Die eigenartig geschnittenen

langen Schallocher sind von C-ahnlich geschweifter Form; im oberen

Teil der Decke betindet sich auBerdem ein rundes Schalloch, in das

nach Art alter italienischer Guitarren eine vertiefte Pergament-Rosette

eingelassen ist. Die Rander des Saitenhalters und des Qriffbretts sind

mit Elfenbein eingelegt. Der durchbrochene Wirbelkasten ist mit Blatt-

schnitzereien verziert und lauft in ein hiibsch geschnitztes, mit einem
Diadem gekrontes Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 1,23V2 m, Korpuslange 69 'u cm, obere Breite

30 V4 cm, untere Breite 39', -> cm, Zargenhohe 13 cm.

Abbildung auf Seite 451, Nachbiidung der Zettel auf Seite 614.

No. 810. Tenor-Viola da gamba
mit geschriebenem Zettel: „Christoph Doring , Lautlien und Violenmaclier/

in Cafseli./Anno 16-67" und folgendem geschriebenen Reparaturzettel:

„Repariii vo/i J. H. Cattus I HoffiiiHsiciis in Casscl i den 4'llL octo : 1828."

Boden und Zargen des hiibschen Instruments sind aus Vogelahornholz
und mit kunstvoU verschlungenen ornamentalen Ahorn- und Ebenholz-

adern reich eingelegt; der Lack ist von braunlichgelber Farbung. Die

Schallocher haben flammenschwertahnliche Form; im oberen Teil der

nur schwach gewolbten Decke befindet sich auBerdem ein rundes

Schalloch mit einer aus dem Deckenholz geschnitzten Rosette. Der
Wirbelkasten lauft in ein hiibsch geschnitztes Lowenkopfchen aus, —
Das Instrument war friiher zu einem Violoncell umgearbeitet; Saitenhalter,

Hals und Griffbrett sind daher erganzt.

Gesamtlange l,16'/2 m, Korpuslange 65 cm, obere Breite 30 cm,
untere Breite 37'/-' cm, Zargenhohe 13"-' cm.

Nachbiidung des Zettels auf Seite 613.

No. 811. Tenor -Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Thomas Edlinger / Lauten- und Geigenmacher
in Augfpurg 1672." Das prachtige Instrument hat eigenartige mehrfach

geschweifte Korpuskonturen und erinnert ebenso wie die Gamben von

Ernst Busch in Niirnberg (vgl. No. 802 und 808 des Katalogs) an

die altertiimliche Violenform des 16. Jahrhunderts.') Der Boden ist aus

abu^echselnd angeordneten hell und dunkel lackierten breiten Spanen
von Pflaumbaum- und Ahornholz zusammengesetzt, zwischen denen

schmale Adern aus denselben Holzern eingefijgt sind. An den Ecken

der Zargenbiegungen sind in den Boden tulpen-, in die Decke herz-

formige Perlmutterverzierungen eingelegt. Der Deckenrand ist von

') Vgl. z. B. die Abbildung einer italienischen >' Viola da gamba* v. J. 1547 in

A. Vidals „Les instruments a archet" (Paris 1876, tome k, pi. Xll).
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No. 813.

(Vorderansicht.)

No. 814.

1697.

Tenor-Viole da gamba
von

Joachim Tielke, Hamburg.

Text: Seite 461.

1699.
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(Riickansicht.)

No. 813.

1697.

Tenor-Viole da gamba
von

Joachim Tielke, Hamburg.

Text: Seite 461.

No. 814.

1699.



Tenorgamben No. 811-814

einer hubschen Borte aus Ebenholz und Perlmutter umsaumt iind

ebenso wie der Saitenhalter und die Ebenholzwirbel mit hiibschen

Perlmuttereinlageii geschmiickt. Die Schallocher sind flammenschwert-

formig.
- Der Hals und der reich geschnitzte Wirbelkasten sind er-

ganzt; der Wirbelkasten lauft in einen nacli dem Muster der Viola da
bardone (Baryton) von D. A. Stadlmann (No. 855 des Katalogs) ge-
schnitzten Mannerkopf aus.

Gesamtlange 1,26' - m, Korpuslange 69'/^ cm, obere Breite 35 cm,
untere Breite 43 '/2 cm, Zargenhohe 15 cm.

Abbildung auf Seite 451, Nachbildung des Zettels auf Seite 614.

No. 812. Tenor -Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „IVlartin Hoffmann / in Leipzig. 1688". Der
Boden des schonen Instruments ist aus leicht geflammtem Ahorn-, die

Zargen sind aus Vogelahornholz; der Lack zeigt schone goldgelbe
Farbung. AUe Rander des Instruments sind von Elfenbeinadern um-
saumt. Der obere abgedachte Teil des Bodens ist von Ebenholz- und
Elfenbeineinlagen eingefaBt; die Fuge im Boden wird von einer breiten

Elfenbeinader durchzogen. Die Schallocher sind C-formig; im oberen
Teil der Decke befindet sich auBerdem ein rundes Schalloch mit einer

Pergament-Rosette. Der Saitenhalter ist mit Elfenbein belegt und mit
hubschen eingelegten Ornamenten aus Schildpatt verziert. Der mit
Blattschnitzereien geschmiickte Wirbelkasten lauft m ein zierliches

Kinderkopfchen aus.

Gesamtlange 1,13 m, Korpuslange 64 '/2 cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 37 '/s cm, Zargenhohe 13'/2 cm.

Abbildung auf Seite 452, Nachbildung des Zettels auf Seite 624.

No. 813. Tenor-Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „JOACHIM TIELKE in Hamburg, An. 1697" und
geschriebenem Reparaturzettel: „F. Baumristcr, Orgcl Machcr I ly/g".
Boden und Zargen des schonen Instruments sind ahnlich wie bei der
Gambe von Thomas Edlinger (No. 811 des Katalogs) aus ab-
wechselnd angeordneten dunkel und hell lackierten Spanen von
Palisander- und Ahornholz zusammengesetzt; der Boden besteht aus

dreizehn, die Zargen aus sieben Spanen. Der Boden hat nicht die

sonst bei Gamben iibliche flache Form mit abgedachtem oberen Teil,
sondern verlauft in gleichmaBig gewolbter Rundung. Die Schallocher
haben bereits die /-Form des Violoncells. Saitenhalter und Griffbrett

sind in Palisander fourniert und von hellgelb lackierten Ahornholzstreifen

eingefaBt. Der Wirbelkasten ist ebenso wie der Halsansatz am Klotz
mit hubschen Blattschnitzereien verziert und lauft in ein fiir Tielke
charakteristisches zierlich geschnitztes Frauenkopfchen (mit hinten ge-
knotetem Haarzopf und einer Perlenschnur um den Hals) aus.

Gesamtlange 1,25 m, Korpuslange 67 cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 38''2 cm, Zargenhohe 13 cm.

Abbildungen auf Seite 459 60, Nachbildung der Zettel auf
Seite 649. — Bo gen hierzu: siehe No. 970.

No. 814. Tenor -Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „JOACHIM TIELKE / in Hamburg. An. 1699".
Das prachtige Instrument ist tonlich die schonste Gambe des Museums.
Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz; der Lack zeigt



Tenorgamben No. 814 u. 815

schone dunkelrote Farbung. Die Rander sind von breiten Elfenbein-

adern umsaumt. Ebenso wie bei der unter vorhergeliender No. be-

scliriebenen Gambe ist der Boden nicht von flacher, sondern sanft

gewolbter Form. Die Schallocher sind C-formig. Die Wirbel sind

aus Ebenholz und von Elfenbeinadern durchzogen. Der durchbrochene
Wirbelkasten ist mit Blattschnitzereien reich verziert und lauft wie bei

No. 813 in ein hiibsch geschnitztes Frauenkopfchen aus.

Gesamtlange 1,13'm m, Korpuslange66'A.> cm, obere Breite 30'/2 cm,
untere Breite 38 cm, Zargenhohe 14 cm.

Abbildungen auf Seite 459,60; Abbildung des Wirbelkastens auf

Seite 456.
Betreffs Nachbildiing des Zettels vergl. den Zettel zur Diskantviole No. 786

(Seite 649 des Katalogs), der bis auf die Jahreszahl mit dem Zettel der vorliegenden
Qanibe iibereinstimmt.

No. 815. Tenor-Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Anno 1733 Carlo Bergonzi') / fece in

Cremona"; doch erscheint die Authentizitat dieses Zettels anfechtbar,
und verschiedene auBere und innere Griinde sprechen dafiir, daB die

prachtvolle Viola da gamba, die als schonstes und wertvollstes Streich-

instrument des Museums bezeichnet werden muB, alier Wahrschein-
lichkeit nach eine Arbeit von Joachim Tieike in Hamburg von der
Wende des 17. Jahrhunderts ist und eines der kostbarsten Instru-

mente darstellt, die von dem Hamburger Meister iiberhaupt erhalten

sind. — Leider befindet sich die Gambe nicht mehr vollig in urspriing-
lichem Zustande, sondern hat durch eine spatere Umarbeitung zum
Violoncello (s. u.) einige wenn auch nur geringfiigige Aenderungen
erfahren.-)

Boden und Zargen sind aus schon geflammtem Ahornholz und
ebenso wie die aus feinjahrigem Fichtenholz verfertigte schon gewolbte
Decke mit einem feurigen rotgelben Lack iiberzogen, der namentlicli

auf der Decke in erhabene rundliche Kliimpchen (Tranen) geronnen
ist.') Die Zargen erhalten durch den in fast gleichmaBigen Abstiinden

gerissenen Lack ein krokodilhautartiges Aussehen; wahrend die ge-
ronnenen Kliimpchen eine braunrote Farbung zeigen, schimmert an den

RiBstellen der bernsteingelbe Untergrund des Lacks hindurch. Auf dem
Boden weist der Lack nur wenige, durch Zusammenziehen desselben

') Carlo Bergonzi, geb. ca. 1677, gest. 1747 zu Cremona, gilt als der

bedeutendste Schuler Antonio Stradivaris. Nach dem am 17. oder 18. Dezember
1737 erfolgten Tode des Meisters erwarb er von den Sohnen dessen Hans und
Werkstatt.

-) Die 1894 erfolgte Rekonstruktion zur Gambe wurde durch den bekannten

Geigenbauer Gustav Siefert in Leipzig ausgefi'ihrt.

^) Vergl. „Zeit?chrift fiir Instrumentenbau", 15. Jhg. S. 294: „Die originelleu

Schrumpfungen des weichen geschmeidigen Lackes sind jedenfalls dadurch entstanden,
daB nach dem ersten Lackstriche, der ganz trocken gewesen sein nuiB, die nun

folgenden Lackstriche so schnell aufeinander aufgetragen sind, daB sie nicht trocknen

konnten. Die oberste Schicht trocknete nun zuerst und verursachte das Zusammen-
ziehen in Kliimpchen. Die geschilderten Schrumpfungen des Lackes, die iibrigens
ein ganz anziehendes Aussehen gewiihren, sind bei den Instrumenten Carlo Bergonzis
stets mehr oder weniger vorhanden, wenn auch nicht in solchem Mal5e wie bei dieser

Gambe " Aehnlich sagt von Liitgendorff (a. a. O., 2. Aufl. S. 63): „Bergonzis Lack
ist meist rotbraun oder bernsteingelb, nur manchmal etwas zu dick aufgetragen und
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gerissene Stellen auf. Der Boden selbst, der niclit wie bei den beideii

anderen Tielke'schen Gamben No. 813 und 814 gewolbt ist, sondern
die gewohnliche flache, im oberen Teil leicht abgedachte Form hat, ist

zweiteilig und in der Fuge von einer breiten Ebenholzader durchzogen.
Der obere Teil des Bodens ist ebenso wie der Halsansatz und der

entsprechende obere Teil der Decke mit erhabenen Blattschnitzereien im
Renaissancestil versehen; allerdings ist diese ganze obere Partie des

Korpus (Boden, Zargen und Decke) nicht original, sondern erst bei der

Umarbeitung zum Violoncello angesetzt worden. Zu der Schnitzerei

des Halsansatzes, deren Muster sich in ganz ahnlichen Motiven iibrigens
bei der Gambe No, 813 wiederholt, ist der noch erhalten gewesene
originale Hals als Vorlage benutzt worden, und hiernach wurde wiederum
die Schnitzerei auf Boden und Decke gestochen; bei dicser Gelegenheit
wurde (1894) auch ein neuer Hals angeschaftet.

— Der Knopf am
Saitenhalter ist aus Elfenbein und mit gravierten Blattornamenten ge-
schmiickt. Der Deckenrand ist von einer eingelegten Borte aus Elfen-

bein und Ebenholz umsaumt und von doppelten Ahornadern eingefaBt.
Die Schallocher sind C-formig und von typisch Tielke'schem Schnitt.

Das Griffbrett ist vollig aus Elfenbein und mit kunstvoll eingelegten
ornamentalen Einlagen aus Schildpatt reich verziert. Im oberen Teil

zeigen die Einlagen unter einer schwebenden Krone ein vielfach ver-

schlungenes Monogramm, in dem die Initialen „A. V." (?) erkennbar

sind; im unteren Teil des Griffbretts ist inmitten eines groBen Ovals
eine symbolische Vignette eingraviert, das einen Tisch mit einem
darauf liegenden WinkelmaB darstellt und auf einem Wappenband die

lateinischen Worte „NUMERO ET MENSURA" („mit Zahl und MaB")— vielleicht den Wahlspruch des fiirstlichen Bestellers des Instruments

(vgl. unt.)
— aufweist. In ahnlicher Weise wie das Griffbrett ist der

Saitenhalter ausgestattet, der erganzt werden muBte, da das Original
leider verloren gegangen war; ebenso zeigen die aus Ebenholz ge-
schnitzten Wirbel auf beiden Seiten in Elfenbein eingelassene Schildpatt-

einlagen.
— Der mit Blattschnitzereien geschmiickte (originale) Wirbel-

kasten lauft in ein schon geschnitztes Lowenkopfchen mit Elfenbeinzunge
aus; die Riickseite des Wirbelkastens ziert eine anmutige durchbrochene
Elfenbeinschnitzerei.

Gesamtlange 1,21 m, Korpuslange 71' < cm (urspriingliche Korpus-
lange: ca. 67 cm); obere Breite 31 cm, Breite an den Mittelbiigeln 23 cm,
untere Breite 39 cm, Zargenhohe 13 cm.

Ahstich des Bodens 10 cm, Liinge des Kopfes vom Wirbelkasten bis zum
Sattel 21,7 cm, Lange des Griffbretts 48,4 cm, Mensurlange 69,6 cm, Hohe der

Deckenwolbung 3 cm.

deshalb ofter zerronnen, hat aber durch das Alter sehr gewoiinen und sieht gerade
dadurch originell aus, daB er oft bis auf Kliimnchen zusammengeschrumpft ist, deren
feine Zwischenraume zum Teil bis auf den Holzgrund, zum Teil bis zur ersten

Lackierung reichen." — DaB jedoch nicht nur bei Bergonzi-, sondern auch bei

Tielke -Instrumenten dieser eigentiimliche geronnene Lack vorkommt, wird durch
eine im „Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg vorhandene Gambe
V. J. 1689 (siehe Seite 464) bewiesen. Auch bestatigte der geschatzte Liibecker

Geigenmacher J. H. Schult bei einem Besuch unseres Museums, vor Jahren eine

spjiter nach Amerika gekommene Tielkesche Gambe repaiiert zu haben, deren Zargen
ebenfalls einen derartig gesprungenen Lack aufwiesen. — Es ist iibrigens anzu-

nehmen, daB der charakteristische Lack Veranlassung dazu war, das vorliegende
Instrument als eine Bergonzi-Arbeit zu betrachten und mit einem entsprechenden
Zettel zu versehen.
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Abbildungen auf Seite 467'), Abbildung des Wirbelkastens auf

Seite 456.

Die vorliegende Viola da gamba weist sowohl in Einzelheiten der

Bauart als auch in ihrer reichen dekoraliven Ausstattung so viele individuelle

Merkmale der Meisterhand Joachim Tielkes auf, daB schon aus diesem
Grunde die Autorschaft des Hamburger Meisters nicht fraglich sein konnte.

Wenn auch nicht geleugnet werden soil, daB die Arbeit des Instruments

italienischen EinfluB verrat und besonders der eigentiimliche Lack typisch
italienisch zu sein scheint, so ist zu beachten, daB Tielkes Art iiber-

haupt einen gewissen EinfluB italienischer Meister erkennen laBt, und die

Vermutung, er habe in seinen Wanderjahren auch in Italien gearbeitet, viel

Wahrscheinlichkeit fiir sich hat.') Jedenfalls laBt sich von B ergon zi kein

zweites auch nur annahernd so luxuries ausgestattetes Instrument nachweisen,
wahrend sich von Tieike noch eine erhebliche Anzahl ahnlicher Prunkstiicke

(z. B. in den Museen zu Miinchen, Hamburg, London etc.) erhalten hat.

Die Vermutung, die vorliegende Qambe konne eine getreue Kopie Bergonzis
nach einem Originalinstrument Tielkes gewesen sein, entbehrt zu sehr

innerer Glaubwiirdigkeit, um fiir unsere Streitfrage in Betracht zu kommen.
Fiir Bergonzi ist bei der Gambe eigentlich nichts weiter als der geronnene
Lack charakteristisch

;
bereits in der FuBnote auf vorig. Seite istaber hingewiesen,

daB auch einzelne Tielke'sche Instrumente in ahnlicher Weise lackiert waren.

Ueberhaupt ist in einer schon erwahnten Viola da gamba des
„Museums fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg, die der ein-

geklebte Zettel als eine Arbeit von Joachim TieIke v. J. 1689

kennzeichnet,') der gewichtigste Beweis unserer Annahme
zu erblicken: denn nicht nur in dem hier gleichfalls anzutreffenden ge-

sprungenen Lack, sondern auch in der ganzen Bauart, dem Schnitt der

C-L6cher, der Ausstattung der Deckenrandborte und des Wirbelkastens, der

ebenfalls in ein geschnitztes Lowenkopfchen mit einer Elfenbeinzunge aus-

lauft, zeigt dieses mit schonen Ebenholzeinlagen in Elfenbein verzierte

Instrument eine derartig iiberraschende Aehnlichkeit mit unserer Gambe
No. 815, daB bei einem Vergleich beider Instrumente kaum noch ein Zweife!

bestehen bleiben kann, ob letztere Gambe dem Cremoneser Bergonzi
Oder dem Hamburger Meister Tieike zuzuschreiben sei.

Bereits J. G. Walther sagt in seinem „Musicalischen Lexicon''

(Leipzig 1732, Seite 607), daB Tieike „fd>on im uoricicn Sectilo bie 1720 fid>

mit feincr ?lrbcit it^cit un^ brcit btTiibnu . .. cicmad^t babe", und es ist er-

wiesen, daB er verschiedentlich Auftrage fiir auslandische Besteller und Fiirsten-

hofe ausgefiihrt hat. Die Vermutung liegt nahe, daB die Viola da gamba —
ebenso wie die beiden auf Seite 275 des Katalogs erwahnten Quitarren

') Die Abbildung der Riickansiciit ist zur besseren Veranschaulichung der

Schnitzerei am Wirbelkasten in etwas groBerem MaBstabe gehalten.

'^) Vergl. die biograpiiischen Angaben auf Seite 644 des Katalogs. DaB eine

italienische Tradition in der Tielke'schen Familie zweifellos vorhanden war, geht aus

der bischrift des Contrabasses von Gottfried Tieike v. J. 1662 (No. 940, Seite 573

des Katalogs) hervor; Joachims Vetter [?] Gottfried T. hatte vermutlich seine Ausbildung
bei Pietro Santo Maggini in Brescia erhalten. (Vergl. auch Seite 643.)

^) Diese Gambe, die ehemals dem Konig Adolf Friedrich von Schweden

(reg. 1751-1771) gehorte, wurde vom Hamburger Museum aus der 1893 zu Coin

versteigerten Kunstsammlung Christian Hammer- Stockholm ervcorben. Eine in

kleinem MaBstabe ausgefiihrte Abbildung des Instruments enthalt der betreff. Auktions-

katalog (Tafel vor Seite 117; No. 1337).
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V.J. 1700 und 1703 (No. 8 und 9)
— fiir einen reichen italienischen Kunst-

freund gebaut worden ist; auf der Guitarre v. J. 1703 sind iibrigens ahnlich

dem lateinischen Wahlspruch der Gambe italienische Sinnspriiche in den

Elfenbeinbelag eingraviert. Auch der Umstand, daB die Gambe dieselbe

Provenienz hat wie ein anderes Tielke'sches Instrument des Museums, das

Cithrinchen No. 639 (Seite 204 des Katalogs), erscheint fiir die Annahme
von Tielkes Autorschaft nicht belanglos; beide Instrumente erwarb 1894
Paul de Wit von einer alten rheinischen Patrizierfamilie, deren kunstsinniges

Oberhaupt (Konsul Schmitz in Coin) sie vor langeren Jahren auf einer

seiner Reisen aus Italien mitgebracht hatte. (Vergl. „Zeitschrift fiir Instru-

mentenbau", 15. Jahrg. S. 293 und 20. Jahrg. S. 669.)

No. 816. Tenor -Viola da gamba
mit gestochenem Zettel: „JV\atthias Humel ' Lauten und Geigen macher/
in Niirnberg. ANNO 1701" und gedrucktem Reparaturzettel: ^Sebastian

Schtile, Lautni und I Gci,^ciimacIter in Xiirtibiix, I ziigcricht, Anno ijjy"-
Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und dunkelbraun
lackiert. Die Schallocher sind /-formig. Der Wirbelkasten lauft in

eine primitive Schnecke aus.

Gesamtliinge 1,21' ^^ m, Korpuslange 72 cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 42 cm, Zargenhohe 14 cm.

Nachbildung der Zettel auf Seite 624 u. 641.

No. 817. Tenor" Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Mattio Goffriller , Fece in Venetia Anno 1711".

Der Boden des schonen Instruments ist ahnlich wie bei den Gamben von
Th. Edlinger und Joach. Tielke (No. 811 u. 813) aus abwechselnd

angeordneten hell und dunkel lackierten Spanen von geflammtem Ahorn-
und Palisanderholz zusammengesetzt, zwischen denen schmale Adern
aus denselben Holzarten eingefiigt sind. In den mittleren Palisander-

streifen ist ein ovales Perlmutterplattchen eingelegt. Die Zargen sind

aus geflammtem Ahornholz und ebenso wie die Ahornspane des

Bodens rotlichgelb lackiert. Die Schallocher sind C-formig. Der Wirbel-
kasten ist mit Schnitzereien verziert und lauft in ein hiibsch gearbeitetes

Hermeskopfchen aus.

Gesamtlange 1,25 m, Korpuslange 70 cm, obere Breite 30 cm,
untere Breite 38\l' cm, Zargenhohe 13 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 623.

No. 818. Tenor -Viola da gamba
mit gedrucktem Zettel: „Paulus Alletfee, fecit Monacliij [zu Miinchen]
1714". Die Korpuskonturen des hiibschen Instruments zeigen eine

etwas abweichende, an das Modell von Ernst Busch in Niirnberg
sich aniehnende Form: die verhaltnismaBig langen Mittelbiigel verlaufen

im unteren Teil nicht in scharfen Ecken, sondern in leicht hervor-

tretenden Schweifungen. Boden und Zargen sind aus Vogelahornholz
und braunlichgelb lackiert. Die ziemlich tief sitzenden groBen Schall-

locher sind /-formig.
— Das Instrument war friiher zu einem Violon-

cell umgearbeitet gewesen; Saitenhalter, Hals, Griffbrett und der in

einen geschnitzten Lowenkopf auslaufende Wirbelkasten sind daher

erganzt.

Gesamtlange 1,13^2 m, Korpuslange tA'^U cm, obere Breite 29^4 cm,
untere Breite 42 cm, Zargenhohe 12 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 603.
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No. 819. Tenor -Viola da gamba
mit geschriebenem Zettel: „Joh. Christian Hoffmann Konigl, Poln. und

Churf. Sachs. Hoff Jnstrument,, und Lautenmacher. Leipzig 1731."

Boden und Zargen des schonen Instruments sind aus geflammtem
Ahornholz; der an Nicolaus Amati erinnernde durchsichtige Lack

zeigt goidgelbe Farbung. Die Schallocher sind C-formig. Der Wirbel-

kasten ist mit durchbrochenen Blattschnitzereien verziert und lauft

wie bei der Altgambe No. 805 in ein (fiir Hoffmann typisches) hiibsch

geschnitztes Frauenkopfchen von orientalischem Geprage aus.

Gesamtlange 1,21 m, Korpuslange 69 cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 37' 2 cm, Zargenhohe 13 cm.

Abbildung auf Seite 469, Abbildung des Wirbelkastens auf

Seite 456, Nachbildung des Zettels auf Seite 624.

Basse de Viole d'amour (Violebatarde) von Claude Boivin, Paris 1734:

siehe No. 852 (Seite 493 des Katalogs).

No. 820. Tenor-Viola da gamba,
italienische Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das
interessante Instrument hat ahnlich wie No. 807 guitarrenformige Korpus-
konturen ohne Mittelecken. Boden und Zargen sind aus schlichtem

Ahornholz und braunhchrot lackiert. Die Schallocher sind /-formig.— Die Gambe war friiher zu einem Violoncell umgearbeitet gewesen
(vgl. No. 818); der erganzte Wirbelkasten lauft in einen geschnitzten

Lowenkopf aus.

Gesamtlange 1,12 m, Korpuslange 64 cm, obere Breite 27 cm,
untere Breite 33 Va cm, Zargenhohe 12 cm.

No. 821. Tenor -Viola da gamba,
deutsche Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts; mit geschriebenem
Reparaturzettel : ,,Reparirt von I Carl Christian Otto I in Halle 1816".
Boden und Zargen sind aus leicht geflammtem Ahornholz und weisen

goldgelben, Hoffmann-ahnlichen Lack auf. Der hiibsche Saitenhalter

wird von doppelten Elfenbeinadern umsaumt und ist in der Mitte mit

einer gravierten Perlmuttereinlage im Rokokostil verziert, die zwei musi-

zierende Figuren darstellt; im oberen Teil sind die Initialen „R. B."

erkennbar. Die Schallocher sind C-formig. Der geschnitzte Wirbel-

kasten lauft in eine ziemlich plumpe Schnecke aus; Griffbrett und
Hals sind erganzt.

Gesamtlange 1,18 m, Korpuslange l\'h. cm, obere Breite 31".' cm,
untere Breite 38'/-> cm, Zargenhohe 12 cm.

Abbildung auf Seite 468, Nachbildung des Zettels auf Seite 635.

No. 822. Tenor-Viola da gamba
mit geschriebenem unleserlichem Zettel, aus dem sich nur noch die

Vornamen „Frantz Gottlobl
"

entziffern lassen; deutsche Arbeit aus

der Mitte des 18. Jahrhunderts. Boden und Zargen des einfachen Instru-

ments sind aus deutschem Eschenholz und rotlichbraun lackiert. Die

Schallocher sind /-formig.
— Die Gambe war friiher zu einem Violoncell

umgearbeitet gewesen (vgl. No. 818); der erganzte Wirbelkasten lauft

in eine Schnecke aus.

Gesamtlange 1,19 m, Korpuslange 70' ^ cm, obere Breite 29'/2 cm,
untere Breite 39 cm, Zargenhohe 15 cm.
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Vorderansicht Riickansicht

(in etwas grolieretn MaBstabe).

No. 815.

Tenor-Viola da gamba
von Joachim Tielke', Hamburg ca. 1700.

Text: Seite 462 f.
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No. 819. No. 821.

Tenor-Viole da gamba
von Joh. Christian Hoffmann, Deutsche Arbeit

Leipzig 1731. aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Text: Seite 466.



Tenorgambe No 823, BaBgamben No 824 u. 825 ^^ 469

No. 823. Tenor -Viola da gamba
mit geschriebenem Zettel: „Wilhelni Doring me fecit /Cafsellis. Anno 1765"
unci folgenden Reparaturzetteln: ..A'^y-. Wilcntiii AloUcraus Zicgcnhain iS'j^",

,y-Rep. von Instrumentemnachcr Friedrich Bcchstein im Jahr i8j4" , „Rep.
Hcinrich Bcchstein o:-' Hcniiann Fogf fS6_^". Boden und Zargen sind aus

geflammtem Ahornholz und goldgelb lackiert. Die Schallocher sind

C-formig. Die (erganzten) Ebenholzwirbel sind mit Perlmuttereinlagen
verziert. Der Wirbelkasten lauft in ein hiibsch geschnitztes Lowen-
kopfchen aus.

Gesamtlange 1,17'/j m, Korpuslange 62 cm, obere Breite 31 '/^ cm,
untere Breite 38V2 cm, Zargenhohe 13 cm.

Nachbildung des (Orig.-) Zettels auf Seite 613.

BaB-Viole da gamba.

(Grande Basse et Contrebasse de viole.)

No. 824. Kleine Bafe-Viola da gamba,
in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung nach der Ab-

bildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XX, No. 3). Boden und
Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und rotlichgelb lackiert. Der
Saitenhalter ist mit Elfenbein eingelegt. Die Schallocher sind C-formig.
Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes Lowenkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 6 Saiten in folgender Stimmung:

:d;
X-

—
I- -0-

Gesamtlange 1,36 m, Korpuslange 80 cm, obere Breite 38 cm,
untere Breite 45'/j cm, Zargenhohe 16 cm.

Abbildungen auf Seite 471.

No. 825. Grofee Bafe-Viola da gamba (Contrabasso da gamba,
Viol one),

italienische Arbeit aus der ersten Halftedes IS.Jahrhunderts. Das Instrument
hat die bei Gamben zuweilen anzutreffende guitarrenahnliche Korpus-
form ohne Mittelecken (vgl. z. B. No. 807 und No. 820 des Katalogs)
und mit schmalen Oberbacken. Boden und Zargen sind aus
schlichtem Ahornholz und gelblichrot lackiert. Der Boden ist wie
iiblich flach gehalten und im oberen Teil abgedacht; die Decke zeigt

maBige Wolbung. Die kraftig geschnittenen Schallocher sind /-formig.— Das Instrument war im 19. Jahrhundert zu einem dreisaitigen
ContrabaH umgearbeitet worden, worauf sich folgender lateinischer

Reparaturzettel bezieht: ,JiA\'ENNAE XXX NOVEMBRIS i8jo I

MARCrS J^AS/ Fvit ARTIFEX I FRAESENTI[Sj NOVI IN-
STRVMENFF' (Ravenna a)ii JO. November i8jo. JSIarcus Vasi war der

Erl>a7/cr des vorlicgenden )icucn Instniiiicuts), und ist erst jetzt wieder in

seinen urspriinglichen Zustand zuriickversetzt worden, wobei Saiten-

halter, Griffbrett, Hals und der in einen geschnitzten Frauenkopf aus-

laufende Wirbelkasten erganzt wurden.
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Der Bezug besteht aus 6 Saiten

Seite 437 des Katalogs):

in

::1=ri=i

8va

—I
-#-

folgender Stimmung (vgl

Gesamtlange 1,82 m, Korpuslange 1,07 m, obere Breite 43 cin,

untere Breite 64 cm, Zargenhohe 21 cm.

Abbildung auf Seite 472.

ContrabaB-Gamben gehoreii zu den Seltenheiten der liistrunienteiisammliingen.
Bemerkenswert ist ein derartiger Violone von Ventura Linarolo (Padua 1585) in

der Samnilung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este zu Wien. Zwei
schone Violonen mit geschweiften Korpuskonturen gehoren dem Gernianischen
Nationalmuseum zu Niirnberg; es sind Arbeiten der Niirnberger Meister Hanss
Vogel (1563) und Ernst Busch (1641). Eine grofie BaBgambe des letzteren

Meisters (v. J 1638) besitzt audi C. Claudius in Kopenhagen.
Ein bekanntes Beispiel einer Darstellung einer >Contrebasse de viole« befindet

sich auf dem die hi. Caecilia darstellenden Gemalde von Donienico Zampieri
(Domenichino) im „Musee du Louvre" zu Paris.

Gambenbogen: s. No. 968—971, 974-977, 981, 982, 986, 987.

--<yrs|3w--
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Vorderansicht. Riickaiisiclit.

No. 824.

Kleine BaR-Viola da gamba.
Ill der Werkstatt des Museums ancjefertigte Nachbildung.

Text: Seite 469.



472

No. 825. GroBe Bali -Viola da gamba.
Italienische Arbeit aus der ersten Halfte des IS. Jahrhunderts.

Text: Seite 469.
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Violen mit mitklingenden (Resonanz- oder Aliquot-) Saiten.

Der eigentiimliche Klangreiz, deii die zii dieser Gruppe gehorenden
Violen— Viola d'amore als Diskant- bezw. Alt-, Viola bastarda und

»Viola di bardone ( Baryton-) als BaBinstrumente — besitzen, beriiht

auf dem bekannten akustischen Phanomen des Mittonens gleichgestimmter

(Resonanz-, Aliquot- oder sympathetischer) Saiten — eine Erscheinung, die sich

besonders bei metallenen (messingenen oder stahlernen) Saiten beobachten

laBt. Das Prinzip der Resonanzsaiten war bei verschiedenen indischen und

arabischen Tonwerkzeugen (wie Kemangeh-roumy, Sarangi, Esrar,

Tayuc) schon jahrhundertelang bekannt, ehe es in Europa und zwar zuerst

in England — vielleicht durch Vermittlung englischer Seefahrer, die derartige

Instrumente im Orient kennen gelernt batten — zu Beginn des 17. Jalir-

hunderts praktische Verwerlung im Instrumentenbau fand. Praetorius

erwahnt diese Neuheit bei Beschreibung der Viola bastarda im XXI. Capitel

der „Organographia" foIgendermaBen:

ffZ^cno ift in *4:ngclla^^ nod-* ctuvae fonbcrbarce t>v;r;u crfunbcn / t»a^

iMUcr t^cn rcd>tcn gcincincn fcd^e Bv;ittcn / nody adn an^crc Btalcnc iMib

gcbrcbctc llTclTinge Baittcn / r)f cim MTc)Tingcn Btcigc (glcid> ^ic f»ff ^cn

pan^OlTcn gcbraud^t ivcrt>cn) liccicn / itn^ld^c mit ^cn (i^bcrftcn glcid> iMtb

gar rein cinctcftintntct lt1cr^cn niuiTcn. VPcnn nun ^cr obcrftcn ^cnncrn

Baittcn cine tnit t>cnt t^ingcr ot)er ^ogen geritbrct llnr^ / fo refonirt t>ie

vnterfte llTe|Tinci6= o^er BtvUenc Baitten per confenfum uicileid-) mit

.;ittern lMt^ tremuliren, alfo / t>af; i>k ^iebligt'cit t>er Harmony l>iert>urd>

gleid>fani verinebret v>nt> eniHntert itnrt>.''^)

') ,,5^abci- nuttcnfcl^cinlicb vub /^anbrti-cifflid'* ni bclrtll^cn / ^a^ ^ic Harmony ^c^

Confonantiarum rtaiiQ in ^tc Xlatur pcpfl*^J'ii3Ct fcr. 2^cnn uhmhi in cincr "^tuben /

iTammci*/ obcr fonjlcn cine t^ditc r>ff ^cl• Viol intoniret ixiirb/rnnb ctnc tlautc o^cl•

(Tvfbcrrffnt Tifdic Itcpct/ot'cran bet* Wanbbcnrtct fo rcrtct ^M1^ bcuu'pct |'td'> rff ^c^fclbcn

llautcn o^cl• tfvtbci* / ^ic '^ditc
'

wcld>c x->ntci- bcnfclbcn rtar rein vnb eben mit ^el•en/

fo rff bei- Viol mit bem Bopcn gcftrid>cn wirb ttleid^laute; ein|liinmet: XPeldie^ man rmb
fo t>iel rteixntTei- rnnb cipenMid>ef / un-nn em Bti'obelmlin Vf^ biefelbirte ilauten= obci*

Crtberfditen pclcrtt uiirb
' obferviren rnb erfabven Van. Vui> empftnben foId>c fdinci-

bcnbe Harmonij bie IlIeiTinrt* rnb -^tdlene ^^diten ricl ebei* iMib mebr al? t>ie bennern/

alfo !ta$ \i( \\(b nit allein bcuKgen fonbevn aitd> uipleid') mitrefoniren, vnb ein fonum vcn

ftcb geben. ^5o ttefd>id>t* aud> oft rff ^ci* pvopen Bafsviol de Gamba, ivenn ba? gar ctropc

GG rff ber tMitccilcn •Saiten mit ban ^ctticn fd>affF intonirt unrb / ba)^ oben bie "^ditc/

ivcld^e iu|l in bee Octaven mit bent Gcini1immct(3ugleid> fid> bcuicpct iMib mit refoniren

tbut". - In ganz ahnlichem Sinne erwahnt Mersenne diese akustische Erscheinung
in seinem Werke „Cogitata physico-mathematica" (Paris 1644, Lib. IV p. 365).
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Eine ziemlich gleichzeitige Erwahnung derartiger Violen (,,Lyro-Viols") mit

Aliquotsaiten findet sich in cinem englischen Werl<e, der 1627 erschienenen
,
.Natural

history" („SyIva sylvaruni") von Francis Bacon (geb. 1561, gest. 1626), worin

es heiBt: „lt was devifed that a Viol should have a layer of wire firings

below, and clofe to te belly as a lute, and then the ftriogs of gut mounted

upon a bridge as in ordinary Viols: to the end that by this means, the

upper firings ftrucken should make the lower refound by fympathy and

fo make the roufic the better". („Man dachte sich aus, daB eine Viola eine Lage

Drahtsaiten nnterhalb nnd dicht an der Decke wie bei einer Laute tragen sollte und

ferner die Darmsaiten wie bei gewohnlichen Violen iiber einen Steg gezogen, damit

anf diese Weise die oberen Saiten bei ihrer Beriihrnng die unteren zum Mitklingen

bringen und den Klang um so schoner machen sollten.")

<yrs|?^



Viole d'amore.

Die Viola d'amore (franz.: Viole d'amour, deulsch: Liebes-

geige), das hauptsachlichst gebrauchliche Instrument dieser Griippe, bildet

eine Abarl der gewohnlichen Alt- Viola da braccio
,

mit der sie an GroHe

und Baiiart zienilich genau iibereinstimmt: sie hat bei einer Gesamtlange

von etwa 75 cm eine Korpuslange von ca. 40 cm, ein dem Violentyp ent-

sprechendes Korpus mit flachem, im oberen Teile abgedachtem Boden und

5 — 7 cm hohen Zargen, Schallocher in Schlangen- oder Flammenschwertform

und ein geschnitztes Kopfchen als Kronung des ziemlich langen Wirbel-

kastens. Die Korpuskonturen haben haufig die auch bei den Violen gebrauch-

liche mehrfach geschweifte oder gebrochene Form; Hals und Griffbrett sind

etwas breiter. Ihr Bezug besteht aus fiinf, sechs oder meist sieben Darm-

saiten, die mit dem Bogen gestrichen werden, und ebenso vielen darunter-

liegenden mitklingenden Metallsaiten aus Messing- oder Stahldraht; diese

sind an kleine neben dem Knopf des Saitenhalters in die Unterzarge ein-

gelassene Stifte angehangt und laufen durch eine Oeffnung des ziemlich hohen

Stegs iiber die Decke in eine unter dem Griffbrett befindliche Hohlung, aus

der sie bei dem durchbrochenen Wirbelkasten wieder herauslreten, wo sie

entweder wie die Darmsaiten an Wirbeln oder an unmittelbar iiber dem

Sattel befindlichen Anhangestiftchen befestigt sind; im letzteren Falle werden

sie von den unteren Stiften aus mittels eines kleinen Schliissels gestimmt. „!n

dieser Art des Baues und der Besaitung beruht hauptsachlich das auBerst

SiiBe und Weiche, das in Wahrheit Liebe- und Sehnsuchtsvolle, das Schmelzende

des Klanges dieses Instrumentes; denn indem durch den hoheren Steg die

Darmsaiten hoch iiber dem Griffbrette und dem Resonanzboden liegen, sind

ihre Schwingungen weiter und freier, und die tonenden Luftwellen werden

nicht so heftig von letzterem zuriickgeschlagen, als bei den modernen der

Violine nachgebildeten Bogeninstrumenten. Hierbei kommt auch noch auHer

den etwas hoheren Zargen der Boden in Beriicksichtigung, der, wie bei der

Viola da gamba, nur wenig in seiner auBeren Oberfliiche crhoben oder ge-

wolbt ausgearbeitet ist, wie dies bei der Violine und ihren Nebeninstrumenten

der Fall ist. Dadurch, daB der Boden der Viola d'amore nahezu flach und

glatt ist, kann er auch weniger stark mitvibrieren, und gerade in diesen letz-

teren Eigenschaften liegt einer der Hauptgriinde fur den weichen Klang,

wodurch sich auch die Verwandtschaft der Viola d'amore mit den altesten
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Violen bekundet, die einen fast gleichen Ban erkennen lassen. Am meisten

tragt zu der besonderen Klangwirkung des Instrumentes natiirlich das gleich-

zeitige Mitertonen der Metallsaiten bei, die im Einklange zu den Darmsaiten

gestimmt sind, wodurch der Ton der letzteren etwas von dem Charakter

einer Metallsaite annimmt." (Riihlmann, a. a. O., S. 240 u. 241.)
— Die Haltung

und Bogenfiihrung bei der Viola d amore erfolgt wie bei der Violine und

Bratsche; nur muB naturgemaB das linke Handgelenk in einer ziemlich unbe-

quemen gekriimmten Stellung gehalten werden, urn namentlich bei den

siebensaitigen Instrumenten den Fingern das Beriihren der tiefsten (iiber-

sponnenen) Saiten zu ermoglichen.') Betreffs des Bogens bemerkt F. A. Weber
in seiner „Abhandlung von der Viole d'Amour"-): ,,X)cr Bogen mu§ leiditcr,

als bet einer Dioliii fein, un& bie getrioI]nlid]e Cdnge eines Diolitibogens um
einen tjalbcn Sdnii? [?] iibertreffen."

Ueber den Sinn der urspriinglichen Bedeutung des Beiworts d'amore«

sind die Ansichten geteilt; jedenfalls ist die einfache Erklarung, die Bezeich-

nung als Liebesgeige auf den lieblichen und seelenvollen Ton des Instru-

ments zuriickzufiihren, die beste und nachstliegende. ) So heiBt es z. B. in

Matthesons „Neuer6ffnetem Orcheftre (Hamburg 1713, S. 282): „iDic iH-r-

Iicbtc Viola d'Amore, Gall. Violed'Amour, fiibrct ^clt liebcit nabmcn
mtt ^cr (Ebat / un^ itnll i>tcl languiffantes un'^ tendres v^u6^n^dfcn

Dbr "Klang i\'t argentin o^tT filbcrn / ^abcv iibcraue angcitcbtn un^ Ucb-

lid)...". M. H. Fuhrmann bemerkt in seinem „Muficalischen Trichter"

(Franckfurt a. O. 1706, S. 93), die Viol di Lamour (sic!) „Flincit in ^tT ?lbcnb=

©tillc am Ucblid>ftcn", und F. A.Weber (a. a. O., Sp. 301) ruhmt ihre Fahig-

keit, „gemd^igte Crauer, fanfte (Scfiil^le, ^liebfofen un^ nidit iiber Me (Srdnsen

bet ZITdgtgung l^inausfd^mcifenbe ^rolidifeit \o gliidlxd] au55u5rufen, bag fie

I]ierinn von c>er <5ambe nur erreid^t, unt> vom Baryton faum iibertroffen tvxvb.

Das rein fingbare ift 6te ^Brdnslinie, t'w bcv Spieler biefes 3»flruinent5 ntemals.

5U uberfd^reiten iiat, unb, bie cbcn genannte (Sambe unb bas Baryton aus=

genommen, fann fein Sogcninftrument fid] mit fo gutem frfolg mit ber

menfd]Udien 5timme in IPettftreit einlaffen, als 6ie liebesgeige".

Die Zahl der verschiedenen Stimmungen, die bei der Viola d'amore«

zur Anwendung kamen, ist ungemein groB (s. u.); ,,t)iefes 3"ftrument leibet

') Cf. Milandre ,,Methode facile pour la Viole d'amour" (Paris; nach Forkel

1782 erschienen) p. 2: ,,La Vio/e d'amour st' tient com/ite Ic Violon en ohsei'va>it d'aJ>procher

le coude gauche du corps, ct dc hien reiiverscr k poignet pour toucher facilcment la 6"- corde.

La Regie des coups d'archet est la incme que pour le Violon.." etc.

^) Erschienen in der Speier'schen„Musikalischen Real-Zeitung fiir das Jahr 17S9",
No. 31-38.

^) Fine analoge Erscheinung ist die Benennung von Oboen und Klarinetten mit

birnformig verlaufenden Schallbechern als >Oboi d'amore« bezw. »Clarinetti d'aniore«.

(Vgl. Bd. Ill des Katalogs.)
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Dtelc Dorftimmiuig", sagt Leopold Mozart in seiner Violinschule (Augs-

burg 1756, S. 4). Jedenfalls war die Stinimung im D dur-Dreiklang:

imm^
die gebrauchlichste und am besten geeignet, die Eigenart des Instruments

zur Geltung zu bringen. Die Resonanzsaiten, welche — nach L. Mozart —
,,«?e^cr gegriffcn, nodi gegetat ipcr^eu, fonc>crn nur, 5en Klaiig bcv obcrn

Sexicn 3U Dcrboppeln unb fortjupflanscn, finb cr^adit tr>or^en", wurden mit

den Spielsaiten entweder im Einklang oder in der hoheren Oktave gestimmt;
nur Milandre schreibt folgende diatonische Stimmung vor:

--t-

S -
:J=J=

:^^=-=,

die jedoch in Anbetracht der vielen sich ergebenden dissonierenden Obertone

nicht empfehlenswert erscheint.

In einigen iilteren Beschreibungen der »Viola d'amore« wird als Charakteristicum

des Instruments nur ein aus Metallsaiten bestehender Spielsaitenbezug ohne Resonanz-

saiten erwahnt, deren Gebrauch damals ansciieinend noch nicht allgemein eingebiirgert

war. So heiPjt es z. B. im ,,Traite de la Viole" von Jean Rousseau (Paris 1687,

p. 22): ,,. . . Ton voit encore aujourd'huy una efpece de Deffus de Viole

monte de chordes de laton [laiton
= Messing], qu'on appele Viole d'Amour:

mais il est certain que ces chordes font un mefchant eflfet fous I'Archet,

& qu'elles rendent un Son trop aigre; c'eft pour cela que les Francois
ne fe font jamais fervy de pareilles chordes, quoy que quelques-uns en

ayent voulu faire I'effay . . .'', und auch Mattheson (a. a. O., S. 282) sagt: ,3ie
bat -i. "Garten von Btabl o^cl* !lTc|5tng / unb cine / ndinlid> ^ie Quinte, von JDdnncn."

Dagegen berichtet Daniel Speer in seinem 1687 zu Ulm erschienenen „Unterncht
der Musicalischen Kunst" (Seite 90): ,,Viol de I'Amor, wd<hc tbcil? mit ildblcrnen

*5aitcn ^opplit in unifono bnortcn unr^, tbctl^ auch ^dl•mc^nc <^aitcn bat i unb in vicl

rcfilimintcn '^adu-n pcbraudn un^^ ^cf(cn Corpus ixiic cine Braz
(
=

Bratsche), ^od> ntd>t

\o lang/ abcr t»ci- 55c>^cn unb JTcrfc t>fcv qucr ^finpcf in t-ci- /)Obc 311 (Icbcn t'oinntt." Es

ist dies vermutlich eine der altesten Erwahnungen der » Viola d'amore « in einer

deutschen Quellenschrift.

Betreffs der Stimmung besagt Matthesons „Neu-er6ffnetes Orcheftre" : „3bfc
•^timmunct \)l bcv Accord c. moll. o6ci* aud) c. dur

J=7^J;
^=3.=?=^'=(^')

'0-

-')

') Die von Job. Sebastian Bach in der „Johannespassion" (bei dem BaB-
Arioso „Betrachte, meine Seele" und der Tenor-Arie ,,Erwage") und in verschiedenen

Kantaten vorgeschriebenen obligaten »Viola d'amore« - Pariien waren anscheinend
fiir derartige fiinfsaitige Instrumente, die nur iiber einen Umfang von g
berechnet.

c^ verfiigten,
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um-u>ol cs fail bctTcr llvt bat unb nicbt fo rtc.uxninttcii iil'u>cnn fic luic cine ordinaire

Violine [d. h. quintenmaBig] geilnnnict xvivi> wcil man al^bann ion\i abcr mit rider

Ilti'ibc/unbin ctlicbcn "^tiicfcn a,av nicbt / allcrbanb '5ad'>cn baraiitf fpidcn fan." Ans-

fiihrlich wird die von Mattheson aiigegebene Stimmweise von Joh. Pliilipp Eisel

in seinem anonym erschienenen ,,MUSICUS «vzo8i8icxTOi" (Erfurt 1738, S. 31— 36)

behandelt. Fiir die in Italien zuerst aufgekommene siebensaitige »Viola d'amore*

gibt Eisel folgende merkwiirdige Stimmung an :

^3i^-^P.i -P- -1=^;
t-

u.erwahnt hierzu: „ntancbc pflcpen aucb cine folcbe Viole d'Amour auf Viol' da Gamben
2(rt 311 flimmen; bcm fev abcf wic c# uiollc, fo ubcrlaffc einc*ict>cn revniinftigcn Musici

judicio, wclcbc Fa^on ibmcam bcilcn gcfalle". In dem ,,XTeu=cfotfncten Tbcorctifcb uni>

Pi-aftifd>cn Mufic-t^aal" von Joseph Majer (Niirnberg 1741, S. 103—104) wird die

sechssaitige »Viola d'amore* beschrieben(„. .I>at in allcm fcd>!? "^aiten, baoon t>ic2untei-tlc

mit '^ilbcf iibcrfponncn, bic 3 folpcnbc ron ^^tabl ober lllc^inp 3ufammcnctcbi-cbct

wcrbcn, bic IcQtc unb 3afteflc abcr i)! cine fubtile Quint unb ^arni "Baite" v fiir die

nicht weniger als 17 verschiedene Stimmungsarten angefiihrt werden. Die gebrauch-

lichsten waren die fiinf folgenden :

A- A-

-0-
-»-

—fc« Y
—-m—

Im Gegensatz zu Mattheson und Eisel erwahnt Majer die Anwendung der Reso-

nanzsaiten") (s. u.) und den Gebrauch einer kleineren Qattung der »Viole d'amore,

des sog. »Violino d'amore« ,,"^?ctibt beren nx^crerlei, ttfo|^c unb flcinc: 5>ie erilern

finb tbeil* ron grol^erer Structur al? bie Brazzen obci* Violen, bic flcmen abev unc bie

Violinen, nur ba% bai- Corpus um ein mci-flid>c6 roUfommcnci* ift, al^ jener" . Eine

knrze Beschreibung des »Violon d'amour* t'indet sich ferner im ,,Essai sur la musique

ancienne et moderne" von Jean Benjamin de Laborde (Paris 1780, tome k p. 308-);

doch war dicse Violine, die sich iibrigens in primitiverer Form als Hardanger-

Geige (.Hardangerfele«) audi als Volksinstrument in Norwegen einbiirgerte (vgl.

Seite 533 f. des Katalogs), nur wenig verbreitet — ebenso wie das sog. »englische

Violet-, von der Leopold Mozarts Violinschule (S. 4) folgende Angaben enthalt:

^) ,,<£* ftnb abcr auf biefem Inftrument nod> fcd>? anberc mcffiup- obei- (Idblernc

«=5aiten bctinbiid>, uicld>e untcr bcm boblcn (Bfiif^BIatt beiTor fcid>cn, unb unten an bent

Ofbentlidten '^tect in bic qucf iibcr bcfcilitttcn cifcrnen 3^l•atb, ubcrlettcn, audo in ben obern

Accord fonnen peilimmet, abet- nid)t gc(lrid>en uierben ; bal)cr fte UKitef ju nid>t3 bienen,

al«3um XlacbFIanp."
-'

„Eft nn Violon ordinaire auqiiel on ajoute quatre cordes de laiton qui palTent

par defl'ous la queue, le chevalet & la touche du manche, & font contenues par de

petites chevilles qui les hauffent on baii'fent a volonte. Ces cordes de laiton font

accordees pour rendre les harmoniques des cordes a boyau, mais produifent une con-

fusion dans les Tons qui fait qu'on ne s'en fert plus depuis longtems."
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„..bas en^lifdjc Dtolct, fo l^auptfadjlic^ von bet Vicla ^'i(movc tiur baburdj imtcrfdjiebcn

iff, ba§ es oben 7. nnb unten H. Sayten, nnb folglid? aiid^ eiiic aiibere Stimmuiig l]at,

audj wiq,en Tide bcr unteni Klaiigfcyteii etnen ftarfercii £aut Don fid? giebt.'") Die

Resonanzsaiten des ^englischen Violets« wurden wahrschcinlich in Doppelchoren

(d. li. zu sieben Paaren) entweder im Einklang mit den Spielsaiten oder in der hoheren

Oktave gestimmt. (Vgl. No. 851, Seite 490 des Kafalogs.)

F. A.Weber (a. a. O., „Anthologie" S. 130) gibt als (eine Oktave tiefer zu

lesende) „alte Stimmung" der siebensaitigen »Viole d'amoiir*:
-#-

=:1zizj=.'rzzt::—
*•
-

=^=*-—P=t

als ,,neue Stimmung" der sechssaitigen Viole:

-^
d=:zpz=r=t:

^^=j=r=^t:
und B-, C-, A-, D-, Es-, E- und F-dur als ,,Grundstimmungen" an, doch betont johann
Georg Albrechtsberger, der in seiner ,,Anweisung zur Composition" (Leipzig 1790)

die siebensaitige »Viola d'amore* ,,ein angenelimes Kammerinftnnnent" nennt, ebenso

wie Milandre: „fie tPtrb meiftenttjeils aus D dur t]armontfd/ gcftimint".-)
— Zuweilen

iibersteigt die Anzahl der Spielsaiten um eine oder zwei die der Resonanzsaiten und

umgekehrt. (Vgl. z. B. No. 826, 832 u. 839 des Katalogs )

Die eigentliche Bliitezeit der »Viola d'amore fallt in das 18. Jahr-

hundert und beschrankte sich hauptsachlich auf Siiddeutschland und Oester-

reich; in Frankreich und Italien war ilire Verbreitung geringer. Ihrer

ganzen Natur nach war die Viola d'amore kein Begleit- sondern stets

ein Soloinstrument, das iiberdies weniger von Musikern als von kunstsinnigen

Dilettanten gepflegt wurde; gleich dem >Pardessus de viole (vgl. Seite 429/30)

war es auch bei den franzosischen Damen beliebt.') Beriihmte Virtuosen

auf der Viola d'amore waren der Opernkomponist Attilio Ariosti

(geb. 1666 zu Bologna, gest. daselbst um 1740), derbereits erwahnte Milandre,
der ca. 1750—90 in Paris wirkte, der Violinist Carl Michael Ritter von

Esser (geb. ca. 1740 zu Aachen), die Bohmen Joh. Krumlowsky (gest. 1768

') Albrechtsbergers abweichende Angabe (a a. O., S. 421): „Pa? cngltfdjc

Piolct tft nur von ber Viola d'amore in bem untcrfd^iebcn, iia% es Fein tiefcs Ba^ A
folglid? nur fcd^s Saitcn l^at" beruht anscheinend auf einem Irrtum.

) Ueber die von Albrechtsberger mitgeteilte eigentiimliche transponierende

Notierungsweise (,,Scordatura") fiir die * Viola d'amore*
,

die als Erieicliterung fiir

Violinspieler bereclinet war, vgl. den Aufsatz von Ferdinand Scherber ,,Die

Viola d'amore im IS. Jalirhundert" im ,,Musikbuch aus Oesterreich" 1910 (S. 30—37).

^) ,, 11 est plus facile aux Dames d'en faire lenr aimiseinenV' (Milandre, 1. C. p. 1).
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zu Tabor), Johann Joseph Eberle (geb. ca. 1735, gest. 1772 zu Prag),

Ganswind (geb. ca. 1770) in Prag und dessen Schiiler Franz Richter,

die Violinvirtuosin Karoline Bayer (geb. 1758 zu Wien, gest. ebenda 1803)

u. a. — Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts begann man — vielleicht auf

Veranlassung des hervorragenden Viola d'amore -Spielers v. Esser — die

Resonanzsaiten, die ihren Reiz nur beim Gebrauch leerer Saiten entfalten

konnten und andernfalls als iiberfliissig und storend empfunden wurden, zu

entfernen, wodurch freilich die Viola d'amore^ wieder zur alten, nur mit

Darmsaiten bezogenen Viola da braccio wurde und viel von ihrem eigen-

artigen Klangcharakter einbiiHte.

Moglicherweise trug dieser Umstand dazu bei, die Liebesgeige gegen

Ende des Jahrhunderts in Vergessenheit geraten zu lassen, denn in dem 1802

zu Frankfurt a. M. erschienenen ,,Musikalischen Lexikon" von Heinrich

Christoph Koch (Sp. 1692) heiBt es: ,,2lnje^t fdicint bw\e5 3nftrumcnt,

weldjes vov b'w\em in ^eii feinern ^irfcln bev £iebliiig untcr 6en Bogcninftru--

mentcn wav, gani au^cr <5ebvaud\ su fommcn, ir)oran woh} tbeils bas mit

oiclcn 5d]tt)iertgfciten Dcrbuu^cjie uub unbequeme ^raftcmcttt besfclben, tl^cils

nnb hanyi\dd]l\d] and] bet Umftanb Urfad? \e\n mag, ba§ es blo^ jum Dot-

tragc ciner Soloftimme, unb r\\d]t sugleid? al? ©rdicftcrinftrument, gcbraud]t

ipcr^cn fann." — Die musikalische Welt wurde erst wieder auf das reizvolle

Instrument durch die Oper „die Hugenotten" (1836) hingewiesen, in der

Meyerbeer auf Anregungdes ausgezeichneten Bratschisten der Pariser GroBen

Oper Christian Urban (geb. 1790 zu Monschau [Montjoie] bei Aachen,

gest. 1845 zu Paris) fiir die im ersten Akt vorkommende Romanze des

Raoul von der Viole d'amour
') Gebrauch macht; auch Berlioz riihmt in

seinem „Traite de I'instrumentation" (1839) mit warmen Worten dies „herr-

liche Instrument". Als moderne Opernpartituren, in denen die Viole d'amour

verwertet ist, seien erwahnt: „Louise" von Gustave Charpentier (1900),

„Le Jongleur de Notre Dame" von Jules Massenet (1902) und „Madam

Butterfly" von Giacomo Puccini (1904).
— Von den Kiinstlern, die sich

in neuerer Zeit wieder der Viola d'amore widmeten, sind Carli Zoeller

(geb. 1840 zu Berlin, gest. 1889 zu London), Louis van Waefelghem

(geb. 1840 zu Brugge, gest. 1908 zu Paris) und Henry de Casadesus in

Paris hervorzuheben.

>Viole d'amore- sind noch in groBer Zahl erhalten und in alien Instru-

mentensammlungen anzutreffen. Als Erbauer miissen in erster Reihe Paul

Alletsee (gest. ca. 1738 zu Miinchen) und vor allem Johannes Udalricus

') Diese Partie ist fiir eine siebensaitige »Viole d'amour* in doppeltem voll-

standigen D dur-Dreiklang berechnet.
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Eberle (geb. 1699 zu Vils, gest. 1768 zu Prag) genannt werden, deren trefflich

gearbeitete Violen sich durch kiihn geschweifte Korpuskonturen auszeichnen.

Gute Meister zweiten Ranges sind Johann Andreas Dorffel in Klingen-

thal (geb. ca. 1685), Jakob Ranch in Mannheim (geb. ca. 1690), Thomas
Ranch in Breslau (geb. 1702 zu Prag), Michael Andreas Parti (oder

Bartl; geb. 1704 zu Wien, gest. ebenda 1788) u. a. — Zu den altesten er-

hahenen Viole d'amore zahlen zwei derartige Instrumente von Joachim
Tielke zu Hamburg (datiert 168.. u. 1690), die dem „Musikhistonsk

Museum" zu Kopenhagen (No, 376) und dem „Museum Liibeckischer Kunst-

und Kulturgeschichte" zu Liibeck (No. 3587a) gehoren.

Kupfersticii aus de Labordes ,,Essai sur la nuisique" (Paris 1780).

II 31
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No. 826. Viola d'amore
mit geschriebenem Zettel: „Ego Georgus KIoz Mea propria Manu Feci

in / MittenWalt ao 1723". Boden und Zargen des Instruments, dessen

Arbeit viel Uebereinstimmiing mit der folgenden Viole von Math i as

Klotz zeigt, sind aus Vogelahornholz und gelblichrot lackiert. Die

Schallocher haben — wie bei alien folgenden Viole d'amore —
ge-

wundene (schlangen- oder flammenschwertahnliche) Form. Der durch-

brochene Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus, deren obere Windung
durchstochen ist.

Der Bezug besteht aus 6 Spiel- und 7 Resonanzsaiten. Stimmung
der Spielsaiten:

Gesamtlange75V/L' cm, Korpuslange 38' a cm, obere Breite IS'/s cm,
untere Breite 24' ! cm, Zargenhohe 5\". cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 629.

No. 827. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel : „Mathias Kloz, Lautenmaclier / in Mittenwaldt,
Anno 1725". Boden und Zargen des hiibschen Instruments sind aus

geflammtem Ahornholz und rotlichgelb lackiert. Der Wirbelkasten lauft

ebenfalls in eine Schnecke mit durchstochener oberer Windung aus;
auch der Bezug entspricht No. 826.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 39 cm, obere Breite 18 cm,
untere Breite 22^2 cm, Zargenhohe 6 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 629.

No. 828. Viola d'amore,
siiddeutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, an-

scheinend ebenfalls von einem Mitgliede der Familie Klotz in Mitten-

wald. Boden und Zargen sind aus nur wenig geflammtem Ahornholz
und braunlichgelb lackiert. Auf dem oberen Teil der Decke befindet

sich ein kleines rundes Schalloch mit einer Pergament-Rosette.
— Das

Instrument war laut Brandstempel im Innern von Joseph Engleder
(zu Kelheim in Niederbayern; vgl. No. 848) im 19. Jahrhundert zu einer

Bratsche umgearbeitet worden und wurde in der Werkstatt des Museums
wieder zur Viola d'amore umgewandelt; Saitenhalter, Hals, Griffbrett

und der nach dem Muster von No. 826 u. 827 in eine Schnecke aus-

laufende Wirbelkasten wurden bei dieser Gelegenheit erganzt.
Der Bezug besteht aus 6 Spiel- und 6 Resonanzsaiten.

Gesamtlange 73'/2 cm, Korpuslange 36'/2 cm, obere Breite I8V4 cm,
untere Breite 22'/4 cm, Zargenhohe 5 cm.

No. 829. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel : „Joannes Franciscus Celoniatus fecit Taurini

[zu Turin] Anno 1732". Der Boden und die niedrigen Zargen des

verhaltnismaBig kleinen Instruments sind aus geflammtem Ahornholz
und hellgelb lackiert. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.
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Der Bezug besteht aus 5 Spiel- und 5 Resonanzsaiten in folgender
Stimmung:'fe •

=±E^^(^E^:
(vgl. die Einleitung, Seite 477).

Qesamtlange 65' .• cm, Korpuslange 35V2 cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 22 cm, Zargenhohe 4' _• cm.

Nachbildung des Zetiels auf Seite 609.

No. 830. Viola d'amore
mit geschriebenem Zettei: „Joh. Christian Hoffmann Konigl. Poln. und
Churf. Sachs. Hoff „Jnstrument„ / und Lautenmacher. Leipzig"; aus der
ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Boden und Zargen des hiibschen
Instruments sind aus geflammtem Ahornholz und goldgelb lackiert; die

ziemlich hohen Zargen nehmen nach den Mittelbiigeln zu um 1 cm zu.

Im oberen Teil der Decke befindet sich ein rundes Schalloch mit einer

hiibsch geschnitzten Rosette. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 7 Resonanzsaiten in folgender
Stimmung:'& •

Qesamtlange 77 cm, Korpuslange 40 cm, obere Breite 20' -j cm,
untere Breite 25 cm, Zargenhohe 7 cm.

Abbildung auf Seite 487.

No. 831. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettei: „ANDREAS NICOLAUS BARTL. [Parti] VIENNAE
[zu Wien] 1736". Boden und Zargen sind aus schon geflammtem
Ahornholz und rotlichbraun lackiert. Im oberen Teil der Decke be-
findet sich ein rundes Schalloch mit einer geschnitzten Rosette. Der
Wirbelkasten ist mit Schnitzerei verziert und lauft in ein polychromiertes
Engelskopfchen aus.

Der Bezug entspricht No. 830.

Qesamtlange 79 cm, Korpuslange 40' j cm, obere Breite 20'/j cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 6'/:' cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 635.

No. 832. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettei: „Thomas Ranch, Lauten- und Geigen- Macher
in Brefslau, Anno 1739". Boden und Zargen des hiibschen Instruments
sind aus Vogelahornholz und dunkelrot lackiert. Im oberen Teil der
Decke befindet sich ein ovales Schalloch mit einer geschnitzten Rosette
in Form zweier aneinander geschmiegter Kinderkopfe. Der Wirbel-
kasten lauft in ein in Tielke'scher Art geschnitztes Frauenkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 6 Resonanzsaiten.

Qesamtlange 76 cm. Korpuslange 40' 4 cm, obere Breite 20' 2 cm,
untere Breite 25'/= cm, Zargenhohe 6',2 cm,

Nachbildung des Zettels auf Seite 636.

No. 833. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettei: „Joan. Udalricus Eberll, fecit Pragae 1743".

Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und braunlichrot

lackiert. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug entspricht No. 830 und 831.

Qesamtlange 76 cm, Korpuslange 37' 4 cm, obere Breite 17' 2 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 6 cm.
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No. 834. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel: „Joan. Udalricus Eberll, fecit Pragae 1743" und
geschriebenem Reparaturzettel: „Repanrt \ Joh: Bina in Frag I iSyg".
Boden und Zargen des schonen Instruments sind aus Vogelahornholz
und rotlichgelb lackiert. Der Wirbelkasten ist auf der Riickseite mit
Schnitzerei verziert und lauft in ein Faunkopfchen aus.

Der Bezug entspricht ebenfalls No. 830 und 831.

Gesamtlange 77 cm, Korpuslange 37 cm, obere Breite 17'/4 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 5 cm.

Abbildung auf Seite 487, Nachbildung der Zettel auf Seite 613
und 603.

No. 835. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel: „Michael Andreas Parti / Fecit Viennae. 1746".
Boden und Zargen sind aus Vogelahornholz und rotlichbraun lackiert.

Im oberen Teil der Decke befindet sich ein ovales Schalloch mit einer

vergoldeten holzernen Rosette. Der Wirbelkasten lauft in ein ge-
schnitztes Minervakopfchen aus.

Der Bezug entspricht No. 830 etc.; sowohl die Spiel- als auch die

Resonanzsaiten sind an kleinen in den Saitenhalter eingelassenen
Doppelhaken eingehangt.

Gesamtlange 77 cm, Korpuslange 39'/4 cm, obere Breite 19' 2 cm,
untere Breite 24 V2 cm, Zargenhohe 6 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 636.'&>

No, 836. Gro fie Viola d'amore
mit geschriebenem Zettel: „Andreas Kempter lauthen und geigen
Macher in Dillingen hat dife grand viol d'Amour 1746 gemacht fiir

den geistl: Herrn Joan. Anton Walther Chori-vicario
undCaeremoniario zu Eychstatt in Dombstyft". Boden und
Zargen des hiibschen instruments sind aus schon geflammtem Ahorn-
holz und dunkelrot lackiert. Im oberen Teil der hoch gewolbten
Decke befindet sich ein rundes Schalloch mit einer geschnitzten Rosetle.

Der zierlich geschwungene Wirbelkasten lauft in ein hiibsch geschnitztes

Lowenkopfchen aus.

Der Bezug entspricht No. 830 etc.

Gesamtlange 84 cm, Korpuslange 41 cm, obere Breite 20 cm,
untere Breite 25 cm, Zargenhohe 7^/4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 629.

No. 837. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel: „Johann Andreas Doerffel, Violin- und Lauten-

macher in Klingenthal 1749". Boden und Zargen sind aus geflammtem
Ahornholz und goldgelb lackiert. Im oberem Teil der Decke befindet

sich ein rundes Schalloch mit einer hiibschen Pergament-Rosette.
—

Die Viole war friiher zu einer Bratsche umgearbeitet gewesen; der

Saitenhalter, der Hals und der in ein Amorkopfchen auslaufende Wirbel-
kasten sind daher erganzt.

Der Bezug besteht wie bei No. 828 aus 6 Spiel- und 6 Resonanz-
saiten.



VJoIe d'amore No. 837-841

Gesamtlange 76 cm, Korpuslange 37 ''2 cm, obere Breite 18 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 5 cm.

Der Zettel stimnit bis auf diejahreszahl mit detn Zettel zu No. 839 iiberein.

No. 838. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel: „Joannes Udalricus Eberl fecit Pragae. 1753".

Das schone Instrument wies urspriinglich hellgelben Lack auf, ist aber

spater mit dunkelbraunem Lack i'lberzogen worden; beim Abwaschen
dieses dunkelbraunen Ueberzugs hat das Aussehen der Viole leider

Starke EinbuBe eriitten. Der Boden ist aus 14 schmalen Spanen von

geflammtem Ahornliolz zusammengesetzt, zwisclien denen Elfenbein-

adern eingefiigt sind. Die hoch gewolbte Decke ist von einer hiibschen

eingelegten Borte aus Ebenholz und Perlmutter umsaumt. Der Saiten-

halter ist mit Schnitzerei verziert. Im oberen Teil der Decke befindet

sich ein rundes Schalloch mit einer geschnitzten Rosette. Der Wirbel-

kasten lauft in ein Amorkopfchen mit verbundenen Augen aus.

Der Bezug entspricht No. 830 etc.

Gesamtlange 76 cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite IQ'/i cm,
untere Breite 23' !. cm, Zargenhohe 6 cm.

Abbildung auf Seite 487, Nachbildung des Zettels auf Seite 613.

No 839. Viola d'amore
mit gedrucktem Zettel: „Johann Andreas Doerffel, Violin- und Lauten-

macher in KlingenthaL 1755". Boden und Zargen des hiibschen instru-

ments sind aus geflammtem Ahornholz und goldgelb lackiert. Im oberen

Teil der Decke befindet sich ein rundes Schalloch mit einer geschnitzten

sternformigen Rosette. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 5 Resonanzsaiten.

Gesamtlange 72 '/2 cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite 18'/4 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 5 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 610.
No. 840. Viola d'amore

mit gedrucktem Zettel: „LOR? E TOM? CARCASSI in Firenze nell'

Anno 1767 All' infegna del Giglio". Boden und Zargen des hubschen

Instruments sind aus geflammtem Ahornholz und goldgelb lackiert.

Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes zierliches Frauenkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 6 Spiel- und 7 Resonanzsaiten, entspricht

also No. 826 u. 827.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 39 cm, obere Breite 19', 4 cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 5^ cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 610.

Viola d'amore von Wolfgang Nicolaus Tresselt in Breitenbacli 1774, zu einer

Bratsche umgeaibeitet: siehe No. 910 (Seite 543 des Katalogs).

No. 841. Viola d'amore
mit geschriebenem (schvver lesbarem) Zettel: „Franz Geiffenliof in Wienn

1779"; auf dem Halsansatz sind autkrdem die Initialen „F. G." ein-

gebrannt. Boden und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und

braunlichgelb lackiert. Im oberen Teil der Decke befindet sich eine

einfache holzerne Rosette. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes

Amorkopfchen mit verbundenen Augen aus.

Der Bezug entspricht No. 830 etc.; die Saiten sind wie bei No. 835

an Doppelhaken eingehangt.

Gesamtlange 81 cm," Korpuslange 42 cm, obere Breite 20'/« cm,
untere Breite 25 '/2 cm, Zargenhohe 6'/* cm.
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No. 842. Viola d'amore
mit geschriebenem Zettel: „SIDVAB SVALSECNEW, Fecit Anno 1780

der etwas mysteriose Name des offenbar bohmischen Erbauers ist

von hinten nach vorn zu lesen und lautet dann Wcnceslavs Baudis.
Boden und Zargen sind aus schlichtem Ahornholz und rotbraun lackiert.

Der Wirbelkasten ist mit hiibschen Schnitzereien, die auf die Bestimmung
des Instruments als Liebesgeige hinweisen, verziert und lauft in ein

Amorkopfchen mit verbundenen Aiigen aus.

Der Bezug entspricht No. 830 etc.

Gesamtlange 76' I2 cm, Korpuslange 38 '/4 cm, obere Breite IQV^ cm,
untere Breite 22 '/j cm, Zargenhohe 4'/2 cm.

No. 843. Viola d'amore
mit geschriebenem Zettel: „Carl Bachmann in Berlin 1793". Boden
und Zargen sind aus geflammtem Ahornholz und rotlichgelb lackiert.

Auf dem unteren Teil des Bodens befindet sich eine in Ebenholz ein-

gelegte Perlmutterverzierung. Der Wirbelkasten lauft in eine gewohn-
liche Schnecke aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 6 Resonanzsaiten, entspricht
also No. 832. Die Resonanzsaiten sind nicht an Wirbeln sondern an

kleinen Eisenstiften befestigt, die oberhalb des Battels in den Wirbel-

kasten eingelassen sind.

Gesamtlange 71 cm, Korpuslange 38 "4 cm, obere Breite 18';4 cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 6 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 603.

No. 844. Viole d'amour,
franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hiibsche Instrument,

das anscheinend fiir den Gebrauch einer Dame bestimmt war (vgl. die

Einleitung, Seite 479), hat eine mehrfach geschweifte Korpusform. Der
Boden ist aus geflammtem Ahornholz und abweichenderweise nicht

flach, sondern wie bei der Violine gewolbt; die Zargen sind aus

schlichtem Ahornholz, der Lack ist von braunlichgelber Farbung. Der
Bodenrand wird von einer kerbgeschnitzten Borte umsaumt. Die

Schallocher zeigen ausgesprochene Schlangenform. Der geschnitzte
Wirbelkasten lauft in ein bartiges Mannerkopfchen (Gasparo da

Salo?) aus.

Der Bezug entspricht No. 832 und 843.

Gesamtlange 73V2 cm, Korpuslange 35 cm, obere Breite 18' 2 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 845. Viole d'amour,
ebenfalls franzosische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Der flache

Boden und die niedrigen Zargen des auffallend langen Instruments

sind aus geflammtem Ahornholz und gelblichrot lackiert. Die Rander
des Bodens und der Decke sind von kerbgeschnitzten Borten umsaumt.
Die Schallocher sind wie bei den Gamben C-formig. Der Wirbel-

kasten lauft in ein geschnitztes Lowenkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 7 Resonanzsaiten, entspricht
also No. 830 etc.

Gesamtlange 84 cm, Korpuslange 40' 2 cm, obere Breite 20'/2 cm,
untere Breite 24'/-' cm, Zargenhohe 4^/4 cm.
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No. 846.

Viola d'amore,
siiddeutsche Arbeit

aus dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 489.

No. 851.

>Englisches Violet,
vielleicht von

J h . U d a 1 r i c u s E b e r 1 e
,

Prag.

Aus der ersten Halfte des

18. Jalirhunderts.

Text: Seite 490.

No. 852. Basse de Viole d'amour (Viole batarde)

von Claude Boivin, Paris 1734.

Te.xt: Seite 493.
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No. 846. Viola d'amore,
siiddeutsche Arbeit aiis dem 18. Jahrhundert. Boden und Zargen des
hiibschen Instruments sind aus Vogelahornholz und dunkelrot lackiert.

Der durchbrochene Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus, deren
obere Windung durchstochen ist.

Der Bezug besteht aus 6 Spiel- und 6 Resonanzsaiten, entspricht
also No. 828 u.^837.

Gesamtlange 76' v cm, Korpuslange 38Vl' cm, obere Breite 18'/j cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 5*4 cm.

Abbildung auf Seite 488.

No. 847. Viola d'amore,
anscheinend osterreichische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Boden
und Zargen sind aus nur wenig geflammtem Ahornholz; der (nachge-

dunkeltej Lack zeigt schwarzbraune Farbung. Im oberen Teil der Decke
befindet sich ein rundes Schalloch mit einer geschnitzten Rosette. —
Das Instrument war spater zu einer Bratsche umgearbeitet gewesen;
Saitenhalter, Hals und Wirbelkasten sind daher erganzt. Der Wirbel-

kasten lauft in ein geschnitztes Amorkopfchen aus, das bereits friiher

zu einer Viola d'amore gehorte.

Der Bezug entspricht No. 846. Die Resonanzsaiten sind in einem
unterhalb des Saitenhalters fiir die Spielsaiten auf die Decke geleimten
besonderen Anhangesteg befestigt.

Gesamtlange 75 cm, Korpuslange 36', l' cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 22 cm, Zargenhohe 4^/4 cm.

No. 848. Viola d'amore,
siiddeutsche oder Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert; laut einem
im Innern befindlichen Brandstempel von .^'Jos. Eno^Iedcr' in Kelheim

(Niederbayern) ca. 1840 repariert (vgl. No. 828). Boden und Zargen des

hiibschen Instruments sind aus Vogelahornholz und gelblichrot lackiert.

Im oberen Teil der Decke befindet sich ein ovales Schalloch mit einer

zierlichen geschnitzten Rosette. Der durchbrochene Wirbelkasten lauft in

ein primitives Amorkopfchen mit verbundenen Augen aus.

Der Bezug entspricht No. 846; wie bei No. 835 und 841 sind die

Saiten an Doppelhaken eingehangt.

Gesamtlange 76' ^ cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite 18 cm,
untere Breite 22' i cm, Zargenhohe 6 cm.

Nc. 849. Viola d'amore,
anscheinend Tiroler Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Der nicht flach

sondern wie bei No. 844 hoch gewolbt verlaufende Boden und die

Zargen des hiibschen Instruments sind aus geflammtem Ahornholz und

rotlichgelb lackiert. Der Wirbelkasten lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug entspricht No. 840. Die Resonanzsaiten sind an

kleinen Eisenwirbein, die in eine durch einen Schieber zu offnende

Vertiefung der unteren Zarge in den Klotz eingelassen sind, eingehangt
und oberhalb des Sattels an Eisenstiften befestigt.

Gesamtlange IVl-i cm, Korpuslange 39'/4 cm, obere Breite 20 cm,
untere Breite 24 Vs cm, Zargenhohe 5'/j cm.



Viola d'amore No. 850, Engl Violet No. 851

No. 850. Viola d'amore,
siiddeutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Boden und Zargen sind

aus schlichtem Ahornholz und rotlichgelb lackiert. Der Wirbelkasten

lauft in eine Schnecke aus.

Der Bezug entspricht No. 843 u. 844, Die Resonanzsaiten sind

nicht an Wirbeln, sondern wie bei No. 843 an kleinen Eisenstiften

oberhalb des Sattels befestigt.

Gesamtlange 69V . cm, Korpuslange 38
'

4 cm, obere Breite IQ'/i- cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 7 cm.

No. 851. »Englisches Violet«,
vielleicht eine Arbeit von Johann Udalricus Eberle in Prag aus der

ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das schone Instrument zeigt kiihn

geschwungene Korpusform, die mit der Alt-Viola da braccio No. 796

(Seite 449) Aehnlichkeit hat: Oberbacken, Mittelbiigel und Unterbacken
verlaufen in mehrfachen Schweifungen. Der Boden ist aus geflammtem
Ahorn-, die Zargen sind aus Vogelahornholz; der Lack hat dunkel-

rote Farbung. Im oberen Teil der Decke befindet sich ein rundes

Schalloch mit einer hiibsch geschnitzten Rosette. Das Griffbrett ist im

unteren Teil durchbrochen. Der auf der Riickseite mit barockisierenden

Schnitzereien verzierte Wirbelkasten lauft in ein anmutiges Amorkopf-
chen aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spiel- und 14 Resonanzsaiten (vgl.

Seite 478/79 des Katalogs); letztere sind wie bei No. 847 in einem unter-

halb des Saitenhalters fiir die Spielsaiten auf die Decke geleimten
besonderen Anhangesteg eingehangt.

Gesamtlange 92 cm, Korpuslange 44 cm, obere Breite 20\4 cm,
untere Breite 26 cm, Zargenhohe 6 '/a cm.

Abbildung auf Seite 488.

Ueber das >englische Violet*, eine groBere Abart der »Viola d'amore«, vgl.

Seite 478/79 des Katalogs. Derartige Instrumente sind sehr selten; ein zweites Exemplar,
das in der Arbeit an Joachim Tielke erinnert, besitzt das Museum des „Conser-
vatoire" zu Paris (No. 160; „grande viole d'amour"). — Die Herkunft des Namens
»Englisches Violet* ist unbekannt, da ahnliche „ Viole d'amore" (nach Grove's Dictio-

nary) in England nicht gebrauchlich waren. Vielleicht ist das Beiwort „englisch"
nach altem Sprachgebrauch als „engelhaft" (lat. : angelicus) zu erklaren.



Viole foastarde

Viole bastarde.

Bei der >VioIa bastard a
,

einer groBeren Abart der Tenor-Viola

da gamba<, ist das Prinzip der mitklingenden (Resoiianz- oder Aliquot-)

Saiten anscheinend zuerst angewendet worden; vgl. hieriiber die auf S. 473 74

abgedruckten Berichte aus Praetorius' „Organographia" (1619) und Bacons

„Sylva sylvarum" (1627). In ihrem Heimatlande England fiihrte die Viola

bastarda den Namen Lyra- Viol; ihre Erfindung wird von John

Play ford in seinem Werke „Mufick's Recreation on the Viol Lyraway'")

(London 1661) Daniel Far rant (Farunt) zugeschrieben, der seit 1606 Violist

in der englischen Hofkapelle war.

Ueber die unklar erscheinende Bedeutung der Bezeichnung der Viola

bastarda sagt Praetori us (a.a. O., XXL Kapitel): ^Wcifi nid-)t C>b fic ^abcr

ben \lvatncn bcFontntcn / bajR ce glcid>fvain cine Baftard fey v>ott alien

Btintnien ; Bintentval ee <xn Peine Btintnie allein gebunben / fonbern (in guter

iUeiftcr bie Madrigalien, vuut> xxw^ er fonftrtf biefent Dnftnnncnt mufi-

ciren iinl ror |"td-> nint^n unb bieA'ugen rnb Harmony ntit allan fleif^

burd-) alle Btitnmen ^uvd> vni> buvd> ! bait* oben auf;in Cant, balb rnten

aujRnt ^afi / balb in ber mitten auf^nt (Eenor vut> ?llt beraulTer fud>et mit

faltibus iMtt* diminutionibus ;ieret / v»nt> alj'o tractiret, baf^ ntan ;ieni=

Iid>er mcxf^en f^\ft alle Btinnnen eigenMid> in ibren ,yugen iMib cadentien

t»arv%u8 rernemen Fan."

') In dem betreffenden Werke heiBt es: ,,TAe Lyra-viol is fining -with Lute

Jtrings and Wire ftiings, the one alnn'e the other. The ivire ftri>igs were coirreyed through a

holloio pajjage made in the neck of the viol bv a bridge of about ha/fan-inch- Thefe loere Jo

laid that they were equivalent to thofe above, and 7iiere tund unifons to thofe above,- fo that

by the flriking of thofefirings above -ivith the bow. a found 7vas drawn from thofe of wire under-

neath, which made it verv harmonious. Of this fort of J'iols I havefeen many ; but Tune and

Difitfe has set them afide." (,,Die Lyra-Viole .. ist mit Lauten-Saiten und Drahtsaiten

bezogen, der eine Bezug iiber dem andern. Die Drahtsaiten warden durch eine Aus-

liohlung in dem Hals der Viole iiber einen Steg von ungefalir
'

-i Zoll gefiilirt. Sie

warden so angebracht, daB sie den oberen Saiten entsprachen, and warden aach mit

den oberen im Gleichklang gestimmt, so daB beim Anstreichen der oberen Saiten

mit dem Bogen den darunter befindlichen Saiten einen sehr harmonischen Klang
entlockt wurde. Dieser Art Violen habe ich viele gesehen, doch haben Zeit and Mode
sie auBer Qebrauch kommen lassen.")

— Fiir die > Lyra-Viol (auch >Lero Viol«,

»Viol Lyra way* genannt) kam nicht die gewohnliche Notenschrift, sondern erne

der Laate entsprechende Tabulatnr zar Anwendung.
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Die verschiedenen Stimmungsarten der Viola bastarda sind bereits

auf Seite 436 des Katalogs mitgeteilt; die Abbiidung in Praetorius'

„Sciagraphia" (Tafel XX No. 4) zeigt eine gewohnliche Viola da gamba (ohne

Resonanzsaiten und mit einer Schalloch-Rosette im oberen Teil der Decke)

in einer Gesamtlange von 1,30 m und einer Korpuslange von 757-2 cm.*)

Eine derartige >Viola bastarda kommt bereits 1589 in einer von Luca

Marenzio komponierten Sinfonia vor, die bei dem Hochzeitsfeste von

Ferdinando d i Medici mit der Prinzessin Christiane von Lothringen")
zu Florenz aufgefiihrt wurde. Die mit Aliquotsaiten versehene -Viola bastarda«

(franz.: Basse de viole d'amour
)

scheint nur wenig im Gebrauch gewesen

und bald zum Baryton« (»Viola da bardone ) umgebildet worden zu sein.

„ . . ctltcb 'Jrvcmpcl / fo r>fF t<cf Viol de Baftarda . . . pcbraud">ct U1Cl•^cn", die

Praetorius am Schlusse des zweiten Teils der „Oroanograpliia" als XL. Capitel mit-

zuteilen beabsichtigte, sind nie erschienen. — Verschiedene liandschriftliche Kom-
positionen fiir >VioIa bastarda < aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts werden in

der Stadtbibliothek zu Breslau aufbewahrt. ')
Ein kurzes fiir die >Viola bastarda« in

Tabulatur geschriebenes Stiick (das Lied ,,HochHih 7vc>;le gez7oitngen kh a la Viole Bastarda ')

befindet sich in der QroBherzogl. Bibliothek zu Darmstadt. (Einzelblatt, ca 1700.

Line Uebertragung ist in W. f apperts Manuskript-Werk ,,900-1900" cnthalten.)

Eine »VioIa bastarda« mit 6 Spiel- und 6 Resonanzsaiten von Joseph Lister,
Mainz 1730, besitzt Alfred Kei 1-Lissabon. Audi eine dem 17. Jahrhundert ange-
horende siebensaitige Gambe der Kgl. Sammlung zu Berlin (No. 825; „Fiihrer" S. 80)
war urspriinglich eine »Viola bastarda«; an dem betreffenden Instrument sind unterhalb

der Darmsaiten noch Spuren eines aus 6 Metallsaiten bestehenden Bezugs zu erkennen.

Ein merkwiirdiges Streichinstrument von Joachim Tielke, Hamburg 1695, das

sich jetzt im Kunstgewerbe-Museum zu Hamburg befindet, diirfte ebenfalls eine > Viola

bastarda^ gewesen sein; es ist spiiter zum Violoncell nmgearbeitet worden, besitzt

aber auBer den 4 Spiel- noch 3 Resonanzsaiten - No. 741 und No. 854 des vorlieg.

Katalogs beweisen, daB vereinzelt auch Pochetten imd kleine Qambeii mit Resonanz-

saiten nach Art der '>Viola d'amore« bezogen wurden.

t.

') Wenn V.Ch. Mahillon in seinem ausgezeichneten Kataloge des Instrumenten-

museimis des .-Conservatoire de musique" zu Briisscl (3e vol., p. 45-47) eine Reihe

Viole da gamba (No. 1416-1426) als »Violes batardes« bezeichnet, so ist dies ein

Irrtum, der daranf zuriickzufiihren ist, daB Mahillon hierbei den (auf Seite 435 des

vorliegenden Katalogs bereits erwahnten) Unterschied zwischen der deutschen und

franzosischen Benennungsweise der Gamben (Violes) iibersieht. Die deutsche Tenor-

gambe des 17. Jahrhunderts entspricht dem franzosischen »Basse de Viole*, so daB

als »Viola bastarda* — wie es auch die Abbiidung bei Praetorius deutlich veran-

schaulicht - nur eine in der QroBe zwischen Tenor- (frz. : » Basse de Viole*^^) und kleiner

BaBgambe (frz.: ^Grand Basse de Viole*) stehende Gambenart verstanden werden

kann. No. 1416-1423 der Briisseler Sammlung miiBten mithin als ^Basses de Viole'<

(Tenorgamben), No. 1424—1426 als ^Tallies de Viole« (Altgamben) bezeichnet werden;

^Violes batardesx (ohne Resonanzsaiten!) sind dagegen No. 1428 u. 1429. (Vgl. hierzu

auch die Tabelle auf Seite 437 des vorliegenden Katalogs.)

-) Vgl. Seite 409 des Katalogs.

') Siehe Emil Bohn, „die musikalischen Handschriften des XVI. und XVIL

Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau" (Breslau 1890, S. 122;'23).



Basses de viole d'amour No. 852 u.853, Violetta bastarda No. 854^ 493

No. 852. Basse de viole d'amour (Viole batarde),
mit gedrucktem Zettel: „Claude Boivin / rue de grenelle SJ Honore a

Paris 1734". Der Boden des prachtigen Instruments ist abweichender-
weise niclit flach, sondern gewolbt, aber im oberen Teil leicht abge-
dacht und ebenso wie die Decke aus feinjahrigem Fichtenholz. Die

Zargen sind aus geflammtem Ahornhoiz; der Lack ist von gelblichroter

Farbung. Die ziemlich breiten Schallocher sind C-formig. Der im
Rokokostil hiibsch geschnitzte Wirbelkasten lauft in ein zierliches Frauen-

kopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 7 Spielsaiten in folgender Stimmung:
#

:9iZ==^Ea^^EfE?^E^ (vgl. Seite 439)

und ebenso vielen (anscheinend erst spater hinzugefiigten) Resonanz-

saiten, die wie bei der Viole d'amour unterhalb der Spielsaiten

angeordnet sind, aber nicht durch den (sonst ausgehohlten) Hals laufen,
sondern auf der Decke unterhalb des Halsansatzes an Anhangestiftchen
befestigt sind.

Gesamtlange 1,23 m, Korpuslange 68' l> cm, obere Breite 3P/4 cm,
untere Breite 39V'-' cm, Zargenhohe 12^l cm.

Abbildung auf Seite 488, Nachbildung des Zettels auf Seite 603.

No. 853. Basse de viole damour (Viole batarde),
moderne belgische oder franzosische Nachbildung; mit gedrucktem
Reparaturzettel : ,,L. Picrrard. . .2j Rue Lebeau, BruxeUes iSg&'.

— Das
Instrument zeigt typische Gambenform. Boden und Zargen sind aus

Kirschbaumholz und gelblichrot lackiert, das Deckenholz ist ziemlich

grobjahrig. Aufkr zwei C-L6chern befindet sich ein kleines rundes
Schalloch mit einer Pergament-Rosette in der Decke. Der geschnitzte
Wirbelkasten lauft in ein Frauenkopfchen aus.

Der Bezug entspricht der vorhergehenden Viole No. 852; jedoch
sind die Resonanzsaiten wie haufig bei Violes d'amour an beson-
deren Wirbeln in dem durchbrochenen Wirbelkasten befestigt.

Gesamtlange 1,34 m, Korpuslange 72',..- cm, obere Breite 33 cm,
untere Breite 39 Vi' cm, Zargenhohe 13 cm.

Das Instrument ist ein Geschenk des Herrn Generalinusikdirektors Fritz
Steinbach in Coin.

No. 854. Violetta bastarda (Diskant-Viola da gamba d'amore),
siiddeutsche Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das seltene

Instrument entspricht in der Korpusform den Diskantgamben No. 799
u. 800 (siehe Seite 450 u. 453). Boden und Zargen sind aus unregel-

maBig geflammtem Ahornhoiz und rotlichgelb lackiert. Der Deckenrand
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und die C-formigen Schallocher sind von Elfenbeinadern umsaumt und
mit Rokoko-Ornamenten bemalt. Der von Elfenbeinstreifen eingefaBte
Saitenhalter und das Griffbrett sind mit Schildpatt belegt. Der Wirbel-
kasten ist auf der Riickseite mit Schnitzereien verziert und lauft in eine

schneckenartige Windung aus.

Der Bezug besteht aus 6 (in der Stimmung No. 799 u. 800 ent-

sprechenden) Spiel- und 8 Resonanzsaiten; letztere sind wie bei der
Viola d'amore angeordnet und oberhalb des Sattels an Anhange-

stiftchen befestigt.

Gesamtlange 64\j cm, Korpuslange 34 Vj cm, obere Breite I6V4 cm,
untere Breite 20 cm, Zargenhohe 7^4 cm.
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Vorderansicht. Ri'ickansicht.

No. 855.

Baryton (Viola da bardone)
von Daniel Achatius Stadlmanii,

Wien 1715.

Text: Seite 502.
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Vordcransicht. Riickansicht.

No. 856.

Baryton (Viola da bardone)
von Simon Schodler, Passau 1785.

Text: Seite 503.



Barytons

(Viole da bardone).

Das Baryton') (ital.: Viola da bardone<) ist ein im 17. Jahrhundert

aufgekommenes und bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gebrauchlich ge-

wesenes, an Gestalt und GroBe der Tenorgambe (Basse de Viole) nahestehendes

Streichinstrument, das als BaBinstrument der Viola d'amore betrachtet

werden kann, da es wie die Liebesgeige mit einem Darm- und einem Metall-

saitenbezug ausgestattet ist. Doch war die Spielart auf dem Baryton insofern

von der Viola d'amore abweichend, als die unterhalb der Darmsaiten

liegenden Metallsaiten nicht nur zur Resonanzverstarkung, sondern auch als

Spielsaiten zur Ausfuhrung des Basses dienten und von der Riickseite des zu

diesem Zwecke offen gelassenen Halses mit der Daumenspitze der linken

Hand pizzicato angerissen wurden. Diese doppelte Tatigkeit des Spielers

machte die Behandlung des Instruments ziemlich schwierig und ermiidend,

zumal die linke Hand in ganz freier Haltung ohne Stiitze oder Anlage auf

dem Hals des Instruments ruhen muBte.

Die Korpuskonturen des Baryton sind von eigenartiger mehrfach ge-

schweifter Form; die Mittelbiigel sind wie bei manchen Gamben und »Lire da

gamba< sehr lang und verlaufen in stark nach auBen gerichteter Biegung.

Der Boden ist wie bei der Gambe flach und im oberen Teil leicht abge-

dacht; auch die Hohe der Zargen entspricht den bei der Gambe ublichen

MaBen. — Der Bezug bestelit aus 6 oder 7 uber das Griffbrett laufenden

Darmsaiten und einer beliebig groBen, zwischen 9 und 28 schwankenden

Zahl von (meist 10 — 15) Metallsaiten, die wie bei der Viola d'amore unter-

halb der Darmsaiten angeordnet sind. Diese aus Messing-, Stahl- oder

Eisendraht verfertigten Metallsaiten sind auf der linken unteren Seite der

Decke meistens fiber kleine in schrager Richtung sich vom Deckenrand bis

') Das Wort kommt auch in den korrumpierten Schreibarten »Barydon, Paredon,

Paraton* etc. vor. — Dem Baryton wird bisweilen (z. B. im StoBel'schen „Musi-

calischen Lexicon", Chemnitz 1737) auch die Bezeichnung »Viola di fagotto<^

beigelegt; doch war die sog. „Fagottgeige" nach Daniel Speer (1687) eine Bratsche

mit durchweg iibersponnenen („schiiurrenden") Saiten, nach den Berichten von J oh.

Majer (1741) und Leopold Mozart (1756) eine der »Viola da spalla< ahnliche

groBe Bratsche oder Tenorgeige (vgl. Seite 548 des Katalogs).
- Die Erwahnung im

StoBel'schen Lexicon ist anscheinend auf eine ungenaue Entlehnung einer Stelle aus

Speers „L^nterricht" zuriickzufuhren.
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zum Steg hinziehende Klotzchen grespannt, laufen durch einen fiir die BaB-

saiten mit einer entsprechenden Verlangerung versehenen breiten Steg iiber

die Deci<e zu dem auf der Riickseite offen gelassenen Hals und miinden

in einen breiten Wirbelkasten, wo sie an holzernen Wirbeln oder an eisernen,

durch einen Stimmschliissel regulierbaren Schrauben befestigt sind. Da die

Anzahl der Begleitsaiten beim Baryton die der Darmsaiten stets iibersteigt, ist

der Hals von groBerer Breite als das Griffbrett und an seinem seitlich vor-

stehenden Teile mit einer Platte von Holz oder Elfenbein iiberdeckt. — Die

gewohnlich auf jeder Seite der Decke doppelt eingeschnittenen Schallocher

haben schlangen- oder flammenschwertahnlich gewundene Form; der Wirbel-

kasten wird von einem geschnitzten Menschen- oder Lowenkopfchen gekront.

Die Stimmung der 6 oder 7 Spielsaiten entsprach (nach Daniel Speer
1687, Joseph Majer 1741 etc.) der (Tenor-) Viola da gamba:

::\-
-0-

=(i
-i^=^^

Albrechtsberger (1790) gibt eine urn einen Ton hohere Stimmung an:

[§i^^-=^^=3^rzEe^l=E^
:g)=^^

:p:

doch war auch (nach Joh. Georg Krause, ca. 1695) eine der Laute ent-

lehnte D-moll-Stimmung

gebrauchlich.
— Die Metallsaiten wurden „sekundenweis", d, h. in der Reihen-

folge der diatonischen C-dur Tonleiter gestimmt, und zwar (ebenfalls nach

Albrechtsberger) vom E der groBen Oktave beginnend, so daB sich

fur ein mit 11 Metallsaiten bezogenes Instrument folgende Stimmung ergab:

t-
-0-

gSSEEt5^EE3EEi£E;EE»EEE^^P

War die Anzahl der Metallsaiten groBer, so wurde der Umfang erweitert, oder

es wurden nach Bedarf einige Halbtone (fis, gis, b etc.) bis zur voUstandigen

chromatischen Skala eingefiigt; der Barytonvirtuos Andreas Lidl in Wien

(s. Seite 500) erhohte die Zahl der chromatisch angeordneten Begleitsaiten

bis auf 27.

Praetorius erwahnt das Baryton noch nicht; die vermutlich friiheste Be-

schreibung des Instruments ist in dem 1687 zu Ulm erschienenen Buche „Unterricht

der Musicalischen Kunst" von Daniel Speer enthalten, wo es S. 91 heiBt:



ffX^od) cine Viol ill tvfbanbcn / \o bicfe allc. . . iibrrffitft
'

u>irt> Viola di Bardon

titulirct ^icfc ijl im "^chnurcf il ^cl; /)alfi? u>o ^ic Wiu-bcl fcvn aui bcrbcn '^citcn bol

un^ an ftatt ^cl• bclr;cfnfn Wiifbcl bat fold^c JlTi'iTcnc / fo ntit cincm "Spanner rjc?ogcn

UH•^^cn bat cincn ^imlid^ brcitcn /jal^ un-ldn'r bintcn bcv u>o man btn ^aumcu halt I

aud> bol ift alfo ba)^ ^tc.^6lc untcr ^cmCBviff Bfct in berttanr^rn lidnttcbinuntcvui febcn/

in it»cld)cr ^ole mcffcrnc un^ ftdblcvnc "Baiten aufpcfpannct fcvn / bie mit bent 3?aumen

bintcn tractivt uicvbcn / obcn bcr wir5 fonftcn folcb3nftrumcnt bc^ogen unb tractii-tivic

cine Viol di Gamb. %uv rccbtcn '^citen au^ bicfc? 3nfti-umcnt# iDccfcn / n)crt»cn aud) /

nod> (lautcn'^aitcn ttc^ogcn unb uiiXH'ilcn mit bcm ficincn ^f inrtcr bci* rcd>tcn /janb bc=

riihi-ct / fo ttlcid-)fam int (Bctbofc cm Echo i-torilcUctV / foId->ci- Ixuniller abcr fo barauf

fpiclcn / ftnbct man par uicnig id) babe auf mcinci* peregrination nid>t mcbr al* am

^ifd>oft'>d>c" ^ofc 3U ^jfrevftng cincn anttctvoifcn aud) bciplcid^cn 3nfti-iimcnt nirpenbs

al6 3U 'Aperies in Ungarn / bey bem *5tabt Crompctci* Mufico /2lbam BeJ^Iern^} / bcv als

cin bcri'ibmtci- (BcigcnmadKi- / foId>c* fclbftcn gcmad)t." Weitere Erwahnungen des

Instruments finden sich in dem »Music-Saal" von Joseph Majer (Niirnberg 1741,

S. 102): „. .. t>ic Viola de Paredon, obcr Bariton rtcnannt, UH-ld>c? Inftrument ben

Xlabmcn von Pardon, un-ilcn bcr Inventor, \o urn cincr llIi'Tctbat unllcn pcfanrten gc=

fcffen, fein Hcbcn baburd) crbaltcn, foil bcfommcn babcn.
[!]

'-5:* ift bicfc^ cin foId> In-

ftrument, uicld)c# r>iclc an 'iicblidifcit iibcrtrifft, unb fommt mit bcr Viola da Gamba

r»6llip ubcrcin. Xluv iit an bicfcm bcr .^al* bintcn au^ttcbolct, unb mit S. ftdblenen unb

Secundenuiei)^ gcftimmtcn'^aiten, aIseinbefonbcrcrBafsr>crfcben, un*ld>c untcr wdbrcn

bem (Pcictcn mit bem iTaiintcn gcfd>lapcn ix'>crbcn," ferner in Leopold Mozarts
„Violinschule" (Augsburg 1756, Seite 3^), in Joh. Georg Albrechtsbergers „An-

weisung zur Composition" (Leipzig 1790, S. 421) und anderen Werken.

') Hieraus geht hervor, daB auBer den 6 eigentlichen Spielsaiten zuweilen auch

noch — ahnlich wie bei der sog. »russischen Theorbe* (vgl. Seite 110 des Katalogs)
—

einige auBerhalb des Griffbretts liegende Darmsaiten iiber die rechte Seite der Decke

gespannt waren, die mit dem kleinen Finger der den Bogen fiihrenden rechten Hand

angeschnellt wurden - ein weiterer Umstand, das Spiel des Instruments zu erschweren.

Das in Tabulatur geschriebene Baryton-Manuskript der Kgl. Landesbibliothek zu

Cassel (vgl. u., Seite 501) enthalt 6 Stiicke fiir ein derartiges Instrument mit dreifachem

Saitenbezug, der 6 Griffbrettsaiten (in lautenartiger Dmoll-Akkord-Stinimung), 19

messingene Begleitsaiten (in chromatischer Skala von Contra A—dis bezw. e) und

11 Lauten- oder Echosaiten aus Darm (in diatonischer Folge von e— a') umfaBte.

(Vgl. W. Tappert, ,,900
— 1900". Tappert bemerkt hierzu: „Diese Art Bariton, ganz-

lich unbekannt, nur 1749 in einem kleinen Lexikon erwahnt .."; die Quelle hierl'iir_

die auch schon fiir die erste Auflage des StoBel'schen Lexikons v. J. 1737 benutzt

wurde, ist jedoch S peers ,,Unterricht" (1687; s. ob.)

'') Ueber den Geigenbauer Adam BeBler hat sich weiteres bisher nicht er-

mitteln lassen.

^) „(£inige [prcdjeii uiib fdjreibcn Viola di Bardone. 211Iein Bardone ift meines

lUiffens fein italianifd? lUort; root]! abcr Bordone: i)enn biefes beijgt eine (Ecnorftimme;

bebeutct and? eiitc grobc Scyte, cine pummel, unb bas leife Bruinmen bcr Sienen. IVev

biefef. 3"f*'"""^"t fciinet, tyirb aud? etnfeljen, ba% burdj bas IVort Bordone, ber tlon

besfelben redit fet]r gut erfldret fey."



Der Klang des Barytons, der durch das Zusammenwirken der Darm-

und Metallsaiten gleichsam eine Verschmelzung des Gamben- und Cither-

klangs bildet, wird als anmutig und lieblich, aber auch als melancholisch und

schwermiitig geschildert: ,,cin 3nftrument von fel^r lieblidicin ^Lone, un5 in

ber ^lanb bes Vlvtno\en qani bcfonbcrs su ticfcn <£in&rucfcn fanftcr unb

mcIa)id?oIifdicr £ mpfitit)ungcn gccignet" nennt es Koch in seinem „Musika-

lischen Lexikon" (1802); auch Leopold Mozart bezeichnet es als ,,eine^ c»er

anmutl]igften 3iiftruiuentc". Das Baryton war ein ideales Kammerinstrument,

dessen Verbreitung freilich wegen der groBen Schwierigkeit seiner Behand-

lung enge Grenzen gezogen waren; es wurde hauptsachlich nur von kunst-

sinnigen Liebhabern in Oesterreich und Siiddeutschland gepflegt.') Bekannt

ist in der Musikgeschichte die groBe Vorliebe, die Joseph Haydns Gonner

Fiirst Nikola us Joseph Ester hazy (geb. 1714, gest. 1790) fiir das

schone Instrument hegte und die Haydn zur Komposition einer groBen Anzahl

von Stiicken fiir dasselbe anregte.-) Auch gelang es dem Fiirsten Esterhazy,

einige hervorragende Barytonspieler als Kapelimitglieder in seine Dienste zu

Ziehen, so Joseph Weigl (d. Aelt.; geb. 1740, 1761 — 6Q in Eisenstadt, gest.

1820 zu Wien), Andreas Lidl (1769—74 in Eisenstadt, gest. nach 1778 zu

London), Karl Franz (geb. 1738 zu Langenbielau in Schlesien, 1773— 76 in

Eisenstadt, gest. 1820 zu MiJnchen)und Anton Kraft (geb. 1752 zu Rokitzau bei

Pilsen, 1778-90 in Eisenstadt, gest. 1820 zu Wien).— Noch im 19.Jahrhundert

traten zwei Kiinstler als Baryton-Virtuosen auf: Sebastian Ludwig Friedel,

') In der ,,Encyclopedie" (tome XXXV, Geneve 177S, p. 523) heiBt es: ,,La grande
7'u>/t' qni a 44

[?] cordes, & qne les Italiens appellent 7'!,>/<! di bardoiw: mais cet inftrnment

n'est guere connu."

^) Die Gesamtzahl der in dem Jahrzelint 1766—75 entstandeneii Kompositionen
von Haydn fiir das Baryton betragt 175, und zwar waren es: 6 Duos fiir 2 Barytons,

12 Sonaten fiir Baryton und Violoncell, 12 Divertimenti fiir 2 Barytons und BaB,

125 Divertimenti fiir Baryton, Viola und Violoncell, 17 mehrstininiige Cassationen,

3 Konzerte fiir Baryton mit 2 Violinen und BaB. Dazu kommen noch einige Klavier-

Divertimenti mit Begleitung von Violinen und Baryton und eine Kantate auf den Tod
des Konigs Friedrich des GroBen (1786) fiir Gesang mit Barytonbegleituiig. (Vgl.

C F. Pohl, „Joseph Haydn", Berlin 1875, 1. Band S. 256,57.) Der groBte Teil dieser

Kompositionen wurde bei dem Brande des Schlosses Esterhaz i. J. 1779 ein Raub
der Flammen; doch sind noch die Autographen von 90 Divertimenti (mit Viola und

Violoncell) und einem Duo im Archiv der ,,GeselIschaft der Musikfreunde" zu Wien
vorhanden. Haydn schrieb fiir ein Instrument mit 6 Griffbrett- und 9 Begleitsaiten in

folgender Stimmung:

::1=^—f=p:
3E^=^=^

-»—n
> A

:1x-=i=*=Sf-r=F=t:
:^=(S=f=^^?E^

-^=:r=r=i-p=p=

Von noch erhaltenen Baryton -Kompositionen anderer Autoren seien genannt:

Tomasini, Aloys, 24 Divertimenti per Violino, Bariton e Violoncello (Kopie nach

dem Eisenstadter Autograph in der Bibliotliek der ,,Gesellschaft der Musikfreunde" zu
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kgl. preuB. Kammermiisikus (geb. 1768, gest. 1857 zu Berlin) und Vincenz

Hauschka, k. k. Hofbeamter und Direktionsmitglied der „Gesellschaft der

Musikfreunde" zu Wien (geb. 1766 zu Mies in Bohmen, gest. 1840 zu

Wien). Hauschka, der auch durch seine Freundschaft niit Beethoven
bekannt geworden ist, lieB sich noch i. J. 1823 als Barytonspieler in Wien

offentlich horen.

Als Erbauer ausgezeichneter Viole da bardone verdienen Daniel

Achatius Stadlmann in Wien (geb. urn 1680, gest. 1744) und sein Sohn

Johann Joseph St. (geb. um 1720, gest. 1781) Erwahnung; doch ist auch

von anderen Meistern in verschiedenen Instrumentensammlungen eine Anzahl

trefflich gearbeiteter und z. T. schon ausgestatteter Barytons erhalten, die das

nachstehende Verzeichnis in chronologischer Reihenfolge auffiihrt.

Von dem beruhmten Lautenniacher Wendelin Ti ef f e n b ru c ker in Padua

(vgl. Seite 270 u. 273 des Katalogs) ist in der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdi-

nand von Oesterreich-Este zu Wien (No. 94) eine merkwiirdige »Viola bastarda* mit

6 Darm- und 15 Metallsaiten vorhanden, die der Wende des 16. u. 17. Jahrhunderts

angehort und als unniittelbarer Vorliiufer des Baryton angesehen werden kann.

(Vgl. die Abbildung auf Seite 67 [Fig. 10] in dem Prachtwerk von S. Schneider
iiber die Wiener Ausstellung 1892. Die eigenartigen Korpuskonturen des Instruments

gemahnen an die auf Seite 492 des vorliegenden Katalogs erwahnte »Viola bastarda«

von Joachim Tielke). Das Museum der „Oesellschaft der Musikfreunde" besitzt

ein Baryton mit 6-1-13 Saiten von Magnus Feldlen in Wien 1656 (No. 2), Fiirst

Esterhazy in Eisenstadt ein Baryton mit 7 4-10 Saiten des beriihmten Meisters

Jacob Stainer in Absam 1660 und das Museum Francisco-Carolinum zu Linz

ein Instrument mit 7 + 15 Saiten von Johannes Seelos in Linz 1684. Ein schones

Baryton mit 6-J-22 Saiten von Joachim Tielke in Hamburg 1686 ist im South-

Kensington (Victoria and Albert-) Museum zu London (No. 115) vertreten'j; ein kleineres

Instrument desselben Meisters v. J. 1687 mit 6 -[- 1 1 Saiten war ca. 1870 in der
, .Society

of Antiquaries" zu London ausgestellt. (Cf. Engel's Catalogue, p. 265.) Ein aus

dem Anfang des IS. Jahrhunderts stammendes Baryton von Paul Alletsee in Miinchen

Wien); Krause, johann Georg, IX Partien auf die Viola Paradon, gewidmet dem

Herzog Christian Ulrich von Wiirttemberg (Druck; Exemplar in der Kgl. offentl. Biblio-

thek zu Dresden; s. Seite 504); eine (anonyme?) Sammlung von 101 Stiicken in der

Kgl. Landesbibliothek zu Cassel (Vlanuskript aus der Zeit um 1700); Burgksteiner
Joseph, 24 Divertimenti fiir Bariton, Viola u. BaB (Ms.), Neumann, 24 Divertimenti

per il Pariton, col Viola e Basso (Ms.). (Ueber die letzten beiden Werke, die sich

jetzt im Besitze des Konzertmeisters G. Qutsche in Berlin befinden, vgl. Katalog 169

des Antiquariats Leo Liepmannssohn-Berlin, No. 170 u. 679.) Ferner schrieben

Andreas LidI, Anton Kraft, Niemecz, Wenzel Pichl, Ferdinand Paer,

Joseph Weigl d. Aelt., Joseph Eybler u. a. fiir das Baryton.

M Riihlmanns Angabe (Atlas Taf. XII Fig. 3), daB sich das betreff. Instrument

in der Sammlung der „Gesellschaft der Musikfreunde" zu Wien befande, beruht auf

einer Verwechslung.
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mit 6 + 11 Saiten gehort C. Claudius in Kopenhagen, ein Baryton mit 6-(-13Saiten

von Heinrich Kramer in Wien 1714 dem Museum der ,,Gesellschaft der Musik-

freunde" (No. 1). Von Daniel Achatius Stadlmann in Wien (s. o.) sind erhalten:

ein Baryton v. J. 1715 mit 6+15 Saiten im Musikhistorischen Museum zu Coin

(No. 855; s. unten), ein weiteres Exemplar v. }. 1732 mit 6 + 10 Saiten im Museum

der „Gesellschaft der Musikfreunde" zu Wien (No. 3) und ein drittes v. J. 1736 mit

6+ 19 Saiten in der Kgl. Sammlung zu Berlin (No. 843). In der Sammlung von

Alfred Keil -Lissabon befindet sich ein Baryton mit 6 + 15 Saiten von Norbert

Gedler (nicht ,Bedler'!) zu Wiirzburg 1715 (No. 256), im Museum des
,,
Conservatoire"

zu Paris ein zweites Baryton dieses Meisters mit 6+18 Saiten v. J. 1723 (No. 168).

Aus derselben Zeit stammt ein Instrument mit 4 4- 14 Saiten im South-Kensington

Museum zu London (No. 1444), das von Jacques Saintprae (Saint-Pre oder

Saint-Preux?) in Berlin gebaut ist und urspriinglich Johann Joachim Quantz

(geb. 1697, gest. 1773), dem Flotenmeister Friedrichs des QroBen, gehort haben

soil. Von Johann Joseph Stadlmann in Wien (s. o.) besitzt Fiirst Esterhazy

in Eisenstadt ein Baryton mit 6+ 10 Saiten v. J. 1750 und das „Metropolitan-Museum"

zu New York ein zweites Exemplar mit 7 + 20 Saiten v. j. 1779 (No 1851). Das

Bayrische Nationalmuseum zu Miinchen bewahrt ein Baryton mit 6+13 Saiten

von Joh. Andreas Kambl in Miinchen v. J. 1754 (No. 103); das mit der

spatesten Datierung versehene Instrument, eine Arbeit von Simon Schodler in

Passau 1785 (mit 6 + 11 Saiten), befindet sich im Musikhistorischen Museum zu Coin

(No. 856, s. S. 503 des Katalogs). Undatiert ist ein prachtiges Baryton aus dem

18. Jahrhundert von Friedrich Lang in Niirnberg') im dortigen Germanischen

Nationalmuseum; auBerdem sind noch einige unsignierte Barytons bekannt, die

sich in den Sammlungen des Museums Francisco-Carolinum zu Linz, des Conser-

vatoire zu Briissel (mit 6+ 16 Saiten; No. 231), des Musikhistorischen Museums zu

Kopenhagen (mit 5 + 12 Saiten, No. 391 b; friiher der ,,Gesellschaft der Musik-

freunde" zu Wien gehorig), bei Scheurleer- Haag (mit 10+30 Saiten [!];
eine Nach-

bildung hiervon in der Kgl. Sammlung zu Berlin, No. 844), G alpi n -Hatfield

(mit 6 + 13 Saiten) und beim Grafen Harrach-Wien (mit 6 + 9 Saiten) befinden.

No. 855. Baryton (Viola da bardone)
mit gedrucktem Zettel: „Daniel Achatzius Stadlmann, Lautten- vnd

Geigen-Macher in Wienn / Anno 1715". An der Riickseite des Halses

ist ein durch einen Deckel verschlieBbares Kastchen zur Aufnahme des

Stimmschliissels angebracht; der Deckel tragi auf der Innenseite die

Inschrift: „F. Hn. v. / Hettersdorff" und ist auf der Aufienseite mit

dem in Elfenbein gravierten Wappen dieser Familie verziert. — Das

prachtige Instrument hat die typische gambenahnliche Korpusform des

Barytons mit langen nacli auBen gebogenen Mittelbiigeln. Boden und

Zargen sind aus wild geflammtem Tiroler Eschenholz und von dreifach

) V. Liitgendorff la. a. O., 1. Auf I. S. 363) identifiziert Lang mit einem

gleichnamigen Niirnberger Stadtpfeifer, der bereits 1608 gestorben ist, doch wider-

spricht obiges Instrument, das anscheinend erst dem 18 Jahrhundert angehort, dieser

Annahme.
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aneinander geleimten Adern aiis Elfenbein und Ebenliolz durchzogen;
audi der Deckenrand und die Riickseite des Halses bis zum Wirbel-
kasten werden von derartigen Adern umsaumt. Der Lack ist von braun-

lichgelber Farbung. Die Schallocher sind schlangenformig, und zwar
sind — wie haufig bei Barytons

— in beide Seiten der Decke je zwei

gegeneinander gekehrte Schallocher eingeschnitten. Auf dem obeten
Teil der aus feinjahrigem Fichtenholz verfertigten Decke befindet sich

auBerdem ein langlich geformtes Schalloch mit einer Pergament-Rosetie.— Das Instrument war im 19. Jahrliundert zu einem Violoncello umge-
arbeitet gewesen; Saitenhalter, Hals, Griffbrett und Wirbelkasten sind

daher erganzt. Der breite durchbrochene Wirbelkasten ist auf der

Riickseite mit einer hiibschen Schnitzerei im Rokokostil verziert und
lauft in ein nach dem Muster der Altviole von Joh. Udalricus Eberle-

Pragv. J. 1749 (No. 796 des Katalogs) geschnitztes Narrenkopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 6 Griffbrettsaiten aus Darm und 15 darunter

liegenden metallenen Begleitsaiten; iiber die Stimmung vgl. die Angaben
auf Seite 498. Die Metallsaiten sind abweichend in einem unterhalb des

eigentlichen Saitenhalters angebrachten besonderen Saitenhalter einge-

hangt und an der rechten Seite des Wirbelkastens an eisernen Wirbeln

befestigt, die durch einen Stimmschliissel (s. ob.) angespannt werden.
Fiir die Darmsaiten sind in die linke Seite des Wirbelkastens gewohn-
liche holzerne Wirbel eingelassen.

Gesamtlange 1,29 m, Korpuslange 60' .- cm, obere Breite 29 ,2 cm,
untere Breite 36 cm, Zargenhohe 12' .- cm.

Abbildungen auf Seite 495, Nachbildung des Zettels auf Seite 641.

No. 856. Baryton (Viola da bardone)
mit gedrucktem Zettel: „Simon Schodler, hochfurstl. Hof / Lauten- und

Geigenmacher zu Passau im Jahre 1785". Das hiibsche Instrument ist

offenbar nach einem Modell von Daniel Achatius Stadlmann
gearbeitet; jedenfalls stimmt die Korpusform mit dem unter vorher-

gehender Numnier beschriebenen Baryton des Wiener Meisters genau
iiberein, und auch Form und Anordnung der doppelten Schallocher
und der Rosette entsprechen No. 855. Boden und Zargen sind aus ge-
flammtem Ahornholz und gelblichrot lackiert. Der (urspriinglich an-

scheinend zu einem anderen Instrument gehorige) von Ahornadern um-
saumte Saitenhalter ist aus Palisanderholz und mit einem in Perlmutter

gravierten fiirstbischoflichen Wappen geschmiickt, das die Jahreszahl
1691 tragt. Der Hals ist auf der Vorderseite mit einer (erganzten ?)

Elfenbeinplatte iiberdeckt, die mit hiibsch gravierten Rokoko-Ornamenten
verziert ist. Der durchbrochene Wirbelkasten lauft in einen charakte-

ristisch geschnitzten mit einem Hut bekleideten Mannerkopf aus.

Der Bezug besteht aus 6 Darm- und 1 1 Metallsaiten. (Vgl. die

Einleitung, Seite 498.) Die Metallsaiten sind an zehn kleinen holzernen

Klotzchen eingehangt, die sich vom unteren Deckenrand aus in schrager

Richtung bis zum Steg hinziehen; die beiden tiefsten Saiten sind iiber

ein gemeinsames Pflockchen gespannt. Im Wirbelkasten sind die

Metallsaiten an gewohnlichen holzernen Wirbeln befestigt.

Gesamtlange 1,31 m, Korpuslange 6r/2 cm, obere Breite 29 '/^ cm,
untere Breite 36"4 cm, Zargenhohe 13 cm.

Abbildungen auf Seite 496, Nachbildung des Zettels auf Seite 641.
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Die auf Seite 501 erwahnten ,,Partien" von Joh. Georg Krause sind aii-

scheinend das einzige bisher bekannt gewordene gedruckte Werk fiir das Baryton.
Es erschien etwa 1695—1700 unterfolgendem in Kupfer gestochenen Titei: ,,/A'. Fa/tienl

auf (He Viola Paradoul aus witerfchiedlichen Tonenj tiach der leicliften loid beqvemfieti art coiii-\

poniret, und auf Verlangen Vornchvier \
Liebhaber diefes Inftniineuts \

znni Drucke befordert /

von
\ foh: Georg Kratisen / Hcch,,Furstl: Wurteubg : Oclfsl: Benisi: \ IIoff,,Musico, und

Orgam/un in] Gros „ Weigelsdorff."^) Darauf folgt ein Widmungstitel an Christian
Ulrich, Herzog von Wiirttemberg und Teck,-) nebst 2 Bli. Dedikationstext eben-
falls in Kupferstich, ein Vorbericht und zwei Huldigungsgedichte (4 Seiten in Buch-

druck) und wiederum in Kupferstich 26 nur einseitig bedruckte Bll. Notentext in

einer der Lautentabulatur jihnlichen Notation; die Sti'icke sind in Suitenform angeordnet
und bestehen in Praeiudien, Allemanden, Couranten, Oavotten, Arien, Bourres und
Menuets.

Aus dem Vorbericht „25cncigtci' licfcf" geht hervor, daB die Stiicke fiir

ein Baryton mit 6 Oriffbrett- und IS Begleitsaiten berechnet waren. Die Stimmung
„aut ^cm obcfcn Inftrument o^ci* Viola di gamba (d. h. der Griffbrettsaiten) iil . . ixiie

man in^ttcmcin cine Hautcn ui llinimcn pflcrtct, nchmlidi: f d a . f d A .... 23clanricn^c
^a6 Manual c'^cl• Untcrlnftrument, \<:>

babcn tbcib foId>C!? mit lo. tbcils mit 1$. ant>cfc

mit 20. 3^l•at=•^aitcn bciCrtcn; 5^ic bcqucmilc Hrtb abcr |'^n^ mit J$. -^ditcn", die in

chromatischer Anordnung mit doppelter E- und A-Saite gestimmt wurden und eine

Halbton-Skala von C— dis ergaben. Ueber die Haltung des Baryton besagt der Vor-
bericht folgendes: „\Pae; ^ic Tractation bicfc? Inftrumentc? bctnfft fo bat ein Inci-

pient cfillicb in acbt \x\ nebmcn / t-ap er ftcb uUeu'it ' fo imcI moctlid* rcdu ffi'V auff einem
•^tubl o^cl• '^d»cmmcl ubcv 'Jrcfe mit ctleid'> auffpcvid'>tctcm 'icibe fcr^c un^^a^IEftru-
ment ^unfd-^en ^enen uiobl pon i'td> peilrcrften '^cbcncfcin fc|l anlcpc un6 baltc

'

^amit ci*

^ul•d> i^ic "Rnic ntd'tt lH•l•bIn^cl*t UH•l•^e. Voi* ^at^ '2ln^cfe ^a^ ei- ^cn Bogen in ^cr i-ed>ten

/)an^ mit cincnt iiioblaut^?[tc)1rcrftfn'2(fm redit fi*cv ful'^if ^amit t^a^ (r>bef=Inftrument

O^ei* Viol di Gamba, mit cincr anncbmlidicn (5clin^lpfctt tractivct wev^cn fonnc. '2tn=

lanpent»e t>a5 Manual o^c^ llntcrilelnftrument, fo mul^ bie linrfc /)ant< nid>t all3utfll^

anpelcctct uicrbcn / bantit man foId->e mit cinei* Bebdn^iaFcit nad> '-!:l•fol•^cl•untt bcr^cl• In-

ftrument accommodiren fonnc: ^ic "^ditcn ni ^cm Manual miilK" ^u^d> ^cn lincfcn

JDaumcn mit cinei* maffictcn (?»clIn^ir^FcIt pcriffcn ot>ci* anrtcfd)lartcn l^H•^^en maffen bas

alluillarrfe'Hnfd'ilactcn nurcin rtelc^^ummcn unb uni''erncbmlid>e6(5etb6nei->erurfad>ct/

;umabIcn/uio man feme or^entlid^c ^dmpffunp o^er \<> ttenanbten /jai'ffen 3utt bat un^
wcnn eine o^cl• mebi* "^ditcn anpcfdilartcn ftnt> , mup t>ci* •T'aumen allu'it auff ^el• ncd>il=

folgen^en t^diten licrtcn blcibcn /un^ baivn nid^t ebcf pebobcn llH•l•^cn bi)^ e? ^ie Xlotb

cl•fol•^cl•t; au|5ei* biefen man Fcine (5cu>ipbeit in 6ef lincfcn .^ant> bcfommcn Fan."

') Im Kreise Oels, Regierungsbezirk Breslau.

-') Herzog Christian Ulrich von Wiirttemberg-Teck hatte das Fiirstentum

Oels in Schlesien erheiratet und erhielt Bernstadt zum Anteil. Er war der dritte Sohn
des Herzogs Sylvius Nimrod von Wiirttemberg und starb i. J. 1704. (Siehe Eitners

Quellenlexikon, V. Band S. 431.)

--cxsj^'



STmpbonia ^hto
nis cum Ariftotele: & Galcnicu Hippoaate D.Sympho*
riani Chaperif. Hippocrarica philofophia eiufdem.

Platonica medicina de duplicimundorcum ciufde fcliolifs.

SpecuIummedidnaleplatonicum:8(:apoIogialiteraruhui
maniorum.

Qwe omnia vgnundantur ab lodoco Badio.

ImprdTum pO hoc oousapud Badiu PaTrhifils.Ans
noftlutis.MD.XVI.XlIII.Calai.Maias.



(Betreffs des auf voriger Seite nachgebildeten Holzschnitts

siehe FuBnote 2 auf Seite 510.)

Vorlage im Besitz des Museums



Violinfamilie.

Violinen.

Die Violinfamilie, zu der die Viol i ne alsDiskant-, die B rat sch e
(Viola)

als Alt-, das Violoncello als Tenor- und Baryton- und (mit einer kleinen

Einschrankung) der ContrabaB als BaB-Instrument gehoren, bildet als

wichtigste und bedeutsaniste Instrunientengriippe Kern und Grundlage des

klassischen und niodernen Orchesters. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts ent-

standen, nahm sie in der musikalischen Praxis der Barockzeit einen mit den

Violen ziemlich gleichberechtigten Rang ein, bis mit dem Anbruch des Rokoko

eine Wandlung ,eintrat, die die Stellung der Violen alimahlich ins Wanken

brachte und die Vorherrschaft der Violininstrumente im Orchester und in der

Kammermusik entschied, wahrend sich als Soloinstrumente einzelne Violen

(Viola da gamba, Viola d'amore, Baryton) noch bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts im Gebrauch erhielten.

Die Entstehungsgeschichte der Violine ist bereits in dem der »Lira da

braccio gewidmeten Abschnitt des Katalogs (S. 383 f.) beriihrt worden, so

daB an dieser Stelle hierauf verwiesen werden kann. Der Umstand, daB die

charakteristischen Eigentiimlichkeiten der Bauart, durch die sich die Violin-

instrumente von den Violen unterscheiden, zuerst bei der italienischen Lira

da braccio zur Ausbildung gelangen, die auffallende Verwandtschaft der in

Quinten erfolgenden Stimmung der Griffbrettsaiten der Lira da braccio mit

der Stimmune der Violine:

:d: ^-

und die Tatsache, daB das Verschwinden der Armlyra mit dem Auftauchen

und der allmahlichen Ausbreitung der Violine zeitlich ungefahr zusammenfallt,

bilden die hauptsachlichsten Beweisgriinde fur die Annahme, die »Lira da

braccio als Bindeglied zwischen Viole und Violine und als unmittelbaren
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Vorlaufer der Violine zu betrachten. Wenn es auch der Wissenschaft bisher

nicht gelungen ist, die eigentliche „Erfindung" dieses wichtigsten moderneii

Orchesterinstruments auf einen genau abzugrenzenden Zeitraum oder eineii

bestinimten Meister zuriickzufijhren, so kann es doch — wie schon auf

Seite 401 des Katalogs gesagt
— als erwiesen gelten, daB die durch ziel-

bewuBte Umwandlungen aus der Lira da braccio hervorgegangene Violine

in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts auf italienischem Boden ent-

standen sein muR und ihre Erfindung nicht als die Tat eines einzelnen

Kiinstlers, sondern als allmahliches Ergebnis eines Zusammenwirkens ver-

schiedener zeitgenossischen Meister aufzufassen ist. Ebenso ist bereits

erwahnt worden, daB als Geburtsstadt der Violine neben Brescia, wo ihr

Bau seine erste Bliitezeit erlebte, auch Venedig in Betracht kommen konne,

da hier die Pflege der Lira da braccio um die Wende des 15. und

16. Jahrhunderts in ganz besonderer Gunst stand.

Obschon die altesten Vertreter des Lauten- und Violenmachens in

Italien eingewanderte Deutsche oder deutscher Abstamnuing waren, so ist

trotzdem der Bau von Violinen von Anfang an ein spezifisch italienischer

Kunstzweig gewesen, der sich in seinem Heimatlande rasch prachtig

entfaltete und die Bestrebungen aller anderen Lander auf diesem Gebiete

weit iibertraf. Der Versuch, den Ruhm des ersten Violinbauers — von

Namen wie Testator il Vecchio in Mailand und Giovanni Kerlino

in Brescia ganz abgesehen — dein Lauten- und Violenmacher Gas par d

Duif f opruggar (Kaspar Tieffenbrucker; geb. 1514 zu Fiissen [vgl. Seite 270

des Katalogs], gest. 1570 oder 1571 zu Lyon) zuzuerkennen, hat sich als halt-

los herausgestellt; die ihm zugeschriebenen, ohnehin mit viel zu friihen

Datierungen versehenen sechs „Violinen" erwiesen sich als auBerst geschickt

gearbeitete Falschungen des franzosischen Geigenbauers Jean Baptiste
Vuillaume. Als erster Violinbauer von grundlegender Bedeutung ist viel-

mehr Gasparo Bertolotti, nach seinem Geburtsort Gasparo da Salo

genannt, anzusehen (geb. 1540 zu Salo am Gardasee, gest. 1609 zu Brescia),

der Begriinder der sogenannten Schule von Brescia. „Hier schlossen sich

zuerst talentvolle Schiiler an treffliche Meister an, und bildeten eine Schule

von ausgesprochener Eigenart, wenn auch nur von kurzer Bliite. Die Vor-

bedingungen miissen jedoch in Cremona von vornherein viel giinstiger

gelegen haben, wo das fast gleichzeitige Auftreten einer ganzen Reihe von

Meistern ersten Ranges an das Wunderbare grenzt. Hier bekam die Violine

ihre endgiiltige Gestalt in solcher Vollendung, daB sie unverandert bis auf

den heutigen Tag das vollkommenste Musikinstrument geblieben ist, trotzdem

alle andern neben ihr gebrauchlichen Instrumente ununterbrochen verbessert

wurden." (v. L ii t g e n d o r f f. )



Die dem dumpfen und leicht naselnden Klange der Violen weit iiber-

legene Kraft und Fiille ihres Tones verdanken die Violininstrumente den in

mehrfacher Beziehung von den Violen wesentlich verschiedenen Eigentiim-

lichkeiten ihrer Bauart, die sich in vollendeter Weise in dem von den groBen

Brescianer und Cremoneser Meistern geschaffenen klassischen Violinmodell

auspragen : „Decke und Boden sind stets gevi'olbt; und zwar inehr oder

weniger je nach der individuellen Manier des Erbauers. Eine maBige Hohe

bleibt nun fiir die Zargen festgesetzt, die bedeutend niedriger als bei den

Violen ist. Die Besaitung reduziert sich standig auf vier Saiten, welche

quintenweise gestimmt werden. Das Griffbrett hat nie mehr Biinde und kann

demgemaB nun schmal und oval in der Form sein. Die Schallocher, deren

die Violine nun immer nur zwei hat, befinden sich rechts und links vom

Stege und nehmen bleibend die Form des Buchstaben / an. Die Breitseiten

sind oben und unten in vollkommenem Halbkreise abgerundet und damit die

Gestalt zu schonem GleichmaB ausgebildet. An diese Hauptunterscheidungen

reihen sich nun noch die folgenden Details. Die Ausschweifungen der

Decke und des Bodens, welche den Mittelzargen entsprechen, haben nun

genau die Form eines lateinischen C. Wie schon erwahnt, sind die Hals-

und Breitteile des Korpers oben und unten in einem vollkommenen Halbkreis

geformt, weshalb die Zargen in ganz gleicher Gestalt aneinander sich fiigen.

Nur der Boden hat an der Steile, wo der Hals angefiigt ist, ein kleines iiber

den Halbkreis vorspringendes Stiickchen Holz, das sogenannte Blattchen,

welches den Ansatz des Halses bedeckt. Dann haben noch die beiden Enden

der Hals- und Breitteile, welche diese nach dem Mittelteile zu bilden, kurze

und leichte Einbiegungen vor den vier Mittelecken, sowohl an jeder Seite als

an Decke und Boden zugleich, wodurch die Mittelecken scharfer hervortreten.

Es sind ferner die Mittelecken selbst, die iiberhaupt nur bei der Violine und

ihren Genossen zu finden sind, weil sie hier als Schutzmittel fiir die nun an

dieser Steile sehr diinnen Zargen dienen. SchlieBlich ist noch des Randes

zu gedenken, welcher um Decke und Boden herum von den Zargen um
3 mm hervorspringt und an seiner auBeren Kante leicht abgerundet ist,

was das Abheben der Decke bei Reparaturen etc. ermoglicht. Ueber dem

Rande laufen an der Decke und dem Boden die Aederchen oder Flodeln

nur mehr als bloBe Verzierungen hin. Sie sind kaum ',4 Linie breite Holz-

spane, von denen entweder die beiden auBeren weiB und der innere derselben

schwarz ist oder umgekehrt." (Riihlmann, a. a. O., S. 273.) Auch die inneren

Bestandteile des Korpus, wie die zur Verstarkung der Zargen dienenden Eck-

stockchen, Klotze und Gegenzargen, und die die Resonanz wesentlich beein-

flussenden Teile, der BaBbalken und der Stimmstock (auch „Seele" genannt),

erfuhren durch die italienischen Geigenbauer endgiiltige Vervollkommnung.



Ebensowenig wie iiber die eigentliche Entstehung der Violine hat die

Forschung bisher iiber die Anfange ihrer Ausbreitung
— die erste Halfte des

16. Jahrhunderts
— nennenswerte Ergebnisse geliefert; erst von der Mitte

des Jahrhunderts ab beginnt sich das Dunkel etwas zu lichten.') Auffallend

ist es, daB sich verschiedene friihe Erwahnungen der Viohne in franzosischen

Archivahen finden, so daB es den Anschein erwecken konnte, als ob das

neue Instrument zunachst in Frankreich groBere Verbreitung als in seinem

Heimatlande Italien gefunden hatte'). Allerdings erscheint es fraglich, ob

die franzosische Bezeichnung Violon von Anfang an mit dem italie-

nischen Begriff Violino zu identifizieren sei, denn in lothringischen

Urkunden z. B. kommt bereits i. J. 1490 der Ausdruck ,,joucur de J'ioloji" vor')— also schon zu einer Zeit, in der die Violine kaum existiert haben diirfte.

Vielleicht entsprach das Wort »Violon' damals noch dem italienischen

»Violone< und der deutschen GroB-Oeige (s. Seite 367) und nahm erst

einige Jahrzehnte spater seine eigentliche Bedeutung an. Von Konig Franz I.

(reg. 1515— 1547) ist bekannt, daB er acht „vyoIons ct joucurs d'injtniments"

in seinen Diensten hatte; auch am Hofe der Herzoge von Lothringen sind

,.iouei(ys dc Twlons^' seit 1555 nachweisbar. Bei der 1550 zu Rouen gefeierten

Vermahlung des Konigs Heinrich II. (reg. 1547—1559) mit Catharina v.

Medici werden ebenfalls Violinspieler erwahnt usw. Ferner findet sich in

einer zu Lyon i. J. 1556 erschienenen Schrift „Epitome mufical de tons, fens

et accordz es voix humaines, fleuftes .... violes et violons" von

Philibert Jambe-de-Fer die alteste bisher aufgefundene Besclireibung

') Fetis ist im Irrtiim, wenn er in seiner Scln'ift iiber Stradivari (Paris 1856,

p. 46) belianptet, die Violinen wiirden bereits von Lan franco in seinem 1533 er-

schienenen Werke ,,SCINTILLE DI MVSICA" (vgl. Seite 385 [FuBnote l]des vorlieg.

Katalogs) erwahnt: das letzte Kapitel des Buches (p. 142: „Dei Violoni da tafti: &
da Arco") behandelt nicht die Violinen, sondern die quartenmal]ig gestimmten sechs-

saitigen Violen oder Ganiben (s. Seite 368). Der Abschnitt aiif Seite 137: ,,Delle

Violette da Arco fenza tasti" bezieht sich auf die im 16. Jalirhundert gebrauch-
lichen dreis;\itigen rebecartigen >kleinen Geigen* (vgl. Seite 331 des Katnlogs).

-) Fine beinerkenswert friihe Darstellung der entwickelten Violinform fand der

Verfasser des vorlieg. Katalogs auf dem Titelholzschnitt eines 1516 zu Paris gedruckten
Buches ,,'^ympbC'nia, piato nis cum Ariftotele . & Galeni cu[m] Hippocrate"
von Symphorianus Camperius (s. das Faksimile auf Seite 505. Die beiden

vicrsaitigen Instrumente, die die im Vordergrunde sitzenden Spieler zwischen den

Knien halten, zeigen bereits deutlich ausgepragte Violinform. Merkwiirdig sind die

an die Laute und •»GroB-Geige'< erinnernden runden Schaliocher in dtr Mitte der

Decke und die zuriickgebogene schneckenartige Windung der Wirbelkiisten). — Das
wertvolle und seltene Bucli wurde fiir die Museumsbibliothek erworben.

^) Cf. Albert Jacquot, La Musique en Lorraine (Paris 1886, p. 22. Quelle:

Henri Lepage, Les Archives de Nancy). Weitere wichtige Aufschhisse hieriiber

diirfte das Werk ,,La lutherie lorraine et frangaise" von A 1 ber t J acq uo t enthalten,

dessen Erscheinen noch i. J. 1912 zu erwarten steht.



Violinen

der viersaitigen in Quinten gestimmten Violinen')
~

Tatsachen, die zur Geniige

die friihe Pflege der Violine in Frankreich beweisen. — Mit der Mitte des

16. Jahrhunderts nitnmt auch die Bliitezeit des Violinbaues in Brescia und

Cremona ihren Anfang, und von diesem Zeitpunkt ab beginnt der rasche

Siegeszug des neuen Instruments, das sich mit dem Anbruch des 17. Jahr-

hunderts bereits iiber ganz Europa verbreitet hatte.-) Auch in Deutschland

waren die Violinen bald so bekannt und allgemein gebrauchlich, daB z. B.

Praetor i us in seinem
,,Syntagma musicum" eine nahere Beschreibung fur

iiberfliissig erachtet (,^Vn^ ^cm1tv^d> ^icfcIbigc ic^lTmanniglid>cn bcfvanbt /ift

^a von . . . ctunae incbr an;ut>cutcn unt> ^u fd>rcibcit rnn6trci"); das XXll. Ka-

pitel der „Organographia" beschrankt sich auf folgende kurze Angaben : ,,Viola,

Viola de bracio; Item: Violino da brazzo; XOivi> fonftcn tinc(?>cigc/

v»oin gcmciitcn Voldc abcr cine <'Ti^^cl / vnn^ babcr de bracio cicncnnct /

^vaf^ |tc vff \>an ?lnn cjcbaltcn l^nr^. 5Dcrofclbcn ^afv Ccnor uiit> 5Di)'cant=

cictg (iiH'ld>c Violino, o^cr Violettapicciola, aiid> Rebecchino ') cicncnnct

iviv\>) fcynt* mit 4. Baitcn ; ^ic gav FIcincn C^cicilcin abcr . . . mit t>rcv @aiten

bc;ocicn (r)f ,Vran^6ftfd> Pochetto gcnant) l>n^ llK^^cn vaUctnrd> Quinten

qcftimntct . . .

" — Die Abbildungen auf Tafel XXI der „Sciagraphia" zeigen

auBer den „kleinen Poschen" (Pochetten; s. S. 337 f. des Katalogs) und der

„Tenor- und BaBgeig" (alteren und groBeren Formen der Bratsche und des

Violoncells) die „rechte Diska n tgeig", d. h. die eigentliche Violine mit

einer Gesamtlange von 56,4 und einer Korpuslange von 35,4 cm, und die

„Difcant-Geig ein Quart hoher", eine kleine Violine, die unter dem Namen

Violino piccolo bekannt ist und eine Quarte hoher als die Violine

(Oder eine Oktave hoher als die Bratsche) gestimmt wurde (siehe Seite 358

des Katalogsj.

') Cf. J. B. Weckerlin, Derniers Musiciana (Paris 1899). Auch ein Bericht,

der zum ersten Male die Violine als Handelsgegenstand erwahnt, ist aiis dieser Zeit

erhalten: i. J. 1559 verkaufte Pietro Lupo zu Antwerpen an einen in Diensten des

Utrechter Magistrals stehenden Musiker ,,a/!<j violons renfcrmcs dans kurs chiis" zum
Preise von 72 Livres.

Authentische Violinen aus dem 16. Jahrhundert haben sich nur in geringer

Zahl erhalten. AuBer verschiedenen A mat i
- Instrumenten, die aber bereits die

klassische Periode der Qeigenbaukunst eroffnen, ist eine Violine friiher Form und

anscheinend bohmischen Ursprungs aus dem Jahre 1575, die im Bachhaus zu Eisenach

(No. 47) aufbevvahrt wird, und eine i J. 1581 gebaute Violine von Ventura Li narol o

in Venedig, die zu der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-

Este zu Wien gehort (No. 107), hervorzuheben.

^) Mit >Violetta piccola« wurde eigentlich die Diskantgambe bezeichnet (s.

Seite 435 des Katalogs); spater ging die Benennung »Violetta« auf die Altgeige

Oder Bratsche iiber (s. Seite 537). »Rebecchino« ist das Deminutiv von »Rebec« oder

»Klein-Qeige« vgl. Seite 330).



Der Hauptmeister der voii Qasparo Bertolotti (da Salo) begriiiideten

Brescianer Schule, deren Bliite etwa in die Jahre 1560-1625 fallt, ist Giovanni
Paolo Maggini (geb. 1582, gest. urn 1632 zu Brescia); auBerdem verdienen Er-

wahnung: Bartolomeo Obici zu Verona (in der zweiten Halfte des 17. Jahr-

liunderts), ein gleichnamiger Obici (um die Mitte des 18. Jahrlninderts), Gaetano
nnd Domenico Pasta (ca. 1710-1730) u. a. — Die Schule von Cremona, die

an Bedeutung alle anderen Schulen weit iibertraf, bliihte iiber zwei Jahrhunderte

(1550— 1760); als ihr Begriinder gilt Andrea Ainati (geb. um 1535, gest. nach 1611),

der Stammvater der beriihmten Geigenbauerfamilie und der Vater von Antonio

(geb. um 1558, gest. nach 1640) und Gierolamo (Hieronymus) Amati (geb. um

1556, gest. 1630); der Sohn des letzteren, Nicola Amati (geb. 1596, gest. 1684), ist

das kiinstlerisch hervorragendste Mitglied der Familie. Als ausgezeichnetste Schiiler

und Nachahmer der Amati seien genannt: Andrea Guarneri (geb. um 1626, gest.

1698), seine beiden Sohne Pietro Giovanni G. (geb. 1655, gest. nach 1728) und

Giuseppe Gian Battista (Joseph) G. (geb. 1666, gest. nach 1738), sowie besonders

deren Vetter Giuseppe G. del Gesii (geb. 1687, gest. nach 1742); Francesco

Ruggeri (geb. uni 1615) und dessen Sohne Giacinto Gio. Battista R. (geb. um

1640) und Vincenzo R. detto il Per (geb. um 1655); Giovanni Battista

Rogeri (geb. um 1650); Giovanni Tononi zu Bologna (geb. um 1660) u. a. Eben-

fallsein Schiiler von Nicola Amati war Antonio Stradivari (geb. um 1645, gest. 1737),

in dem die Cremoneser Schule ihren Gipfel erreichte; „der Meister aller Meister der

Geigenmacher, ein genialer Kiinstler, der nicht mehr erreicht und noch weniger iiber-

troffen werden konnte". (v. Liitgendorff.) Zu Stradivaris bedeutendsten Schiilern zahlen:

Carlo Bergonzi (geb. um 1675, gest. 1747) und dessen Sohn Michel-Angiolo B.

(geb. um 1715, gest. um 1765), Alessandro Gagliano in Neapel (geb. um 1640,

gest. 1725) und dessen Sohn Nicola G. (geb. um 1665, gest. 1740); Lorenzo

Guadagnini (geb. um 1685 zu Piacenza, gest. um 1765) und dessen Sohn Giam-
battista G. (geb. 1711 zu Cremona, gest. 1786 zu Turin) u. a. — Tochterschulen

von Brescia und Cremona bildeten sich in Mailand, Venedig, Florenz, Neapel; auch

in Mantua, Parma, Ferrara, Modena, Pisn, Rom etc. waren hervorragende Meister an-

sassig. Erwahnenswert sind Alessandro Gagliano (s. ob.) als Begriinder desNeapoli-

taner Geigenbaues und dessen Sohne, die Familien Grancino und Testore in

Mailand, Gabrielli in Florenz, David Tecchler in Venedig und Rom (geb 1666

zu Salzburg, gest. nach 1743), Goffredo Cappa in Saluzzo (geb. um 1647, gest. 1717),

Domenico Montagnana (geb. um 1690, gest. um 1750) nebst Santo Seraphin
in Venedig (geb. um 1660 zu Udine, gest. um 1740) u. v. a.

Auch in Deutschland hatte der Geigenbau einen Meister aufzuweisen, der den

besten italienischen Meistern als ebenbiirtig gait und dessen Ruhm bei seinen Zeitge-

nossen den Ruf der Amati und Stradivaris noch iibertraf; Jacob Stainer (geb. 1621

zu Absam, gest. 1683), der Ahnherr der Tiroler Schule, die weiterhin auch den Geigen-

bau in Bayern (Augsburg, Niirnberg, Miinchen), Schwaben (Schwarzwald) und Oester-

reich (Salzburg, selbst Wien) beeinfluBte. — Dank seiner natiirlichen Vorziige war

Tirol mit seinen Grenzgebieten (AUgau, Vorarlberg und Oberbayern) von jeher ein



Hauptsitz der deutschen Lauten- und Violenmacherkunst gewesen; als Vorort des

Geigenbaues gelangte gegen Ende des 17. Jahrhiinderts namentlich durch die Familie

Klotz der Ort Mittenwald an der Grenze zwischen Bayern und Tirol zu groBer

Bedeutung. Der eigentliche Griinder der ausgedehnten Mittenwalder Geigenindustrie

ist Mathias Klotz d. Aelt. (geb. 1653, gest. 1743), dem aber sein Sohn Sebastian

Anton K. (geb. 1696, gest. ca. 1745) und sein Enkel Joseph (Thomas) K. (geb. 1743,

gest ca. ISIO) an Bedeutung iiberlegen sind. — Neben der Tiroler ist die

bohmische, die ihre Hauptsitze in Prag und Schonbach hatte, die wichtigste deutsche

Schule. Von Schonbach aus verbreitete sich der Geigenbau nach dem benachbarten

sachsischen Vogtlande und schuf sich hier — ahnlich wie es in Mittenwald der Fall

war — in dem Ort (Mark-)Neukirchen einen Mittelpunkt, dessen Instrumentenindustrie

noch heute in Flor steht, wenn die Kunst auch groBenteils zum Handwerk oder zur

Massenanfertigung herabgesunken ist. — Die Prager Meister suchten in ihrer Arbeit

die Merkmale der deutschen und italienischen Schule zu vereinen; hervorzuheben

sind Thomas Edlinger (geb. 1662 zu Augsburg, gest. 1729 zu Prag) und besonders

Johannes Udalricus Eberle (Eberll; geb. 1699 zu Vils, gest. 1768 zu Prag). Von

anderen deutschen Meistern sind erwahnenswert: Daniel A chat i us Stadlmann in

Wien (geb. um 1680, gest. 1744), der beste Nachahnier Stainers, und dessen Sohn

Johann Joseph St. (gest. 1781), Paul Aletsee in Miinchen (gest. 1738), Leopold
Widhalm in Niirnberg (gest. 1781), Zacharias Fischer in Wiirzburg (geb. 1730,

gest. 1812) u. a. — Der Hauptgrund, weshalb die Erzeugnisse der deutschen Geigen-

bauer in der heutigen Wertschatzung so auBerordentlich tief unter den Arbeiten der

italienischen Meister stehen, ist der, daB die im 17. und 18. Jahrhundert vorherrschende

Geschmacksrichtung ihr Ideal in dem flotenartig-siiBen, aber wenig ausgiebigen Ton

der Amati- und Stainer-Geigen erblickte, wahrend sich in Italien schon friih eine

Wandlung des Geschmacks zugunsten groBerer Klang- und Tragfiihigkeit des Tons,

wie ihn die flach gebauten Instrumente Stradivaris und Guarneris aufweisen, voUzogen

hatte. Aehnlich wie in Deutschland verblieb auch in England der vermutlich durch

Jacob Rayman i, J. 1620 eingefiihrte Geigenbau sehr lange unter dem EinfluB des

Stainer-Typs und wandte sich erst im Laufe des IS. Jahrhunderts dem Cremoneser

Modell zu. Zu den besten englischen Meistern gehoren: Benjamin Banks in Salis-

bury (geb. 1727, gest. 1795), Richard Duke (geb. ca. 1730), Bernhard Fendt

(geb. um 1755 zu Innsbruck [?], gest. ca. 1832 zu London) und die aus Brampton in

Cumberland stammende Familie Forster, deren bedeutendstes Mitglied William F.

(„01d Forster"; geb. 1739 zu Brampton, gest. 1808 zu London) ist.

Viel friiher wurden dagegen in Frankreich, das iibrigens in der Stadt Mirecourt

in den Vogesen einen seit dem 17. Jahrhundert bestehenden Hauptsitz des Instrumenten-

baues nach Art Mittenwalds und Markneukirchens besitzt, italienische Vorbilder nach-

geahmt, wenn auch selbst die besten franzosischen Geigenbauer des 18. Jahrhunderts

im Vergleich zu den Italienern nur als Meister zweiten Ranges bezeichnet werden

konnen. Die hervorragendsten Namen gehoren der Wende des 18. und 19. Jahr-

hunderts an; es sind: Nicolaus Lupot (geb. 1758 zu Stuttgart, gest. 1824 zu Paris;

der ,,franz6sische Stradivari"), dessen Schiiler und Schwiegersohn Charles Fran(;ois

II 33
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Gand (geb. 1787 zu Versailles, gest. 1845 zu Paris), Franqois Louis Pique (geb.

1758 zu Roret bei Mirecourt, gest. 1822 bei Paris), Jean Baptiste Vuillaume

(geb. 1798 zu Mirecourt, gest. 1875 zu Paris) etc. — Im hollandischen und flamischen

Geigenbau laBt sich beziiglich des Modells eine ahnliche Erscheinung wie in Frank-

reich beobachten. Als erwahnenswerte Meister seien genannt: Hend ri 1< Jacobsz

(geb. ca. 1650) und Pieter Rombouts in Amsterdam (geb. 1674), ferner Mattys
Hofmans in Antwerpen (wirkte ca. 1685— 1725).

Leopold Mozart als V i o 1 i n s p i e 1 e r.

Titelbild zu seiner MViolinschule", Augsburg 1756.

Kupferstich von L. Andreas Fridrich nach einer Zeichnung von G. Eichler.



Violinen No. 857-860 ^^^^^^ 515

Violinen des 18. und 19. Jahrhunderts.

NB. Das Museum sammelt grundsatzlich keine Violinen,
Bratschen und Violoncelli der groBen italienischen, deutschen
und franzosischen Meister, urn diese wertvollen Instrumente
den Kiinstlern und der Oeffentlichkeit nicht zu entziehen.
Die in der nachstehenden Abteilung aufgefuhrten Violinen sind daher fast

ausnahmslos Arbeiten weniger bedeutenden Ranges und gehorten groBten-
teils den ehemaligen Sanimiungen de Wit- Leipzig und Kraus- Florenz an.

No. 857. Violine
mit geschriebenem Zettel: „Johann VIrich Fischer laud vnd Geig macher /

in landshuet 1726". Decke und Boden des gut gearbeiteten Instruments

sind ziemlich hoch gewolbt; der Lack ist von rotlichgelber Farbung.
Die beiden Bodenhalften sind aus zwei nicht zu einander passenden
Holzstucken zusammengesetzt. Die/-L6cherzeigen etwas unregelmaBigen
Schnitt. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes Lowenkopfchen aus.

Gesamtlange 58'/2 cm, KorpuslangeSSV- cm, obere Breite 16^i cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3V4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 614.

No. 858. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Paulus Alletsee Hof tauten- und Geign macher
in Miinchen 1730". Das schone Instrument, die wertvollste Geige des

Museums, hat hoch gewolbten Boden und ebensolche Decke. Der etwas

geronnene Lack ist von feurigroter Farbung. Die y-Locher haben

ziemlich gedrungene Form. Der Wirbelkasten lauft in ein hiibsch ge-
schnitztes Lowenkopfchen aus.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35'-' cm, obere Breite 16' i- cm,
untere Breite 20Vj cm, Zargenhohe 3^'/4 cm.

Abbildung auf Seite 517, Nachbildung des Zettels auf Seite 603.

No. 859. Violine

(mit unechtem Zettel von Antonio Amati); Tiroler Arbeit aus der ersten

Halfte des 18. Jahrhunderts, wahrscheinlich von einem Mitglied der

Familie Klotz in Mittenwald. Der Lack ist von goldgelber Farbung.
Die Zargen sind aus schlichtem Ahornholz.')

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35'/2 cm, obere Breite 16''/4 cm,
untere Breite 20 cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 860. Violine,
wahrscheinlich ebenfalls von einem Mitglied der Familie Klotz in

Mittenwald aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Der Lack des

gut gearbeiteten Instruments ist von braungelber Farbung.
Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35-' j cm, obere Breite 16'/4 cm,

untere Breite 20'/-' cm, Zargenhohe 3V2 cm.

') Wo nichts anderes bemerkt ist, sind Boden und Zargen aus geflammtem
Ahornholz.



Violinen No. 861-866

No. 861. Violine,
ebenfalls Mittenwalder (Klotz'sche) Arbeit aus der ersten Halfte des
18. Jahrhunderts; mit gedrucktem Reparaturzettel : „Franz Simon, Hof-
und biirgerl. , Lauten- und Geigeiimachcr zu , Salzburg lygy [geschrieb.]

reparavif 46" Boden und Decke sind ziemlich stark gewolbt. Die Zargen
sind aus schlichtem Ahornholz. Der Lack ist von dunkelroter Farbung.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 35V2 cm, obere Breite 16' 2 cm,
untere Breite 20 cm, Zargenhohe 3'/4 cm.

Nachbildung des Reparaturzettels auf Seite 641.

No. 862. Violine

(mit unechtem Zettel von Pietro Guarneri); italienische Arbeit aus der

ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Boden und Decke sind ziemhch
stark gewolbt; der anscheinend spater erneuerte Boden stammt vielleicht

von Daniel Achat i us Stadlmann in Wien. Der Lack ist von

hellgelber Farbung.
Gesamtlange 58 '/2 cm, Korpuslange 36V4 cm, obere Breite I6V4 cm,

untere Breite 20'/2 cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 863. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Johann Michael Simman Geigen- macher in

Mittenwald an der Jsar/ 17--" (die Jahreszahl ist nicht ausgefiillt). Der
Zettel gehort vermutlich nicht in das Instrument, das den Eindruck
franzosischen Ursprungs (Mirecourt?) macht, wahrend die spater ange-
setzte Schnecke Tiroler Arbeit ist. Boden und Decke sind gut ge-
wolbt. Der Lack ist von braunlichroter Farbung.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 35V4 cm, obere Breite 16V-' cm,
untere Breite 2OV2 cm, Zargenhohe 3^4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 641.

No. 864. Violine,
Mittenwalder Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Lack ist

von hellgelber Farbung. Boden und Decke sind hoch gewolbt. Der

(urspriinglich nicht dazugehorige) Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes

Lowenkopfchen aus.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 3572 cm, obere Breite 16 cm,
untere Breite 20' 2 cm, Zargenhohe 3^2 cm.

No. 865. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Johann Ulrich Fichtl, in ; Mittenvvaid, An. 1763".

Boden und Zargen des gut gearbeiteten Instruments sind aus schlichtem

Ahornholz. Der Lack ist von gelbroter Farbung.
Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 35 '/4 cm, obere Breite 16^4 cm,

untere Breite 20 cm, Zargenhohe 3^/* cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 614.

No. 866. Violine
mit gestochenem Zettel: „Carolus Hellmer/me fecit Pragae. 1765". Der
Lack ist von rotbrauner Farbung. Die Decke ist hoch gewolbt.

Gesamtlange 58'/2 cm, Korpuslange 35'/ 2 cm, obere Breite 16'/2cm,
untere Breite 20'/^ cm, Zargenhohe 3'/4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 624.
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(In etwas kleinerem MaBstabe

als die beiden unteren Abbildungen.)

No. 867. Violine,

Venezianer Arbeit

a. d. 18. Jahrhundert.

Text: Seite 519.

No. 858. Violine

von Paul A 1 e t s e e
,

Miinchen 1730.

Text: Seite 515.

No. 868. Violine

von Philipp Achner,
Mittenwald (ca. 1780).

Text: Seite 519.
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Violinen No. 867—872

No. 867. Violine,
anscheinend Venezianer Arbeit aus dem 18. Jahrhundert nach Art von
Hieronimus Amati. Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist

von braunlichgelber Farbung. (Der von Elfenbeinadern durchzogene
Saitenhalter ist moderne Erganzung.)

Gesamtlange 58 cm, Korpuslange 35 cm, obere Breite 16 cm,
untere Breite 19' -• cm, Zargenhohe 3*4 cm.

Abbildung auf Seite 517.

No. 868. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Philipp Achner in Mitten- wald an der Ifer.

An. 17.."; die beiden letzten (geschriebenen) Ziffern sind bereits stark

verblaBt. Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist von braunlich-

gelber Farbung. Die Decke ist aus besonders feinjalirigem Holz.

Gesamtlange 5Q cm, Korpuslange 35' - cm, obere Breite 16' -- cm,
untere Breite 20' j cm, Zargenhohe 3*4 cm.

Abbildung auf Seite 517, Nachbildung des Zettels auf Seite 603.

No. 869. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Johann Gottlob Pfretzfchner, prope Violino

car Respontent [!], Roman! cremona
[!]. 1799".') Der Lack des gut

gearbeiteten Instruments ist von rotgelber Farbung. Die Zargen sind

aus schlichtem Ahornholz.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 35' < cm, obere Breite 16' 2 cm,
untere Breite 20' i cm, Zargenhohe 3^/^ cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 636.

No. 870. Violine

(mit unechtem Zettel von Domenico Montagnana-Venedig); jedenfalls
eine gute Tiroler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Der Lack
ist von hellgelber Farbung.

Gesamtlange 61 V2 cm, Korpuslange 35'; 2 cm, obere Breite 16'V4 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3\4 cm.

No. 871. Violine,
Klingenthaler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Der Boden
des gut gearbeiteten Instruments ist aus schlichtem Ahornholz; der

Lack ist von braungelber Farbung. (Der mit einem eingelegten Perl-

mutterschild verzierte Saitenhalter ist moderne Erganzung.)

Gesamtlange 59' -' cm, Korpuslange 35^2 cm, obere Breite 16'/* cm,
untere Breite 20' j cm, Zargenhohe 3

'

4 cm.

No. 872 Violine

(mit unechtem Zettel von Joseph Kiotz-Mittenwald); das Instrument

macht den Eindruck einer flamischen Arbeit von der Wende des

') .,Sein gedruckter Zettel — eine sinnlose Aneinanderreihung unverstandener,
teilweise falsch geschriebener Fremdworte — ist ein typischer Beweis fiir die damals

grassierende Sucht, audi der gewohnlichsten Arbeit durch einen fremdartig lautenden

Zettel einen italienischen Anstrich zu geben." (d e Wit, Qeigenzettel alter Meister,
1. Teil, S. 11.)

— Denselben nicht gerade in ciceronianischem Latein abgefaBten Zettel

verwendet auch ein anderes Mitglied der Markneukirchner Geigenmacherfamilie,
Carl Friedri ch Pf retzschner (geb. 1744, gest. 1798. Vgl. v. Lii tgen d rf f

,

a. a. O., 2. Aufl. S. 635.)
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18. Jahrhunderts. Der Lack ist von braunlichgelber Farbung. Die Zargen
sind aus schlichtem Ahornholz.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange SS'/a cm, obere Breite 16 cm,
untere Breite 20' i- cm, Zargenhohe 3^4 cm.

No. 873. Violine (sog. „Drei vi ertei-Violine")
mit unechtem Zettel von Gi anf rancesco Pressenda (Turin 1814);
das sorgfaltig gearbeitete Instrument ist jedoch anscheinend eine

authentische Arbeit Pressendas. Der Lack ist von schoner rotlichgelber

Farbung. Der Boden ist aus einem Stiick wildgeflammten Ahornholzes

gearbeitet. (Die Schnecke ist moderne Erganzung.)
Gesamtlange 56 '/2 cm, Korpuslange 33', 2 cm, obere Breite 15^4 cm,

untere Breite 19'/2 cm, Zargenhohe 3' -• cm.
Die sog. „Dreiviertel-" und „halben Violinen" dienen den Kindern zur Er-

leichterung des Erlernens des Violinspiels und unterscheiden sich von den eigentlichen

(„ganzen") Geigen nur durch ihre etwas geringere QroBe und Mensur. Die „halbe
Violine" verhalt sich zur „ganzen Geige" ungefahr wie 8:9, die „Dreiviertel-Violine"

wie 17:18.

No. 874. Violine

(mit unechtem Zettel von Domenico Rogieri-Cremona), vielleicht eine

Arbeit von Andreas Engleder in Miinchen aus der ersten Halfte

des 19. jahrhunderts. Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist

von rotlichgelber Farbung. Boden und Zargen sind aus schlichtem

Ahornholz.

Gesamtlange 59V2 cm, Korpuslange 35 V2 cm, obere Breite 16'/4 cm,
untere Breite 20' 2 cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 875. Violine
mit Brandstempel im Innern: „in urbe Cremoniae [!]

/ REMY"; franzo-

sische Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Lack des

gut gearbeiteten dekorativen Instruments ist von gelblichbrauner Farbung.
Saitenhalter und Wirbel sind mit Perlmuttereinlagen verziert; die

Schnecke ist mit Goldornamenten bemalt. Den Boden bedeckt eine in

Gold und Braun gehaltene, hiibsch ausgefiihrte Malerei, die eine Szene
aus Homers „Ilias*' darstellt: der Meeresgott Poseidon unterstiitzt die

Achaier beim Kampf um die Schiffe ( „l'id. Horn. Iliad. Lib. XIll" )^)

Gesamtlange 59'/2 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3V4 cm.

«r,« ^T. ,. Nachbildung der Inschrift auf Seite 636.
No. 876. Violine ^^

mit zwei geschriebenen Zetteln: „Hecho por Pedro Miro", „Zarrega

Mayo 1888"; spanische Arbeit aus dem letzten Viertel des 19. Jahr-
hunderts. Der aus schlichtem Ahornholz verfertigte Boden und die

Decke sind stark gewolbt. Der Lack ist von rotbrauner Farbung.
Der mit Schnitzereien versehene Wirbelkasten lauft in einen plump
geschnitzten Tierkopf aus.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3'/4 cm.

M Die betreffende Stelle (Ilias, Buch XIII V. 43 f.) lautet in der Uebersetzung
von Job. Heinrich Voss:

„Aber der Erderschiitterer, der Landumstiirmer Poseidon
reizte den Mut der Argeier, des Meers Abgriinden entstiegen."

Allerdings weicht die Darstellung des Zeichners in einigen Ziigen von der

Schilderung bei Homer ab.
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No. 877. Violine,
deiitsclie Arbeit vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die Geige und
der dazu gehorende Bogen (s. No. 1077) nebst Kasten sind in Japan
mit schwarzem Lackiiberzug versehen und mit schonen zum Teil relief-

artigen Goldmalereien (Vogel-, Baum- und Blumenmotiven) verziert.

— Der besonders hiibsch bemalte Kasten (No. 877a) ist mit zierlich

gravierten Metallbeschlagen und -schlossern versehen.

Gesamtlange der Violine 59 cm, Korpuslange 34'/j cm, obere

Breite 16' 4 cm, untere Breite 19' - cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 878. Violine,
italienische Arbeit aus dem 18. oder 19. Jahrhundert; mit geschriebenem
schwer lesbarem Zettel, aus dem die Worte Maestro I Violino

. . .instrumeniol facfu [!]
est i66o [\\l di I^r/i^^afo italiaiio"

[!]
erkennbar sind.

Der teilweise in Tupfen aufgetragene Lack des gut gearbeiteten Instru-

ments ist von dunkelbrauner Farbung. Bemerkenswert sind die aus

Schildpait verfertigten Zargen und der durchbrochene Wirbelkasten.

Gesamtlange 57 '/2 cm, Korpuslange 34' j cm, obere Breite 15'/ 4 cm,
untere Breite 20 cm, Zargenhohe 3 ','4 cm.

No. 879. Violine,
Mittenvvalder Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Der Lack ist von rot-

gelber Farbung. Abweichend ist das Griffbrett, das wie bei der

Guitarre mit „Bunden" in Form von Messingstreifen versehen und in

dem fiir die a- und e-Saite in Betracht kommenden unteren Teile ab-

geschragt ist. An Stelle der Wirbel ist eine ebenfalls der Guitarre ent-

sprechende Schraubenstimmvorrichtung vorhanden.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35' •-- cm, obere Breite 16' - cm,
untere Breite 20' j cm, Zargenhohe 3 '4 cm.

No. 880. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Anton Sprenger fecit Stuttgart anno 1881". Das

gut gearbeitete Instrument vi^eist rotgelben Lack auf und ist mit der von

Sprenger erfundenen sog. „Tonschraube" versehen, die eine kiinstliche

Erhohung der Spannung der Saiten zu erzielen sucht. (s. u.)

Gesamtlange 59 V2 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 16' 4 cm,
untere Breite 20' .; cm, Zargenhohe 3^/4 cm.

Die Spreiiger'sche ,,Tonschraube" ist ein durch das Geigenkorpus vom Hals
bis zum Knopfchen laufender Eisen- oder Stahlstab, der mittels einer Scliraiibe mehr
Oder minder angespannt werdeii kann. ,,Die Wirknng ist erne doppelte, vertikal gegen
die Decke uiiter dem Steg, horizontal gegen den Rand. — Es ist wohl anzunehmen,
daB geringere Geigen von mattem Tone durch diese kiinstliche Erhohung der Er-

regungsfahigkeit der Decke bedeufend gewinnen. Die Anwendung auf vorziigliche

Geigen bewahrter Meister mit tadellosen Decken scheint jedoch keineswegs ratsam.

Das Unnaliirliche dieses Verfahrens widerspricht der Einfachheit und gleichartigen

Zusammenwirkung der einzelnen bei der Bildung der Resonanz tatigen Organe, ent-

lastet andere Organe auf Kosten eines einzelnen und vermindert somit die Dauer-

haftigkeitdesselben undfolglich desganzen Korpers". (Apian-Bennewitz, a.a.O.,S.98.)

Violini piccoli (Quartgeigen):
siehe No. 755—759 (Pochetten in Violinform; Seite 358 59 des Katalogs).
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Violinen abweichender Bauart.

In der Reihe der musikalischen Tonwerkzeuge nimmt die Violine als

einziges Instrument, dessen Bauart sich seit mehr als zwei Jahrhunderten so

gut wie unverandert erhalten hat, eine bedeutsame Ausnahmestellung ein:

das von den groBen Brescianer und Cremoneser Meistern geschaffene klassische

Modell, das die Violine zu einem Kunstwerk stempelt, ist bis heute das nie

wieder erreichte Vorbild und Ziel des Geigenbaues geblieben.
— Trotzdem

hat es nicht an zahlreichen kurzsichtigen Verbesserungsversuchen gefehlt, die

sich sowohl auf das Material der tonenden Flachen des Korpus als auch auf

ihre Form und Starke und Spannungsverhaltnisse bezogen. Das Unfruchtbare

aller dieser Bemiihungen erkannte bereits Franz Anton Ernst') in Gotha,

der in einem auch heute noch lesenswerten Aufsatz „Noch etwas iiber den

Bau der Geige" im 7. Jahrgang der „Allgemeinen musikalischen Zeitung"

(Leipzig 1804, No. 4) u. a. folgendes sagt:

„Nach den vielfaltigen und mancherlei Versuchen, die ich seit etlichen und

zwanzig Jahren mil diesem Instrumente gemacht habe, finde ich, daB es seiner Form

und Struktur nach, wie wir es von den besten italienischen und deutschen Meistern

haben, keiner Verbesserung mehr fahig ist, besonders was den Korper betrifft. Auch

kann bewiesen werden, daB an keinem Instrumente so viel Versuche zur Verbesserung

und Vervollkommnung gemacht worden sind, als eben an der Violin... Man hat

z. B. Violinen von Silber, Kupfer und Messing gemacht: sie gerieten aber nicht nach

Wunsch, waren schwach und unangenehm von Tone. Man machte auch Versuche

mit verschiedenen auslandischen Holzgattungen, z. B. mit Schlangenholz, Ebenholz,

Sandelholz etc. zu Boden und Zargen, und Cedernholz zu Decken der Geige: allein

auch diese gerieten nicht und konnten nicht geraten, weil diese Holzgattungen zu

hart, zu schwer, zu wenig elastisch waren, und das Cedernholz, ob es gleich mit

unserer Fichte oder Rottanne die meiste Aehnlichkeit hat, teils zu weich und teils zu

sprode ist, auch selten gleichlaufende Jahre hat.

Mit den metallenen Korpern der Geige hatte es nun wieder eine andere Be-

schaffenheit: wurden sie zu stark gemacht, so konnten sie wegen ihrer Harte und

Schwere von den Darmsaiten nicht genug erschiittert werden; wurden sie zu schwach

') Ernst (geb. 1745 zu Georgenthal an der bohmisch-sachsischen Grenze,

gest. 1805 zu Gotha) war urspriingiich Jurist, bildete sich dann zum Musiker aus und

wurde 1778 als Konzertmeister nach Gotha berufen. Im letzten Jahrzehnt seines

Lebens befaBte er sich ausschlieBIich mit Geigenbau, in dem er, gestiitzt auf griind-

liche mathematisch-physikalische Studien, Ausgezeichnetes leistete. Der bekannte

Geigen- und Guitarrenmacher Jakob August Otto in Weimar (s. Seite 131 des

Katalogs) war sein Schiiler.
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gemacht, so wurden sie wieder von derLast der angespannten Saiten zusammengedriickt,

und wenn auch ein Medium zwischen diesen Extrenieii zu treffen ware, so miiB es

immer die gehoffte Wirkung verfehlen, weil Darmsaiten sowohl als Drahtsaiten bios

Holz zu ihrer Resonanz haben woUen. Auch der Luxus hat manche Versuche zuwege

gebracht: so habe ich z. B. eine alte Violin zu Hirschberg in Schlesien von Schild-

krote gesehen, welche 100 Dukaten gekostet hatte; ihr Klang aber war schiecht. Wie

viele Versuche mogen nicht mit den Holzarten zur Violin gemacht worden seyn, ehe

man sich vollkommen iiberzeugt hat, daB kein Holz besser sey, als wenn man zum

Boden und Zargen das Ahorn- und zur Decke das Fichtenholz nimmt.

Was nun die Form oder den UmriB betrifft, so ist bekannt, daB man vor ein

paar hundert Jahren zum Theil noch Violinen gemacht hat, welche die Figur einer

Pochette hatten. Sodann — was hat man nicht mit den //"-Lochern allein fiir Ver-

suche gemacht? Bald schnitt man sie in die Zargen, bald in den Boden" usw.

Beziiglich des Materials ist zu erwahnen, daB auBer Fichten- und Tannen-

holz zu Decken und Ahorn-, Buchen- und Sykomorenholz zu Boden — wie

es bereits Ernst angibt
— die verschiedensten Holzarten verwendet wurden.

Auch Versuche, Violinen mit Schallkorpern von Eisenblech, Glas, Ton oder

Porzellan (!) zu bauen, werden immer wieder aufs neue angestellt, deren un-

ausbleibliche MiBerfolge in der durch zahlreiche Beobachtungen gewonnenen
akustischen Erscheinung ihren Grund haben, daB nur die organische Struktur

des Holzes bezw. die ihm innewohnende individuelle Resonanz den charakte-

ristischen markigen und schlackenfreien Viohnton ermoghcht, wahrend alle

anderen Materialien eine mehr oder minder weichliche und verschwommene

oder scharfe und grelle Tonfarbung ergeben.

Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts begannen auch die Ver-

suche, durch Veranderung der Korpusform der Violine eine groBere Tonfiille

zu erzielen, und zwar wurde hierbei merkwiirdigerweise die alte guitarren-

ahnliche Fidel- oder Violenform ohne Mittelecken zum Vorbild genommen
— ein Typ, der als veraltet und langst iiberwunden hatte gelten miissen, da

durch die fehlenden Ecken die Quantitat des resonierenden Holzes eine nicht

geringe EinbuBe erleidet. Einer der ersten, der diese wenig gliickliche Idee

wieder aufnahm, war der Londoner Geigenmacher Georg Barton (gest. urn

1810): das Gewerbemuseum zu Markneukirchen besitzt eine derartige von

ihm verfertigte guitarrenahnliche Geige a. d. J. 1775, die einen nur kleinen

wenn auch nicht unschonen Ton besitzt. In groBziigiger Weise brachte dieses

Problem der franzosische Marine-Ingenieur Francis Chanot (geb. 1787 oder

1788 zu Mirecourt, gest. 1823 zu Brest) nach jahrelangen Studien 1817

zur Ausfiihrung. Fiir seine nach dem Guitarrentyp gebauten Instrumente

(Violinen, Bratschen und Violoncells) erhielt er im nachsten Jahre infolge

glanzender Begutachtung seitens der franzosischen Akademie ein Patent und

fand — trotzdem seine Geigen, wenn auch nicht eine gewisse Fiille des
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Tons, so doch Glanz und Geschmeidigkeit italienischer Violinen vermissen

lieBen — zahlreiche Anhanger und praktische Nachahmer seiner Theorie, wie

Johann Georg Staufer in Wien, Carlo Antonio Galbusera in Mailand

u. a. (Vgl. Bemerkung zu No. 913, Seite 544 des Katalogs.)
— Auf Anregung

Chanots befaBte sich auch der ausgezeichnete franzosische Arzt und Physiker
Felix Savart (geb. 1791 zu Mezieres, gest. 1841 zu Paris) mit eingehenden
akustischen Studien zur Verbesserung des Violintons, deren Ergebnisse er in

der wertvollen Schrift: „Memoire sur la construction des instrumens a chordes

et a archet" (Paris 1819) veroffentlichte.') Seine Experimente, zu denen ihm

J. B. Vuillaume in selbstloser Weise die wertvollsten italienischen Meister-

instrumente zur Verfiigung stellte, fiihrten ihn zur Konstruktion von Violinen

in Trapezoid-Form, die ebenso wie die Chanot-Geigen bei einer Priifung

durch die franzosische Akademie groBten Beifall erhielten, trotzdem aber keinen

Eingang in die Praxis fanden, sondern schon nach wenigen Jahren in Ver-

gessenheit gerieten. (Vgl. Bemerkung zu No. 887, Seite 528.)
— Ebenso-

wenig hatten spatere Versuche auf diesem Gebiete, wie z, B. die „bimen-

formigen" Violinen, die der Miinchener Geigenbauer Andreas Engleder
ca. 1850 konstruierte, oder die ellipsoidischen Geigen ( Violino arpa^ -Violino

chitarra ) des Fursten Gregor Stourdza (ca. 1870), irgendwelchen nach-

haltigen Erfolg.

Violinen aus abweichendem Material.

No. 881. Violine,
italienische Arbeit (aus Ravenna) v. J. 1845. Das Korpus des eigenartigen
Instruments besteht aus Messingblech, alle iibrigen Teile sind aus
Holz. Boden und Decke sind stark gewolbt.

Gesamtlange 60' 2 cm, Korpuslange 35'/.> cm, obere Breite 16^4 cm,
untere Breite 2072 cm, Zargenhohe 3V4 cm.

Abbildung auf Seite 518.

,,Im Jalire 1813 wurde eiiie Geige Qanz in Messing von Gottl. Heberlein
in Markneukirchen mit Hiilfe des dortigen Blasinstrnmentenmachers Diirschmidt
erbaut. Er spielte dieses Instrument sogar offentlich in der Kirche, und der Anblick
desselben erregte, besonders wenn es in der Sonne schimmerte, stets die hochste Ver-

wunderung der staunenden Menge. In den ISSOer Jahren wares der Blasinstrumenten-
Fabrikant van Osch in Mastricht (Holland), der den Bau von Geigen aus Kupfer
versuchte. Das Klangresultat diirfte aber den Erwartungen ebenfalls nicht entsprociien
haben." („Zeitschrift fiir Instrnmentenbau", 9. Band, S. 282.)

- Violinen mit Decken
aus Eisenblech baute um 1820 der osterreichische Geigenmacher Bagany in Potten-
dorf (n. d. Enns) zum billigen Preise von 4 fl 48 kr. "C M.

') Die Bibliothek des Museums besitzt ein Exemplar des Buches mit einer

eigenhandigen Widmung des Autors an Cherubini.
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(In spiel fertigem Zustande.)

(Deckel.)

No. 887.

Violine
in T r a p e z o i d - F o r m

von

Felix Savart,
Paris ca. 1820.

Text: Seite 528.

H

No. 891.

Violine,

MailJinder Arbeit

ca. 1820.

Text: Seite 529.

No. 898. Stock-Violine

(nach der Erfindung Johann Wildes).

Text: Seite 532.
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No. 882. Violine,
von der Firma Freyer & C» zu MeiBen ca. 1900 hergestellt. Das

Korpus des Instruments ist aus MeiBner Porzellan und mit hiibschen

Blumenmalereien verziert; alle iibrigen Telle sind aus Holz. Die
Rander der Decke und der /-Locher sind vergoldet.

Gesamtlange 61 cm, Korpuslange 36'/-' cm, obere Breite 17 cm,
untere Breite 217-' cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 883. Violine
vom Ende des IQ.Jahrhunderts. Das Instrument besteht in alien Teilen aus

Porzellan und ist im Gegensatz zu der vorhergehenden Violine

No. 882 ein bloBes Dekorationsstuck, das sich zu musikalischen Zwecken
nicht verwerten laBt. Es ist mit hiibsch ausgefiihrten chinesischen

Malereien in Gold, Rot und Blau verziert; der Steg hat die Form einer

Lyra.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 34 '/a cm.

No. 884. Kleine Violine
aus Fayence; ebenfalls ein praktisch nicht verwendbares Dekorations-

stuck. Das ganze Instrument ist mit Ausnahme des Bodens mit

hiibschen Blumenmalereien geschmiickt.

Gesamtlange 47' 2 cm, Korpuslange 25 7^ cm.

Violinen abweichender Form.

No. 885. Violine
mit gedrucktem Zettel: „Fecit Jofeph Wagner, Sereniff. / Princip. Camr.
Muficus / 1783 Conftantiae". Die Konturen des Korpus, der /-Locher
und der Schnecke sind in eigenartiger Weise ausgebogen und in

Wellenlinien verlaufend. Der Lack ist von schoner gelber Farbung;
Boden und Decke sind hoch gewolbt.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35'/2 cm, obere Breite 16'/2 cm,
untere Breite 20';^ cm, Zargenhohe 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

Aehnliche Violinen mit wellenformig ausgebogenen Zargen sind von J li a n n

Anton Gedler, der in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts zu Fiissen lebte,

bekannt. (Siehe Gg. Piegendorf er, ,,die schwabischen Geigenbauer", S. 3L)

No. 886. Violine,
siiddeutsche Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Aehnlich wie
bei manchen Violes d'amour verlaufen Ober- und Unterbacken
sowie die Mittelbiigel dieses eigenartigen Instruments in doppelten

Schweifungen; auch die /Locher haben dieselbe unregelmaBige Form.
Der Lack ist von schoner rotlichgelber Farbung. Boden- und Deckenrand
sind von doppelten Aederchen (Fiodein) eingefaBt. Saitenhalter und
Wirbel sind mit gravierten Perlmuttereinlagen verziert.

Gesamtlange 5972 cm, Korpuslange 35' 2 cm, obere Breite 15'/2 cm,
untere Breite 20' 2 cm, Zargenhohe 3'/2 cm.
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No. 887. Violine

in der von Felix Savart zu Paris 181Q konstruierten Trapezoid-
Form. Der Lack ist von hellgelber Farbung. Boden- und Decken-
rander sind von Ebenholzadern umsaumt, die Zargenkanten sind von
Elfenbeinstreifen eingefaBt. In die Decke sind zwei gerade Schallocher
von langlicher Form eingeschnitten. Der Wirbelkasten lauft in einen

gut geschnitzten Teufelskopf aus.

Gesamtlange 62' l> cm, Korpuslange 38 cm, groBte (untere) Breite

24V2 cm, kleinste (obere) Breite 7 cm, Zargenhohe 4'A; cm.

Abbiidung auf Seite 525.

,,Einer der interessantesten Versuche auf dem Gebiete des Qeigenbaues ist

Savarts Trapezoid-Violine. Zur Erbauung dieses Instrumentes wurde Savart
durch eine Reihe sorgfaltig ausgefiihrter Versuche veranlaBt, die ihm bewiesen: 1) daB
eine ebene Oberflache leichter in Schwingungen geriit als eine gewolbte oder gebogene;
2) dal5 es infolgedessen auf der Oberflache einer gewohnlich konstruierten Qeige Punkte

gibt, wo die Schwingungen auf ein Minimum reduziert werden oder ganz aufhoren;
3) daB die Backen, Eckklotze und/-L6cher die Haiiptursachen, resp. die Hauptpunkte
der verminderten Schwingungen sind. Er baute daher eine Qeige, deren Klangdecken
fiach waren, d. h. ganz flach an der hinenflache, wahrend die AuBenflache eine kaum
bemerkbare, leichte Erhebung zeigt, die durch die notwendig gewordene auBergewohn-
liche Hohe des Steges bedingt war. Die Trapezform griindete sich nicht gerade auf
einen wissenschaftlichen Grundsatz, aber da eine gewisse Menge eingeschlossener Luft

notwendig war, so nahm Savart diese Form an, denn er erreichte damit eine zum
Spielen erforderUche Verengerung des Instrumentes am Stege und hatte dabei dieselbe
Luftmasse zur Verfiigung, ais wenn an dieser Stelle das Instrument breiter gewesen
und die Zargen parallel mitcinander gelaufen waren. Da nach seiner Ansicht die

Schalloffnungen der gewohnlichen Geige nur deshalb in /-Form geschnitten waren,
um den Widerstand aufzuheben, den die gewolbte Fliiche den Schwingungen ent-

gegensetzt (eine Notwendigkeit, die bei seiner flachen Trapezoid-Violine nicht in Frage
kam), so schnitt er die Schalloffnungen gerade, nach demselben Prinzip wie Chanot,
d. h. um so wenig als moglich Hotzfaser zu durchschneiden. Das genaue Verhaltnis
der Lage der Schalloffnungen in der Decke und ihrer Entfernung voneinander fand
er durch eine Reihe praktischer Versuche. Den BaBbalken setzte er genau unter die

Mittellinie der Decke, von der irrtiimlichen Ansicht ausgehend, daB er dadurch dessen
EinfluB auf die gauze Oberflache verteilen konnte. Den Zargen, die aus demselben
Holze wie der Boden waren, gab er eine Dicke von 0,1 franzosischem Zoll, die er bei

dem Fehlen der Biegungen fiir ausreichend hielt. Aus letzterem Grunde lieB er auch
die Rander weg. Die Stimme setzte er, wie bei der gewohnlichen Qeige, hinter den

Steg, aber etwas mehr nach rechts. Den Saitenhalter brachte er, nach demselben

Prinzip wie bei den Chanot-Geigen nach dem Patent von 1818, in Wegfall. Da aber,
wie Savart ganz richtig hervorhebt, der voile Zug der vier Saiten auf den zarten Teil

der Decke dem Instrumente nachteilig sein muBte, so fiihrte er dieselben fiber einen

Sattel am unteren Ende des Instruments und hing sie in einen Knopf ein, der etwas
iiber die Mitte der unteren Zarge hinausgeriickt war.')

Die Vorziige der Trapezoid-Violine wurden von einer Kommission der Akademie
der Wissenschaften in Paris, bestehend aus den Herren Biot, Charles Hany und
de Prony, denen man noch die Mitglieder der Akademie der Kiinste: Berton, Catel,
Le Sueur und Cherubini beigegeben hatte, in das gehorige Licht gesetzt. Die
neue Geige wurde zusammen mit einem Cremoneser Meisterinstrumente gepri^ift, indem
beide von dem Violin virtuosen Lefebvre abwechselnd in einem Nebenzimmer ge-

spielt wurden, ganz so, wie dies mit der Chanot-Geige geschehen war und auch mit
demselben Resultat, d. h. das neue Savartsche Instrumenf wurde als dem Werke des

italienischen Meisters gleich, wenn nicht als noch besser bezeichnet. Es ist interessant

zu bemerken, wie diese Kommissionen enthusiastischer Franzosen augenscheinlich bei

jeder Qelegenheit bereit waren, sich irgendwelchem Erfinder oder Neuerer in die

') Das vorliegende Instrument No. 887 ist jedoch mit einem gewohnlichen
Saitenhalter versehen.
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Arme zu werfen and ihn mit Lobhudeleien zu uberschutten, wahrend das musikalische

Publikutn sich bei jeder Qelegenheit weigerte, ihre Meinung zu teilen und die

Neuerungen a!izunehmen.
Inimerhin beruht der Ban der Savartschen iKastengeige«, wie man sie ver-

achtlich nannte. auf vvissenschaftlichen Prinzipien, und es unterliegt keinem Zvveifel,

da3 ein nach dem Savartschen Modell gebautes Instrument, wenn es auch gegen

jede sorgfiiltig gebaute andere Geige abfallt. doch die gewohnliche Massenware aus

Mirecourt weit iibertreffen wiirde; und dabei ist es fiir einen Liebhaber weit leichter

herzustellen, wenn auch das Aussehen ein haBlicheres ist". (,,Zeitschrift fiir Instru-

mentenbau", 9. Band, S. 409. Vgl. auch die .\ufsatze ,,die Savartsche Theorie iiber

den Ban der Geige" in No. 7, 9 und 10 des 17. Bandes dieser Zeitschrift.)

Savart-Violinen sind in verschiedenen Sammlungen anzutreffen, z. B. in der

Kgl. Samnilung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 546), im
,,
Conservatoire de musique"

zu Briissel (No. 1362) und Paris (No. 32), im
, .Conservatoire des arts et metiers" zu

Paris (No. 7464; Savarts Original-Instrument) etc.

No. 888. Violine
mit oedrucktem Zettei: „Joannes Georgius Staufer fecit Viennae anno

1828"; handschriftlich ist hinzugefiigt: „No. 10. im Dezember", Das gut

gearbeitete Instrument hat eine eigenartige, an die alten Violen erinnernde

Korpusform ohne vorspringende Ecken und mit langeren Ober- als

Unterbacken. (Vgl. z. B. die Nachbildung No. 771, Seite 379 des

Katalogs.)
— Der Lack ist von schoner goldgelber Farbung. In der

Mitte des aus wild geflammtem Ahornholz verfertigten Bodens ist eine

kunstvolle ornamentale Verzierung aus Ahorn- und Ebenholzadern

eingelegt. Boden- und Deckenrand sind von doppelten Aederchen

(Flodeln) umsaumt. Die Schallocher sind von langlicher mondsichel-

ahnlicher Form.

Gesamtlange 61 V2 cm, Korpuslange 37 cm, obere und untere

Breite je 18' 2 cm, Zargenhohe 3' 4 cm.

Abbildung auf Seite 518, Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

No. 889. Violine,
sijddeutsche oder Wiener Arbeit aus den 20er Jahren des 19. Jahr-
hunderts. Die Korpuskonturen zeigen guitarrenahnUche Form ohne

Mittelecken; wahrscheinlich ist das Instrument in Anlehnung an das

Ch a not- Modell erbaut. (Vgl. Bemerkung zu No. 913, Seite 544 des

Katalogs.) Der Lack ist von rotUchgelber Farbung.

Gesamtlange 60 ''2 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 15' 4 cm,
untere Breite 20 Vj cm, Zargenhohe 3V-' cm.

No. 890. Violine,
ebenfalls siiddeutsche oder Wiener Arbeit aus den 20er Jahren des

19. Jahrhunderts. Wie bei der vorhergehenden Violine No. 889 zeigen
die Korpuskonturen eine guitarrenahnUche Form nach dem Modell

Chanots, jedoch mit abgerundeten, mehr nach auBen gebogenen
Zargen. Der Lack ist von rotUchgelber Farbung.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 16' 4 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3' 2 cm.

No. 891. Violine,
italienische (Mailander) Arbeit aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts,
Ein interessantes Versuchsinstrument, dessen Korpuskonturen an die

Form der steglosen GroB-Geigen des 16. Jahrhunderts gemahnen
(vgl. Seite 375 76 des Katalogs und die Abbildung in Praetorius'

„Organographia", Taf. XXXIV No. 14): Ober- und Unterbacken sind

II 34
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nur kurz und durch verhaltnisniaBig lange, miteinander parallel laufende

Mittelbiigel getrennt. Der in der Mitte leicht gewolbte Boden und die

Zargen sind aus NuBbaumholz; der Lack ist von rotlichbrauner

Farbung. Die Decke ist flach verlaufend und leicht nach innen ge-

bogen. Bodenrand und Saitenhalter sind von einer Borte aus Ahorn-
holz umsaumt; der Deckenrand wird von einer Einlage aus griin

gefarbtem Holz umzogen. Die Schallocher sind von langlich geschlitzter
Form. Der Wirbelkasten lauft in eine nach riickwarts gebogene
Schnecke aus.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite 16'/2 cm,
untere Breite 21 cm, Zargenhohe 3 '/a cm.

Abbildung auf Seite 525.

No. 892. Violine (sog. „russische Geige"),
Laienarbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Das primitive Instru-

ment zeigt gewohnliche Violinform, besitzt jedoch (ahnlich wie No. 890)

abgerundete, nach aufien gebogene Zargen. Der (nachgedunkelte) Lack
ist von schwarzbrauner Farbung.

Gesamtlange 60 cm, Korpuslange 36' . cm, obere Breite 16^4 cm,
untere Breite 21',.' cm, Zargenhohe 3'-' cm.

No. 893. Violine,
deutsche Arbeit aus der Mitte oder 2. Halfte des 19. Jahrhunderts. Ein sehr

interessantes Versuchsinstrument mit merkwurdigem unsymmetrischem
Korpus: die linke Ober- und die beiden Unterbacken sind von mehr

eckiger als abgerundeter Form. An der Stelle der rechten Oberbacke
ist das Korpus (Decke, Zargen und Boden) zur Erleichterung des Spiels
in den hoheren Lagen in eigenartiger Weise verkiirzt, wodurch die

Mittelbiigel ungleichmaBige Form und Grofie erhalten. — Der aus

ein em Stuck gearbeitete Boden und die Zargen sind aus schlichtem

Ahornholz; der Lack ist von gelbbrauner Farbung.
Gesamtlange 60' .• cm, Korpuslange 36' .> cm, obere Breite 13' 2 cm,

Breite an den Mittelbiigeln 11 '4 cm, untere Breite 21' _• cm, Zargen-
hohe 3';4 cm. Abbildung auf Seite 518.

Verschiedenartige Violinen.

No. 894. Brettgeige (Stumm e Violine)
mit den unterhalb des Halsansatzes eingebrannten Initialen: „I G G /

V C V" und geschriebener Jahreszahl 1725; deutsche Arbeit aus

dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Das zu Uebungszwecken
verfertigte Instrument besteht eigentlich nur aus Hals und Decke; als

Schallkorper dient wie bei den Pochetten die ausgehohlte Verlangerung
des Halses. Dieses schmale, gekehlte Korpus, das sich bis zum unteren

Ende der Decke erstreckt, ist fiinfkantig und rotlichgelb lackiert. /-Locher
sind nicht vorhanden; nur im oberen Teil der Decke ist ein rundes
Schalloch mit einer hiibschen Pergament-Rosette eingeschnitten. Der
Wirbelkasten lauft an Stelle der Schnecke in ein geschnitztes Kinder-

kopfchen aus.

Gesamtlange 58'/2 cm, Deckenlange 35V2 cm, obere Breite I6V2 cm,
untere Breite 20'/2 cm.
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Ueber die »Brettgeige« heil5t cs in Leopold Mozarts ,,Violinschule" (Augs-
burg 1756, Seite 2): ,,^£ine . . . metiia mel^r iiblidjc 21rt fiiiJ) bie citifadjen, obcr ^rctt--

tjcipcn; tuelcbe alfo beiieiuict tPinbeii, tpcil bic a^. barauf gefpaiiiiten Seyteii, mir iiber

einem cjeiiiolbtcii Srett gepcjen fiitb, fo cigentlid? bem obern Cl^eilc eiticr aemeinett

Violin obex Dtsfantgeiije gleidjct." Derartige »Brettgeigen < sind audi in der Kgl.

Sammlung zu Berlin, im ,,Qermanischen National-Museum" zu Niirnberg n. a. zu

finden; vgl. audi die Pochette No. 745 (Seite 353 des Katalogs).
— Audi in neuerer

Zeit werden ahnlidie >stumnie Geigeu' noch gebaut. „Der Zweck, den man mit

diesen Violinen verfolgte, ist der, den Klang der Geige durch Beseitigung des Schall-

korpers und Anbringung von moglichst wenig tonendem Holze bei volliger Beibe-

haltung der richtigen Geigenmensur und ungeliinderter Spielbarkeit auf ein moglichst
geringes MaB zuriickzufiihren, um dadurch die Nerven des Spielers und der unfrei-

willigen Zuhorer moglichst zu schonen." (Apian-Bennewi tz, a. a. O., S. 336.)

Ueber die von Gebriider Wolff in Kreuznach i.J. ISSl erfundene und in den Handel

gebrachte stumme Violine (D. R. P. 804), bei der das Korpus durch einen massiven

Rahmen aus Mahagoniholz ersetzt ist, s. ,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 1. Band S. 248.

No. 895. Doppel-Violine,
von Georg Adam Schneidenbach in Klingenthal gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts gebaut. Das gut gearbeitete originelle Instrument ist s. Zt.

anscheinend fiir ein Artistenpaar verfertigt worden; es besteht aus zwei

an den Schnecken zusammengeleimten Violinen mit gemeinsamem
(flachen) Boden. Der Lack ist von braungelber Farbung.

Gesamtiange 59 '/2 cm, Korpuslange 35 '/2 cm, obere Breite 16 "4 cm,
untere Breite 20' 2 cm, Zargenhohe (je 3';s =) 6^ ^ cm.

No. 896. Violine
mit geschriebenem Zetteh „Verfertiget / von Joseph Rief von Vils 1832".

Das instrument ist zu Versucliszwecken mit doppelter Decke ausge-
stattet: im Innern ist in mittlerer Zargenliohe eine zweite (fiache) Decke

eingelassen, die ebenfalls mit zwei /-Lochern versehen ist. Der Lack
ist von rotlichgelber Farbung. Boden und obere Decke sind ziemlicii

hoch gewolbt. Saitenhalter, Griffbrett und Wirbelkasten sind moderne

Erganzung; der Wirbelkasten lauft an Stelle der Schnecke in ein hiibsch

geschnitztes Mannerkopfchen aus.

Gesamtiange 61 cm, Korpuslange 36 '2 cm, obere Breite 16'/2 cm,
untere Breite 20'/-' cm, Zargenliohe 4' < cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 636.

No. 897. Violine mit eingebautem Waldhorn,
moderne Nachbildung nach einem Originalinstrument aus dem 18. Jahr-
hundert im Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg. Das eigen-

artige Instrument besteht aus einer gewohnlichen Violine, in deren

Korpus das mehrfach gewundene Rohr eines Waldhorns (in F) ein-

gebaut ist, dessen Mundstiick oberhalb der Schnecke zum Vorschein

kommt, wahrend der langlich viereckige Schallbecher in der unteren

offen gelassenen Zarge miindet. — Der Lack der Violine ist von braun-

lichgelber Farbung. Der Saitenhalter ist aus Schildpatt und mit

hijbschen reliefartigen Verzierungen versehen.

Gesamtiange (ohne Horn-Mundstiick) 61 cm, Korpuslange 36V2 cm,
obere Breite 17 cm, untere Breite 21 cm, Zargenhohe 4'/< cm.

Abbildung auf Seite 526.

Vgl. ;,Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 9. Band S. 300: „Die Trompeten-
Geige... war eine Geige in Verbindung mit einem horn- oder trompetenartigen
Instrumente, dessen Schallbecher gewissermaBen die Schnecke vertrat [?], wahrend die

Rohre mit dem Mundstiick oben am Halse durch eine Oeffnung in den Korper der
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Geige eingefiihrt war. In Deutschland nahm Ferdinand Hell [in Wien] 1854 darauf

ein Patent und in England in demselben Jahre W. E. Newton. Schon sah das In-

strument nicht aus, und eine Verstiirkung des Tones, die man mit dem angebrachten
Blechinstrumente beabsichtigte, wurde keineswegs erzielt." Letztere Ansicht scheint

auf einer irrigen Annahme zu bernhen; das eingebaute Horn war nicht zur Erhohung
der Resonanz bestimmt, sondern sollte zur Hervorbringung komischer Effekte eine

doppelte Benutzung des Instruments (als Violine und Waldhorn) ernioglichen.
—

Eine Nachbildung des Salzburger Exemplars befindet sich auch im
,, Metropolitan

Museum" zu New York (No. 2704, Catalogue p. 70).
—

,,2 Violhicn, liwrinueu Honia"
sind im Inventar der fiirstl. Hofkapelle zu Cothen v. J. 1773 unter No. 12 verzeichnet

(s „Bach-Jahrbuch" 1905, S. 38).

No. 898. Stock-Violine,
anscheinend deutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
(Biedermeier-Zeit). Das originelle Instrument bildet in gesclilossenem
Zustand einen Kriickstock aus poliertem Mahagoniholz mit neusilbernen

Ringen und Zwinge. Zum Spiel wird die Kriicke abgeschraubt,
der obere deckelartig ausgehohlte Teil des Stocks abgenommen und
der im Inneren des als Resonanzboden dienenden imteren Tells des

Stocks aufbewahrte Bogen herausgezogen ;
hierauf wird die Kriicke

wieder angeschraubt und als Kinnhaiter benutzt, der kleine auf der

Decke flach aufliegende Steg aufgestellt, und die Violine ist spielfertig.
In der Mitte der aus Fichtenholz verfertiglen Decke sind zwei schlangen-

formige Schallocher und zwei weitere kleine runde Schalloffnungen

eingeschnitten. Der Saitenhalter ist am Gewinde des Stocks befestigt;
die Saiten sind unmittelbar iiber dem Oriffbrett an kleinen in einer

Messingachse laufenden metallenen Schrauben befestigt, die mittels eines

dazu gehorenden Schliissels angespannt werden.

Gesamtlange (in geschlossenem Zustand) 86 cm, Lange der eigent-
lichen Violme 55 cm, Lange der Stockspitze 23 cm.

Abbildungen auf Seite 525.

Die Stockvioline, d. li. eine Violine in Form eines Spazierstocks, wurde um die

Mitte des 18. Jahrhunderts von Johann Wilde, der 1741—64 Kaiserl. Kammer-
musikus in St. Petersburg war, erfunden.') In den von J oh. Adam Hiller als

4. Band der „Wochentiichen Nachrichten" herausgegebenen „Musikalischen Nach-
richten und Anmerkungen auf das Jahr 1770" (25. Stiick, S. 192) heiBt es hieriiber:

„Doti feiiteit curiofeit ^S'f-^ciitioneii, bie er alltjier [elbft ausgcbadjt, felbft gearbeitct,
unb 311 Statibe gelnactjt hat, u»iU idj niir bte r>oriic[]mften Stiicfe aiiffiit]reii.

\. (Etiieii Spajier'Stocf ron gan3 mittclma^itjer Dtcfc, ettraii \^\% §oll oben

am Mtfi'ten Q)rt im Diameter. Dafelbft ift cr \o\\\, nnb madjt eine 5tocf =

Dtolin mit \ Satteit uiimerflid^ uerboraeit aiis, x>o\\ \o ftarfem (Eon, als immer
eine freye Stocfftebel [eyti Famt, jumal meiin bey bem fpiclen i)er Storf, beffeit

inneres ben Kcfoiiaiij isoben ausmadjt, an ciii anbres aro^eres 3"ftfument

augeftcmmt toirb. Die gictuahulidje gantige, ober bas J3efd^ldoi unten am Stocf,

beftetjt in einer mcfftngeiien Sd^raube, \\\\^ cjtebt bey it^rer ^frojfmui^ ben ^tebel=

boijen Ijeraus. 2In bem BatiCt oben beym Stocffnopf l^dn^t ein mel'i'ingener

Si^liiffel roie 311 einer Sacf iil]r, loomit bie im Stocf oerboroiene \ eiferne Stiffte,

bic bie SaitcntDirbel rorftellen, aufge3ogen roerben...."

Im Jahre 1882 brachte die Firma A. Lutz & Co. in Wien auf Grund eines

zufallig aufgefundenen Originalinstruments-) Nachbildungen der Wilde'schen Stockvioline

'1 Wilde ist auch der Erfinder der sog. »Nagelgeigen« (vgl. S. 408 im l.Bande
des Katalogs).

^) Ein derartiges Exemplar findet sich z. B. im „Bayr. Nationalmuseum" zu
Miinchen (No. 117).
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in den Handel; vgl. „Zeitschrift fi'ir Instrumentenbau", 2. Band S. 144.') Audi
die von Alexander O p i k t li i n in St. Petersburg gemachte „Erfindung" eines

„als Saiteninstrunient ausgebildeten Spazierstocks", die am 23. Marz 1894 das Deutsche

Reichspatent No. 78068 erhielt, scheint nichts anderes als eine Nachahninng der
Wilde'schen Stockvioline zu sein.-')

No. 899. Violine,
aus einem Holzschuh hergestellt. Das primitive Instrument ist wahr-
scheinlich eine flamische Arbeit aus dem 18. oder 19. Jahrhundert.

Lange 58'/-' cm.

Hardanger Geigen ( .Hardanoerfelen«).

Ueber die norwegische Handangerfele heiBt es im Katalog der 2. Sonder-

ausstellung des „Norwegischen Volksmuseums" (Christiania 1904); „Die
Hardangerfele ist ein nationales Instrument, dessen erste primitive Form etwa
1670 in Hardanger aufkam. Ein SchuJmeister namens Lars Klark in

Oestersjo verfertigte zuerst ein Streichinstrument, bestehend aus Saiten, die

iiber ein ausgehohltes Holzstiick gespannt waren. Einer seiner Schiiler,

Isak Nielsen Botnen, ist der Schopfer der Hardangerfele. Er veranderte

die Form der gewohnlichen Violinen (die in Hardanger und Telemarken
»deutsche Violinen oder >Dusingfela genannt wurden), indem er die Geige
kleiner machte, mit mehr abgerundeter Brust, kiirzerem Hals und etwas

niedrigerem Steg, was das Trillern erieichterte. Schliefilich fiigte er, wie bei

der Viola d'amore, mitklingende Untersaiten hinzu. Von dem Prediger
Didrik Muus auf Stordoen lernte er die Instruniente firnissen. ,,Er er-

langte unglaubliche Beruhmtheit in der Violinmacherei", heiBt es in Bergens
Adresseavis 1776. Er war es auch, der die Hardangerfele mit Perl mutter
zu verzieren anfing und sie zu einer Vollkommenheit brachte, die spater kaum
iibertroffen ist. Er betrieb das Geigenmachen in groBem Stil, seine Geigen
waren fiber das ganze Westland verbreitet; von dort kamen sie bis nach

Telemarken, wo spater Geigenbauer lebten, die den alten Meister erreichten.

Isak Botnen starb ca. 1780. Natiirlich hatte der Teufel selbst seine Hand im

Spiel gehabt und ihm personlich ein Geigenmodell geschenkt. Dieses war

ganz schwarz. Der Gottseibeiuns raubte auch Isaks Leiche aus dem Sarg,
denn als Isak zu Grabe getragen wurde, war dieser ganz leicht. — Isaks

Sohn Trond [Issaksen] auf Flatebo, spater auf Ytre Aulvik in Kinsarvik,
wird als Schopfer der heutigen Hardangerfele bezeichnet, welche er nach dem
Modell der Violine verbesserte und vergroBerte. Ungefahr 1750 kam die

M Die dort ausgesprochene Vermutung, „diese Curiositat von Geige diirfte

spanischen Ursprungs sein, nach der Formierung der S-Ausschnitte zu schlieBen",
ist irrig.

-) Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 15. Band S. 367: „Der Stock ist rohr-

artig ausgehohlt und in dieser Ausliohlung mit einem das Griffbrett, die Wirbel und
den Saitensteg aufnehmenden Resonanzboden versehen. Oberhalb des Resonanzbodens
ist der Stock ausgeschnitten und mit einem halbrunden Deckel iiberdeckt."
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Hardangerfele nach Telemarken, wo mehrere gute Geigenbauer lebten, be-

sonders die aus der Familie Hell and in Bo und andere in Vinje. Noch
heute bliiht die Geigenmacherei sowohl hier wie auch im Westlande, in

Hardanger, Voss, Sogn, Orkedalen, Hallingdalen und an anderen Orten.'")

Vgl. terrier „Zeitschritt fiir Instrumentenbau", 15. Jahrg. S. 161: „Die Heimat
dieser Instrumente ist schon im Namen ausgedriickt. In dem waldreichen,

gebirgigen Teile des siidlichen Norwegens, das sich am Hardanger-Fjord
ausbreitet, in dem Lande der Wasserfalle, Gletscher und Hochweiden, hat

vor nahezu zwei Jahrhunderten der Geigenbau im Volke eine Statte ge-
funden und sich bis auf die Jetztzeit erhalten. Stainersche Geigen sind dort

das Vorbild gewesen und geblieben, wenn auch die Instrumente in der Be-

saitung und Ausstattung von ersteren abweichen. Kunstgeigen sind es freilich

nie gewesen; sie zeigen meist erne rohe Arbeit, geniigten aber in musikalischer

Beziehung den Anspriichen des norwegischen Landbewohners, dessen Lieb-

lingsinstrument sie in Freud und Leid von jeher waren. AUe Hardanger
Geigen, aus alterer wie neuerer Zeit, zeichnen sich durch die eigenartige

Einlegearbeit von Griffbrett und Saitenhalter, durch verschiedenartigeBemalung
von Decke und Boden, vor allem aber durch das Vorhandensein von 2—4
mitschwingenden Stahlsaiten aus, die ahnlich wie bei der Viole d'amour
unter dem Griffbrett hinlaufen. Die 4 Spielsaiten sind, wie bei der gewohn-
lichen Violine, aus Darm, wurden aber verschiedenartig gestimmt. In dem
Museum des Briisseler Conservatoriums, das ein solches Instrument mit

4 Darm- und 4 Stahlsaiten (von Anders Heldahl in Bergen) aus dem

Jahre 1851 besitzt, befindet sich auch eine Sammlung norwegischer Tanze,
bei denen die Stimmung des Instrumentes in zweierlei Art angegeben ist.

Darmsaiten : Stahlsaiten:

--X
X--

-0-

Den roh gearbeiteten alteren Hardanger Geigen sind neuerdings sorgfaltig

gearbeitete, schon ausgestattete Instrumente gefolgt, die namentlich in dem
Gebiet von Telemarken angefertigt werden. Auf der nordischen Ausstellung
in Kopenhagen 1888 befand sich ein schones Exemplar von G. O. H ellan d

in Bo, das aufs Kostbarste mit Holz und Perlmutter eingelegt war."

Eine besonders reiche Sammlung von Hardangerfelen besitzt das

„Norsk Folkemuseum" zu Christiania (vgl. den Katalog von Harry Fett,
S. 51-58).

No. 900. Hardanger Geige
mit geschriebenem Zettel: „Tron[d] Issaksen / Fladebo 1758". Der Boden
und besonders die Decke des primitiv gearbeiteten Instruments sind

stark gewolbt. Der Lack war ehemals von rotlichgelber Farbung. Der

mittlere Teil des Bodens und die ganze Decke sind mit kunstlosen

farbigen Blumenmalereien bedeckt. Saitenhalter und Griffbrett sind in

ihrer ganzen Lange von Einlagen aus Bein und NuBbaumholz durch-

zogen. Der mit Kerbschnitzerei versehene Wirbelkasten lauft in eine

plumpe Schnecke aus.

') Abgedruckt aus der deutschen Ausgabe des Katalogs des Musikhist. Museums
zu Kopenhagen von Angul Ham m eric h (Kopenhagen 1911, S. 107).
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Der Beziig besteht aus 4 Spiel- unci 2 unter dem Griffbrett hin-

laufenden metallenen Resonanzsaiten (s. ob.).

Gesamtlange 56 cm, Korpuslange 34 cm, obere Breite 147* cm,
untere Breite 18 cm, Zargenhohe 3',j cm.

Abbildung auf Seite 526, Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

No 901. Hardanger Geige
mit der geschriebenen Jahreszahl 1829 auf dem Oberteil des Bodens
am Halsansatz. Boden und Decke sind stark gewolbt. Der Lack ist

von gelblichroter Farbung. Die /-Locher zeigen plumpe Form ohne
seitliche Einschnitte. Der Saitenhalter ist mit Einlagen aus Perlmutter,
Ebenholz und Bein verziert, das Griffbrett ist mit einer gravierten Platte

aus Bein belegt. Der Wirbelkasten lauft in ein roh geschnitztes Tier-

(Schweins-)kopfchen aus.

Der Bezug besteht aus 4 Spiel- und 4 unter dem Griffbrett hin-

laufenden metallenen Resonanzsaiten, von denen eine durch einen in

die Riickseite des Wirbelkastens eingelassenen Wirbel angespannt wird.

Gesamtlange 59 cm, Korpuslange 35 cm, obere Breite 15'/4 cm,
untere Breite 197- cm, Zargenhohe 4 cm.

Abbildung auf Seite 526.

Philomelen oder Stahlgeigen.

Die Philomele oder Stahlgeige ist ein um die Mitte des 19. Jahrhunderts
in Deutschland (Miinchen?) erfundenes Streichinstrument, das mit dem sog.
Streichmelodion

,
einer Abart der Streichzither (vgl. No. 491, Seite 71 des

Katalogs) Aehnlichkeit hat. Die Korpusform der Philomele erinnert an die

altertiimliche Bauart der Violen des 16. Jahrhunderts. Der Bezug besteht aus
vier violinmaBig gestimmten Stahlsaiten, von denen die beiden tieferen

iibersponnen sind; die Saiten werden im Wirbelkasten gevi'ohnlich mit einer

der Guitarre entsprechenden Schraubenstimmvorrichtung angespannt.
— Der

Klang des Instruments, das nur von Dilettanten gespielt und mit der Schlag-
oder Streichzither ini Duospiel benutzt wird, ist ziemlich scharf und glasern.

Entsprechend der Alt-Streichzither ist auch eine Alt-Philomele im Gebrauch,
die sich durch groBere Form und tiefere Stimmung von der gewohnlichen
(Diskant-) Philomele unterscheidet.

No. 902. Philomele (Stahlgeige),
vogtiandische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Das Instrument hat

eigenartige Form: das Korpus ist im oberen Teil dreieckig gestaltet und

spitz zulaufend und im unteren Teil abgerundet, so daB die Mittel-

biigel stark eingebuchtet erscheinen. Der flache Boden und die niedrigen

Zargen sind aus schlichtem Ahorn-, die Decke ist aus NuBbaumholz;
der Lack ist von rotlichgelber Farbung. Auf dem unteren Teil der

Decke sind zu beiden Seiten des Saitenhalters zwei kleine /-Locher
eingeschnitten; auBerdem befindet sich unterhalb des Griffbretts ein

ausgezacktes sternformiges Schalloch.
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Die 4 Saiten sincl am Saitenhalter mit eisernen Hakchen befestigt.
Der primitive Wirbelkasten lauft an Stelle der Schnecke in eine ein-

fache Windung aus.

Gesamtlange 60V-> cm, Korpuslange 36 cm, obere Breite (ober-
halb der Mittelbiigel) 19' -• cm, untere Breite 2\^/-i cm, Zargenhohe
2^4 cm.

No. 903. Philomele (Stahlgeige)
von ahnlicher Form wie No. 902; jedoch ist auch die obere Korpus-
partie geschweift, so daB das Instrument ein an die alten Violen er-

innerndes Aussehen erlialt. Boden und Decke sind flacii und aus

schlichtem, die Zargen aus geflammtem Ahornholz; der Lack ist von

gelblichroter Farbung. Die beiden Schallocher sind schlangenformig;
auf dem unteren Teil des Griffbretts befindet sich eine durchlocherte
rosettenalinliche Verzierung. Der Wirbelkasten lauft in ein geschnitztes
Schildchen aus.

Die Saiten sind am unteren Ende des Griffbretts befestigt, weshalb
das Instrument keines Saitenhalters und besonderen Steges bedarf.

Gesamtlange 58'/-' cm, Korpuslange 34 '/a cm, obere Breite 2072 cm,
untere Breite 20' 2 cm, Zargenhohe 3' 2 cm.

No. 904. Philomele (Stahlgeige),
in Form und Arbeit ahnlich dem vorhergehenden Instrument No. 903.

Das ganze Korpus ist aus schlichtem Ahornholz; der Lack ist von
dunkelroter Farbung. Die Form der Schallocher und des Wirbelkastens

entspricht No. 903. — Die Saiten, die wie bei No. 902 befestigt sind,
werden durch eine Schraubenstimmvorrichtung angespannt.

Gesamtlange 58^* cm, Korpuslange 35 cm, obere Breite 17'/* cm,
untere Breite 21 '/^ cm, Zargenhohe 3 cm.

Abbildung auf Seite 526.
't5

Violinbogen: siehe No. 980, 984, 992-999, 1005, 1015 etc. (Seite 593ff.)
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Bratschen.

(Alt- und Tenorgeigen.)

Die Bratsche oder Altgeige (ital. u. fraii/^.: Alto; franz. auch: Quinte,

Taille; engl.: Tenor) ist eine in den Dimensionen vergroBerte Violine, die in

der Gruppe der Streichinstrumente die Altlage beherrscht und die Mitte

zwischen dem Diskantinstrument Violine und dem BaBinstrument Violoncello

inne hat. Ihre vier Saiten werden in

;p=£ If- ::1:

also eine Quinte tiefer als die der Violine gestimmt. — Der Name Bratsche<

ist eine durch den Sprachgebrauch verdorbene Fassung des italienischen Wortes

braccio (Arm) und als Abkiirzung aus der Benennung Viola da braccio<

entstanden, womit zunachst im Gegensatz zu der zwischen den Knien ge-

haltenen Viola da gamba eine im Arm gespielte Viole und gegen Ende

des 16. Jahrhunderts auch ein derartiges Violininstrument bezeichnet wurde;

bereits in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts ging dann der Name auf

die eigentliche Altvioline, die Brazze
, iiber.')

— In Matthesons „Neu-er6ff-

netem Orchestre" (Hamburg 1713) heiBt es (S. 283):

„^ic fullcn^c F/Wr?, Violetta, Viola da Braccio o^cr Brazzo, ift

von groiTcrcr Structur unt> Proportion ale ^tc Violine, )onft abcr cbcn

t>cr \7atui* / Ul1^ wiv^ nuv cine Quinte ttclfcr gcftiininct / ncmlid') a. d. g. c.

Bic t>icnct ;ii llTittchpvtrticn allcrbvan^ 7lrt ale: Viola prima (ivic bey ^cn

Btitnnicn ^lT bobc obcr rcd>tc ?llt) Viola fecunda, (iinc ^cr Tenor) &c.

unb ift cine ^a• notbii-'cn^igftcn Btiidrc in cincnt harmonieufcn Con-

cert; ^enn l^''0^tc!]Tittclftintntcn fcblcn / ^a unr^ ^ic Harmonie abgcbcn

uni^ ivo I'lc iibcl bcfcncr )"iint» ^a ^^nr^ allce iibrigc diffonircn. ^e fpidct aiid>

wol cin Virtuofe bieiiH'ilcn cin Braccio folo, l^n^ ivcrt»cn ricbnabl ganRC
Arien con Violette all'Unifono gcfcc^ct xiH'ld">c ^cnn

'

iiu'cicn ^cr Cictfc

^ce Accompagnements rcd>t frcmbt> un^ artig Ir'lingcn.''

Ebensowenig wie iiber die Entstehung der Violine laBt sich iiber die

Anfange der Entwicklung der Bratsche etwas Authentisches sagen. Die Mog-
lichkeit erscheint jedoch naheliegend, daB die ersten durch Umbildung der

') Vgl. z. B. Daniel Speers ,,Unterricht derMusicalischen Kunst", Ulm 1687, S.84.



Lira da braccio< entstandenen Instrumente des Violintyps mehr der Bratsche

als der Violine entsprochen hatten'j und daB erst spater
— vielleicht durch

den Brescianer Meister Gasparo Bertolotti (da Salo) — die endgiiltige

Ausbildung der eigentlichen Violine erfolgt sei. (Vgl. Seite 508 des Katalogs.)

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Bratsche in zwei verschiedenen

GroBen im Gebrauch, und zwar in einer groBeren Form als Tenorgeige

(ital.: Contr'alto, Tenore; franz: Taille) zur Ausfiihrung der tieferen Partien')

und in einer kleineren Form als Altgeige (Alto; Haute-contre) fiir holier

geschriebene Partien.) Die friihen Meister des Violinbaues — wie Gasparo
da Salo, die alteren Amati, Peregrino Zanetto etc.^)

— bauten noch

hauptsachlich nach dem groBen Modell der Tenorgeige, das sich das ganze

17. Jahrhundert hindurch erhielt; auch in Praetor i us' „Sciagraphia"

(Taf. XXI, No. 5) ist unter den „Violn de bracio" eine derartige „Tenor-Geig"

abgebildet, deren Korpuslange 47' _ cm bei einer Gesamtlange von 74 7- cm

betragt. (Vgl. hierzu die nur wenig kleineren Tenorgeigen des Museums

No. 905—907.) Die Schwierigkeit der Behandlung dieser wegen ihrer groBen

Dimensionen ziemlich unbequem zu handhabenden Instrumente war der

Grund, etwa seit Stradivari das noch heute bestehende kleine Bratschen-

modell zu bevorzugen, wenn auch die Tenorgeige der spateren Bratsche

an Schonheit und Fiille des Tons weit iiberlegen war. — Betreffs der noch

groBeren Viola da spa 11a und ihrer Abart, der Bach'schen Viola

pomposa ,
siehe Seite 548 f. des Katalogs.

Der verhaltnismaBig schwache und leicht naselnde Klangcharakter der

Bratsche, der zwar nicht ohne ausdrucksvollen Reiz ist, aber doch von dem

hellen und markigen Violinton merkbar absticht, ist auf den groBen Unter-

schied zuriickzufiihren, der zwischen den theoretisch erforderlichen und in

der Praxis angewandten MaBen der Korpuslange und -breite und der Zargen-

hohe besteht. Da die Bratsche eine Quinte tiefer als die Violine gestimmt

wird, belauft sich ihr gegenseitiges Tonverhaltnis wie 3:2 — eine Proportion,

die eigentlich auch in ihren Dimensionen zum Ausdruck kommen miiBte. Dies

ist jedoch durchaus nicht der Fall: denn da die Violine eine Korpuslange

von durchschnittlich 36 und eine Saitenlange von 33 cm besitzt, miiBte

') Vgl. FuBnote 2 auf Seite 398 des Katalogs.

^) Die im Tenorschliissel geschriebenen Partien der 2. Bratsche in den Bach-
schen Kantaten ,,Weinen, Klagen" (Gesamtausgabe No. 12) und ,,Gleich wie der Regen
und Schnee" (Gesamtausgabe No. 18) sind z. B. fiir die »Tenorgeige« gedacht.

^) Vgl. hierzu die auf voriger Seite abgedruckte Erwahnung bei Mattheson.

•) Verschiedene schone Bratschen dieser Meister aus englischem Privatbesitz

waren auf der
,,
Music Loan-Exhibition" 1904 zu London ausgestellt (s. Seite 158/59

des betreff. Katalogs).



die Bratsche eine Korpuslange von 54 und eine Mensur von 49'/2 cm er-

halten; in Wirklichkeit hat das Bratschenkorpus aber nur eine Lange von

39 cm, und ihre Saitenlange betragt nur 36' i cm. Daraus ergibt sich

— worauf schon Savart i. J. 1819 hinweist')
— ein arges MiBverhaltnis be-

ziiglich des im Korpus der Bratsche eingeschlossenen Luftvolumens, das

tatsachlich vie! zu gering ist, so daB Hector Berlioz vollig im Recht ist,

wenn er in seinem „Traite d'instrumentation" (Paris 1839) sagt: „I1 faut dire,

que la plupart des Altos dont on se sert aujourd'hui dans nos orchestres

frangais n'ont pas la dimension voulue; ils n'ont ni la grandeur ni conse-

quemment la force de son des veritables Violes, ce sont presque des Violons

montes avec les cordes d'Altos."

Die Verbesserungsversuche, die sich eine Reform der zu klein, d. h.

physikalisch unrichtig gebauten Bratsche zur Aufgabe stellten, bedeuteten im
Grunde nichts anderes als eine erneute Aufnahme der alten groBen Tenorform,
wobei jedoch wieder mit dem Uebelstand gerechnet werden muBte, der die

Tenorgeige aus der Praxis verdrangt hatte: die Schwierigkeit und das Er-

miidende ihrer Haltung, die eine Benutzung selbst Spielern von geniigend
groBem Korperbau auf die Dauer unmoglich macht. Einen Ausgleich hierfiir

suchte der beriihmte franzosische Geigenbauer J. B. Vuillaume in seinem
1855 erfundenen Contr'alto zu schaffen, bei dem unter Beibehaltung der

Bratschenmensur eine VergroBerung der Resonanz durch Verbreiterung der

Ober- und Unterbacken und geringe Erhohung der Zargen angestrebt war.

(Siehe No. 915, Seite 546 des Katalogs.) Von Versuchen aus neuerer und
neuester Zeit ist die von Hermann Ritter in Wiirzburg 1872—75 kon-
struierte und mit Aufbietung einer groBen Propaganda in die Oeffentlichkeit

eingefiihrte Viola alta«"'') und die von Alfred Stelzner in Wiesbaden
1891 erfundene Violotta zu nennen, die eine Mittelstellung zwischen
Bratsche und Violoncell einnimmt (s. No. 916 des Katalogs); doch haben
diese neuen Instrumente trotz mancher Anerkennungen und Erfolge keinen
dauernden Platz im Orchester der Gegenwart erringen konnen.

') ,,Memoire sur la construction des instrumens a ciiordes et a archet" (vgl.
Seite 524 des Katalogs). Die betreffende Stelle lautet in deutscher Uebersetznng: ,,Die
Liiftmasse einer Bratsche miiBte einen nin eine Qninte tieferen Ton ergeben als den-

jenigen, den man mittels Anblasens durch eine an die /-Locher gehaltene metallene
Windrohre erzielt. Ist dieser Ton bei der Violine z. B. c, so niuljte er bei der Bratsche

F sein; statt dessen gibt die Lnftmasse fast aller Bratschen, die man jetzt verfertigt,
den Ton c wie die Violinen. Daraus folgt, daB die tiefen Tone sciiwach, rauh und
schwer hervorzubringen sind, und daB das Instrument nicht den vollen Klang besitzt,

den es haben sollte. Ehemals baute man groBe Bratschen, die diesen Bedingungen
viel naher kamen."

^) Die erste >Viola alta« wurde i. J. 1875 nach Ritters Angaben von dem Geigen-
bauer Karl Adam Horlein (geb. 1829, gest. 1902) in Wiirzburg gebaut. 1898 fiigte

Ritter ihrem Bezug noch eine fiinfte Saite (e'O hinzu, so daB diese neue »Viola alta<;

den Tonumfang der Bratsche und Violine in sich vereinigt. Ihre Gesamtlange betragt

66, ihre Korpuslange 48 cm; ihre Dimensionen sind also betrachtlich groBer als die

der gewohnlichen Bratsche. — Nach dem Tode Horleins iibertrug H Ritter den Ban
und Vertrieb seiner ,,Streichinstrumente nach eigenen Intentionen" der Firma Philipp
Keller in Wiirzburg.



Tenorgeigen No. 905-907

Tenorgeigen.

No. 905. Tenorgeige
mit geschrieb. Zettel: „Joseph Meyer zu Graffenhausen [?], A[n]no 1668".

Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist von braunlichgelber

Farbung. In der Mitte des aus fein geflammtem Ahornholz ver-

fertigten Bodens befindet sich eine schone ornamentale Einlage nach
Art der Brescianer Meister. Auch auf den vier Backenteiien der Decke
sind Einlagen angebracht, die in farbige Blumenornamente auslaufen.

Boden- und Deckenrand sind von doppelten Aederchen umsaumt. Die
ziemlich steif geschnittenen /-Locher sind von groBer Form.

Der Bezug entspricht (ebenso wie bei No. 907) den gewohnlichen
Bratschen No. 908 f.

Gesamtlange 70' :; cm, Korpuslange 42'/2 cm, obere Breite20V- cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 5 cm.

Abbildung auf Seite 541, Nachbildung des Zettels auf Seite 635.

No. 906. Tenorgeige (Viola tenore),
mit geschriebenem Zettel: „Gio : Picinetti fio / ao 1682". Der Lack
des gut gearbeiteten Instruments ist von rotlichgelber Farbung. Der
Boden ist schon gewolbt; die Mittelbiigel sind ziemlich flach verlaufend.

Die Decke ist aus drei Teilen zusammengesetzt, und zwar ist zu den
beiden Eckstiicken weniger feinjahriges Holz als zu dem Mittelstiick

verwendet. Der Hals ist nicht mehr original; der Wirbelkasten ist im
unteren Teil durchbrochen.

Der Bezug besteht abweichend aus 6 Saiten, entspricht also der

alten Alt-Viola da braccio :

(Vgl. No. 794 u. 795, Seite 449 des Katalogs.)

Gesamtlange 72 cm, Korpuslange 44 '2 cm, obere Breite 20' -- cm,
untere Breite 25 V2 cm, Zargenhohe 5 cm.

Abbildung auf Seite 541, Nachbildung des Zettels auf Seite 636.

No. 907. Tenorgeige
(mit unechtem Jacob Stainer-Zettel), Tiroler oder bayrische Arbeit

aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Der Lack des sehr gut ge-
arbeiteten und hijbsch ausgestatteten Instruments ist von gelblichbrauner

Farbung. Zargen, Saitenhalter und Griffbrett sind aus Vogelahornholz.
Alle Rander sind von doppelt eingelegten Elfenbein-, Ahorn- und
Ebenholzaderchen umsaumt; Saitenhalter und Griffbrett sind auBerdem
durch eingelegte Ornamente von Ahorn- und Ebenholz verziert. Die

verhaltnismaBig groBen /-Locher sitzen ziemlich tief. — Der Bezug
entspricht No. 905.

Gesamtlange 71 cm, Korpuslange 46 cm, obere Breite 2\'h cm,
untere Breite 26 cm, Zargenhohe 5'/4 cm.

Abbildung auf Seite 541.
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Bratschen No. 908

Altgeigen.

(Bratschen im eigentlichen Siniie.)

No. 908. Bratsche,
anscheiiiend eine Arbeit von Hendrik Jacobsz zu Amsterdam vom
Ende des 17. Jahrhunderts. Der Lack des trefflich gearbeiteteii Instru-

ments ist von braungelber Farbung. Der Boden ist aus einem Stiick

geflammten Ahornholzes verfertigt. Decken- und Bodenrand sind (wie

gewohnlich bei Instrumenten von Jacobsz) von Fischbeinaderchen um-
saumt. Die Decke ist aus besonders feinjahrigem Holz; die /-Locher

zeigen hiibsch geschwungene Form.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite 18 cm,
untere Breite 22 '/a cm, Zargenhohe 4 cm.

No. 909. Bratsche,
italienische Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts; mit ge-
schriebenem Reparaturzettel : ,J.ai/ren/ii/s: Maffci i reftauratur Auiwi lySy".
Der Lack des einfach gearbeiteten Instruments ist von dunkelbrauner

Farbung und erhalt durch aufgetragene gelbe Tupfen ein marmoriertes
Aussehen. Zu Boden und Zargen ist nicht Ahorn-, sondern ein anderes,
larchenahnliches Holz verwendet. Die gedrungenen /-Locher sind ziem-
lich derb geschnitten.

Gesamtlange 65 cm, Korpuslange 40' 2 cm, obere Breite 19 '/a cm,
untere Breite 24 cm, Zargenhohe 4' .• cm.

Abbildung auf Seite 542, Nachbildung des Reparaturzettels auf

Seite 630.

No. 910. Bratsche
mit (teilweise abgerissenem und daher schwer lesbarem) geschriebenem
Zettel: „Wolfg. Nicol. Trefselt in Breit[en]bach 17. 4". Das Instrument
war urspriuiglich eine Viole d'amour und ist wie viele andere Liebes-

geigen im 19. Jahrhundert zur Bratsche umgearbeitet worden; das

Korpus hat durch diese (verkleinernde) Umgestaltung eine unschone

gedrungene Form erhalten. Der flache, im oberen Teile abgedachte
Boden und die Zargen sind aus leicht geflammtem Ahornholz; der
Lack ist von braungelber Farbung. Die Schallocher haben die bei

»Violes d'amour iibliche Flammenschwert-Form.

Gesamtlange 63 cm, Korpuslange 37 cm, obere Breite IS'/s cm
untere Breite 23 '/^ cm, Zargenhohe 6 cm.

No. 911. Bratsche,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert in der Art der Gagliano-
Neapel. Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist von braunlich-

gelber Farbung. Der Boden ist wie bei No. 908 aus einem Stiick

gefertigt. Die /-Locher zeigen ziemlich steife Form.

Gesamtlange 65' 2 cm, Korpuslange 40 '/^ cm, obere Breite 18' 2 cm,
untere Breite 23 cm, Zargenhohe 4'/? cm.



544 ^^^ Bratsche No. 912, Chanot-Bratsche No. 913

No. 912. Bratsche (Alto)
niit Brandstenipel im Innern: „IVloitessier a paris"; franzosische (Mire-

courter) Arbeit von der Wende des 18. Jahrhunderts. Der Lack des
nicht schlecht grearbeiteten instruments ist von oelbroter Farbunaf.

Gesaintlange 64 cm, Korpuslange 38 cm, obere Breite 17' -> cm,
untere Breite 22 cm, Zargenhohe 4V2 cm.

Nachbildung der Inschrift auf Seite 635.

Verschiedenartige Bratschen.

No. 913. Bratsche nach dem System Chanot,
mit geschriebenem Zettel: „Chanot p. Bfrevet] d'invfenteur] 21 Janv.
1818 ; Paris. C[apitaine] I[ngenieur] D[en.xieme classe] No. 50". Das
instrument hat die von Francis Chanot 1817 wieder aufgenommene
guitarrenartige Korpusform ohne Mittelecken und ohne vorstehende

Rander (vgl. Seite 523 des Katalogs). Der Lack ist von goldgelber
Farbung; der Boden ist aus einem Stiick gearbeitet. Boden- und
Deckenrand werden von breiten Ebenholz- und schmalen Elfenbein-

adern umsaumt; in derselben Weise sind die beiden in gleicher Richtung
mit den Zargen laufenden langiichen Schallocher eingefaBt. Die Saiten

sind nicht an einem Saitenhalter befestigt, sondern wie bei der Guitarre
im unteren Teil der Decke eingehangt. Die Schnecke ist nach ruck-

warts gebogen.
Gesamtlange 64 cm, Korpuslange 39 '/a cm, obere Breite 19 cm,

untere Breite 23^4 cm, Zargenhohe 4' -• cm.

Abbildung auf Seite 542, Nachbildung des Zettels auf Seite 610.

Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 9. Band No 27 und 31: ,,Geigen ohne
Ecken oder gnitarrenformige Qeigen sind in alien Landern und zu alien Zeiten seit

dem sechzehnten Jahrhundert gebaut worden. Aber erst dem franzosischen Marine-
offizier Francis Chanot') war es im Anfange dieses Jahrhunderts vorbehalten,
diese Theorie wissenschaftlich auszubilden. Wie Felix Savart, so beschaftigte sich auch
er lange Zeit mit eingehenden Studien iiber den Ban der von den altitalienischen

Meistern zuriickgelassenen Instrumente. Er geriet dabei, wie schon so mancher

intelligente Kopf, auf Irrwege Merkwiirdigerweise land seine Theorie die hohe An-

erkennung und Belobigung der konigl. Akademie der schonen Kiinste in Paris, der er

seine Ideen in Form einer Denkschrift iiberreicht hatte. Auch entschied sich die

wissenschaftliche Kommission, die das von ihm gebaute Instrument zu priifen hatte,

ganz zu seinen Qunsten und zog dasselbe sogar einer guten italienischen Geige vor,

die von dem Violinvirtuosen Boucher hinter einem Schirm abwechselnd mit dem
Chanotschen Instrumente gespielt wurde. Es erhoben sich allerdings schon damals
Stimmen dagegen, so z B Fetis, der die Instrumente als ganz wertlos bezeichnete,
die nur als Kuriositat Beachtung verdienen konnten. Aehnlich auBert sich ein Kritiker

in der Leipziger „Allgemeinen Musikalischen Zeitung" (Bd 22, Februar 1820): er findet

den Ton der Chanot-Geigen schlecht und das System fehlerhaft Trotzdem erfreuten

sich die Chanot-Geigen einige Jahre lang eines guten Absatzes und wurden durch-

schnittlich mit 300 Francs bezahlt. [Bereits am 21. Januar 1818 hatte Chanot, wie

aus dem Wortlaut seiner Zettel hervorgeht, ein Patent auf seine Instrumente erhalten
]

Die am 3. April 1819 der Akademie iiberreichte Chanotsche Denkschrift, welche in

demselben Jahre in Paris im Druck erschien, gibt in einem Anhange AufschluB
iiber die Preise. Es heiBt darin, da(5 die in Paris, 216 rue St Honore, Passage des

Maurs, angefertigten Instrumente zu folgenden Preisen verkauft werden: Geigen 300 Frcs.,

Violas 300 Frcs., Violoncelli 500 Frcs.

') Biographische Nachrichten fiber Chanot enthalt Seite 608 des Katalogs.



Chanot-Bratsch e No. 913, Violon Tenor No. 914 ^^ 545

Betrachten wir die Clianoischeii Instnimente naher, so fallt uns zunachst das
Felilen der Ecken aiif, wodiirch der Korpus die Form der Guitarre erhalt. Die Rander
sjiringeii nicht iiber die Zargen liinaus, soiidern flieBen mit denselben in einem
Streifen aus Eifenbein oder liarteni Holz zusammen. Die Schallotfnuiigeii haben
nicht die gewohnliche /-Form, sondern folgen der Biegung der Zarge in ieicht ge-
kriimmter Linie. Clianot ging dabei von der Ansicht aus, daB mit der Sclialloffnung
in /-Form eine grolk Zahl Holzfasern zersciinitten wiirden, die infolgedessen nicht
mehr durch Vermittlung des Steges in Schwingungen versetzt werden konnten. Seine
neue Form dagegen verringere diese durchschnittenen Fasern auf das niedrigste MaB,
erzeuge dagegen die denkbar groBte Merge von kangen, unverletzten Holzfasern.
Durch Experimente war festgestellt worden, daB die tiefen Tone einer Geige haupt-
sachlich durch die langen Holzfasern, die hohen durch die kurzen Fasern erzeugt
werden, und nach diesem Gruudsatze teilt auch die Stimnie, indem sie unter der
Decke gegen den Steg driickt, die Geige auf der Seite, wo die hohen Tone erzeugt
werden, in zwei Reihen kurzer Fasern, wahrend auf der auderen Seite, wo die tiefen

Tone erzeugt werden, die Fasern durch die ganze Lange des Instruments unberiihrt
bleiben. Man fand auch durch Versuche, daB die tiefen Tone all ihre Starke und
Fiille verloren, sobald die unter den tiefen Saiten liegenden Holzfasern (durch ein
Versetzen der Stimme nach der anderen Seite des Steges) geteilt wurden.

AUe diese Voraussetzungen fiihrten Chanot zu semeni eigenartigen System, bei

welchem, wie er ausdri'icklich hcrvorhob, niehr lange Fasern zur Erzeugung der tiefen

Tone und mehr kurze zur Erzeugung der hohen Tone vorhanden seien. Wie in der
Savartscheii Geige [vgl. No 887, Seiie 528 des Katalogs], so steht auch bei ihm der
BaBbalken genau in der Mitte der Decke, da, wo dieselbe bei zweiteiliger Bauart zu-

sammengeleimt ist.

Anfangs wollte Chanot auf dem Griffbrett auch Biinde anbringen, verwarf aber
die Idee wieder auf Rat der friiher erwahnten PriifungsKommission. Zwei Jahre
spater (1819) dankte er Saitenhalter und Knopf giinzlich ab und befestigte die Saiten
ahnlich wie bei der Guitarre mit Knopfclien an zwei Holzplatten, von denen die eine

auBen, die andere innen an der Decke angeleimt war. Eine weitere Aenderung war,
daB er die Schnecke umdrehte, so daB die Windung statt vorwjirts (wie gewohnlich)
riickwarts ging. Er wollte damit das Aufziehen der Saiten, nameutlich der a-Saite,
erleichtern. Dann entfernte er auch den BaBbalken aus der Mitte der Decke und gab
ihm die Form eines Halbkreises, dessen Mittelpunkt unter dem linken FuBe des Steges
stand und dessen AuBenlinie allein sich der Mitte der Decke naherte. Die Stimme
wurde statt hinter den Steg vor denselben gestellt.

Eine voUstJindige Beschreibung des Chanotschen Systems erschien in dem
periodischen Druckwerke

,, Description des Machines et Procedes specifies dans les

Brevets d'Invention", Band XV, Seite 161 (Paris 1828). Einen Bericht iiber die Vor-

fiihrung seiner Instrumente vor der akademischen Priifungs-Kommission brachte der

,,Moniteur Universel" vom 22. August 1817.

Es scheint, daB die Form der Chanotschen Instrumente viele Instrumenten-
macher jener Zeit bestochen hat, wahrscheinlich well ihre Herstellung eine einfachere
war als der Geigen mit Ecken. Man findet solche Kopien noch haufig vor, ohne daB
aber ihre Erbauer die veranderte Form von Saitenhalter und Schnecke angenommen
hatten." [Vgl. z. B. No. 889 u. 890, Seite 529 des Katalogs]

Die vorliegende Chanot-Bratsche No. 913 gehorte friiher dem Kgl. Konservatorium
zu Leipzig, worauf ein mehrfach vorhandener Brandstempel ,,K. CONS. L." hinweist.

No. 914. Violon-Tenor
mit geschriebenen Zettel: „Violon -Tenor B. Dubois [Paris] 1833".

Ein durchaus laienhaft gearbeitetes Versuchsinstrument in Form einer

vergroBerten Bratsche, das an die Viola da spalla des 18. Jahrliunderts
(s. No. 917) erinnert. Der fast flach verlaufende Boden ist aus einem
Stuci< gefiammten Ahornholzes verfertigt; der Lack ist von gelbbrauner
Farbung. Die Decke ist aus grobjahrigem Holz und nur ganz wenig
gewolbt. Die plumpen /-Locher sind nahe am Deckenrande einge-
schnitten.

II 35
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Die Stimmung der Saiten ist eine Quinte tiefer als bei der Bratsche

und eine Oktave tiefer als bei der Violine, entspricht also der Stelz-
ner'schen Violotta (s. unt., No. 916).

Gesamtlange 71 cm, Korpuslange 43 '

l> cm, obere Breite 2l^h cm,
untere Breite 27 cm, Zargenhohe S'/* cm.

No. 915. Contr'alto,

Versuchsinstrument, von Jean Baptiste Vuillaume zu Paris 1855 gebaut.

(Ein Alto in gewohnlicher Bratsclienmensur, aber mit stark verbreiterten

Ober- und Unterbacken. Vgl. die Einleitung, Seite 539.) Der Lack
des trefflich gearbeiteten Instruments ist von rotlichgelber Farbung, die

/-Locher zeigen schon geschwungene Form.

Gesamtlange 67\2 cm, Korpuslange 41 cm, obere Breite 29'/2 cm,
untere Breite 36' 2 cm, Zargenhohe 5 cm.

Abbildung auf Seite 542.

No. 916. Violotta

mit geschriebenem Zettel: „No. 330 Dresden, 1899. / Dr. Alfred Stelzner

inv[enit]". Der Lack des sorgfaltig gearbeiteten Instruments ist von

gelblichroter Farbung. Die /-Locher haben zierlich geschwungene,
blattartig auslaufende Form. — Bemerkenswert ist die abweichende

ellipsoidische UmriBform des Korpus und die nach oben und unten zu

entsprechend abnehmende Zargenhohe. (Vgl. Seite 639 des Katalogs.)
Die Violotta hat bei einer der Bratsche entsprechenden Mensur

eine um eine Oktave tiefere Stimmung als die Violine:*)

EgjE=:^^f^
:33:

(Zu den 4 Saiten wird je eine Violoncello C-, Viola c-, Violoncello d-

und Violin d'-Saite benutzt.)

Gesamtlange 7\^h cm, Korpuslange 40'/2 cm, obere Breite 23 cm,
untere Breite 28'/2 cm, obere Zargenhohe 4,5 cm, mittlere Zargenhohe
6,3 cm, untere Zargenhohe 5,4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

Die »Violotta«, eine Armgeige von niir 41 cm Korpuslange, ist ein von Alfred
Stelzner in Wiesbaden i. J. 1891 erfundenes und nach seinem in mehrfacher Hin-
sicht von detn ,,klassisclien Model!" abweichenden Prinzip gebautes Streichinstrument,
das als Vertreter der deni Streichensemble bisher fehlenden Tenorstimtne gedacht war,
d. h. eine Ausfiillung der zwischen Bratsche und Violoncello vorhandenen Liicke bilden

') Vcrsuche zur Konstruktion groBerer Bratschen-Instrumente mit einer um eine

Oktave tieferen Stimmung als bei der Violine sind im Laufe des 19. Jahrhunderts
wiederholt unternommen worden. Derartig gestimmte und als Arnigeigen gespielte
Instrumente sind z. B. der »Violon-Tenor« von B. Dubois (Paris 1833; s ob., No.
914), die >Tenorgeige« von Hopf in josefstadt [in Bohmen] (ca. 1860; s. „Zeitschrift
fiir Instrumentenbau", XV Bd. S. 103), der neue >Contraviolino« von Valentino
de Zorzi (Florenz 1908; cf. L. Bargagna, „gli Strumenti musicali raccolti nel
Museo del R. Istituto L. Cherubiui a Firenze", Florenz 1911, p. 23) etc. — Die ebenso

gestimmte Hermann Ritter'sche »Tenor-Qeige< wird als Kniegeige gespielt.



sollte. ')
— Ueber das ebenfalls von Stelzner erfiindene eine Oktave tiefer stehende

»Cellone< vg;!. No. 939 (Seite 567 des Katalogs). Aul5er verschiedenen Kammermusik-
werken von Felix Draeseke, Arnold Krug, A. E. Gerspacher n. a, in denen
diese ,,Stelzner-Instrumente" Verwendung fanden, ist die Oper ,,Der Pfeifertag" von
Max Schillings (Erstauffiihrnng: Schwerin 1899) zu erwahnen, deren Partitnr die

»Violotta« als Soloinstrunient vorschreibt
;
auch in zwei Opernwerken von Stelzner selbst,

dem 1902 in Dresden aufgefiihrten „Riibezahl" und dem im nachsten Jahre in Cassel

anfgefiihrten Musikdrama ,,Swatowits Ende" sind »Violotta* und »Cellone" als „gleich-

berechtigt und gleichbepflichtet" dem Orchester einverleibt - Es ist bedauerlich, daB
seit dem tragischen Tode des Erfinders (Juli 1906) die Bewegung der „Stelzner-
Instrumente" zum Stillstand gekommen ist.

BratschenbSgen: siehe No. 999, 1000, 1001, 1006, 1007, 1013, 1015 etc.

') „Der Reprasentant des Tenors hat in der bisherigen Besetzung unseres Streich-

Quartetts nach Tonumfang und Tonfarbe einfach gefehlt und ist wohl oder iibel er-

setzt teils durch die tiefen Lagen der Bratsche, teils durch die hohen Tone des Cello.

Die >Violotta^ ist also, wie ehedem die Violine, als Reprasentant und Gefiihrte des

Soprans, aus einer zwingenden musikalischen Notwendigkeit hervorgegangen, well sie

nach Tonumfang — sie steht eine Oktave tiefer als die Geige — wie nach ihrer

Klangfarbe, die, wie vielfache Versuche durch Mitsingen ergeben haben, eine geradezu
verbliiffende Aehnlichkeit mit derjenigen der Tenorstimme aufweist, dem Tenore genau
entspricht und fortan Reprasentant und Gefahrte des Tenors sein wird.

Schon der Stimmung nach ist die »Violotta< eine kiinstlerische Notwendigkeit.
Wir gewinnen eine freie Gesangsaite von kostlicher Kraft und Klangschonheit, die

E-Saite, fiir das Ensemble. Vor allem aber ist das musikalisch-asthetische Gleichgewicht
in der kiinftigen Besetzung des Streich-Quartetts mit der Violotta gegeben, insofern

nunmehr wie im Vokalquartett, das niemand noch einfiel, mit zwei Sopranen, Alt und
Bal3, zu besetzen, vier der Klangfarbe

— und auch der Tonhohe — nach verschiedene
Instrumente gegeben sind, unter denen Violine und Violotta in demselben Verhaltnis
zu einander stehen, wie Viola und Violoncello —

je eine Oktave auseinander.
Mit der Violotta ist dem Komponisten als Solo- und Orchester-Instrument ein

neues, ergiebiges Ausdrucksmittel gegeben, vor allem aber das Instrument, welches in

der bisherigen Kammermusik und insbesondere im Streich-Quartett nach Tonumfang
und Tonfarbe fehlte." („Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 16. Band, S. 3.)
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Viole da spalla, Viole pompose.

//

Mit Viola da spalla< (Schulter-Viola) wurde ein zur Violinfamilie

gehorendes Streichinstrument bezeichnet, das in Bauart und GroBe zwischen

Tenorgeige und Violoncello piccolo stand und als Armgeige gespielt,

seiner groBen Dimensionen wegen jedoch nicht am Kinn gehalten, sondern

an die Schulter gelehnt wurde. Die Viola da spalla war im 17. und 18. Jahr-

hundert im Gebrauch, fand jedoch wegen ihrer unbequemen Handhabung
nur geringe Verwendung in der Praxis. In Praetor ins' „Organographia"

ist das Instrument nicht beschrieben, wohl aber in Matthesons „Neu er-

offnetem Orcheftre", wo es bei Erwahnung des Violoncells (S. 285) heiBt:

. . . i1tfolt^crbcit bat ^ic Viola di Spala, obcr Bd-)ultcr Viole cincn

grotTc" Effect bcvm Accompagnenient, unnl fie ftarcf t>urd>fd>itcit>cn un^

^ic Cobnc rein exprimircn fvan. ^^in Bafs tan niinmcr diftincter l^1^

^cutIid)c^ berau6C|cbi\ad->t lva•^^t ale aujf t>icfcnt Inftrunient. »4:6 \vivi>

mit cincin ^an^c an t>cr ^nift bcfcftic^ct un^ glcid>)'ain aujf ^ic rcd>tc

@d>ultcr ctiniu"»rlfcn / bat alfo nid>t6 / ^a)^ feiitcn Refonann im cicrinciffcn

auffbalt o^cr l>c^bin^crt.'' Joh. Gottfried Walther druckt diesen Be-

richt in seinem „Musicalischen Lexicon" (S. 637) wortlich ab und fiigt hinzu:

„^ic ricrfaitigtcn llnn•^cn unc cim Viola, C. G. d. a. gcftimmt, lln^ gcbcn

bie im a''. (Vgl. No. 917 des Katalogs.) Auch J oh. Phil ipp Eisel (1738)

und Caspar Majer (1741) beschranken sich auf eine fast wortgetreue

Wiederholung von Matthesons Angaben.
Betreffs der » Fagottgeige< (»Viola di fagotto«), eiiier grofieren Abart der

»Viola da spalla*, die nach Majer (a. a. O., S. 100) ebenfalls „auf bcm '2lfm pcbaltcn,

unb ivie cine Viola tractirt", aber eine Oktave tiefer (d. h. wie das Violoncell) ge-

stimnit wurde, siehe die FuI5note auf Seite 497 des Katalogs.

Auch die vonjohann Sebastian Bach um 1724 in Leipzig erfundene

'Viola pomposa« war nichts anderes als eine etwas vergroBerte und mit

fiinf Saiten bezogene Viola da spalla ,
die Bach nach seinen Angaben von

dem mit ihm eng befreundeten ausgezeichneten Leipziger Hofinstrument- und

Lautenmacher Johann Christian Hoffmann (s. Seite 620j anfertigen
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lieB. — Die Saitenstininuing der Viola pomposa entsprach dem Violoncell,

vermehrt uin eine hohere Quinte:

der Klang war jedoch in Wirklichkeit eine Oktave hoher, wenn audi infolge

der groBeren Dimensionen des Instruments (die Zargenhohe betrug z. B.

8-9 cm I weit voller und kraftiger als bei der gewohnlichen Bratsche. —
Bekanntlich war Bach selbst Bratschenspieler/) und die Vermutung liegt nahe,

daB er durch die Vorliebe fiir die Alt- und Tenorgeige zur Einfiilirung der

Viola pomposa als eines nacli der Hohe zu ausgiebigeren und daher zur

Begleitung besser geeigneten Instruments angeregt wurde. In Fork els

„Musikal. Almanach fiir Deutschland auf das Jahr 1782" lieiBt es hieriiber (S.34):

,,lX)enn t>or Diolinift cin Diolinfolo fptclte, fo ivni^tc bcv Kenncr bev

Zllufif lango nidit rcd]t, ipomit ev boglcitct roer^cit mud'o. Der .flugcl, oc>cr

^as pianoforte wave frcyixd) am gcfdiicftcftcn Iiicrsu qeircfcn; c>cr Dioliiilviclcr

abcr glaubto, fcin Solo u•>or^c tixYd] b\c barmoiufdic, oollc i3cglcitung 5U fclir

Dcr^ullfoIt. v£r irolltc aljo licbcr mit cincm blogon Uioloncell beglcitct feyn,

oJ>er gar fcineii ^a\^ auf cincr jiDcvtcn Diolinc fpiclen laffcn. Da? crftc 3n'

ftrumcnt, ncnilidi c»a5 Dioloncell, ftanb gcgcn Mc Dtolin in cincr allsu ircitcn

(£ntfcrnung, nnb lic^ suoicl 5ii''if'-"^^"^<^i""/ ^''- ^'^'^^ ^'^ 23cglcitung bcffclbcn

Dortlicilbaft fiir ben Diolinfpiclcr, nub fiir ben Kcnncr J)cr iiarmonic, barmonifd-;

genug bdtto fcin fonncn. Vas srocytc 3nftrumcnt \ianb bem £^auvtinftrumcntc

allju nabs, nnb xibcrfticg cs bistccilcn fogar. iiicrinn cin il'iittol 511 fin^cn,

un^ be\bc €rtrcmcn 5U DcrinciI)on, evfanb bcv cl-jcmaUgc KapcIImciftcr in

Ccipsig, X7crr Dob. Bcb. ^ad>, cin 3nftrumcnt, ipcld^s cr VioUx pompofva

ncnnt. vE? ir>irc> iv'xe cin DiolonccII gcftimmt, b^at abcr in ^cr tiotjc cine Saite

mcbr, ift eticas grof^cr als cine ^ratfdic, unt) ivir^ mit cincm 23anc>c \o be--

feftigt, ba^ man cs uor ^cr Bruft nnb auf c>cm :jlrmc baltcn fann." Diese

Angaben Forkels finden eine Bestatigung in dem Franz Ben da behandelnden

biographischen Bericht, den Job. Ad. Hi Hers „Lebensbeschreibungen be-

riihmter Musikgelehrten und Tonkiinstler" (Leipzig 1784) entlialten: bei einem

Besuche, den Benda im Karneval 1738 dem beriihmten Konzertmeister Job.

Georg Pisendel in Dresden abstattete, trug er eine Reihe von Violinsoli

') Siehe Joh. Nepoinuk Forkel, „Ueber Job. Seb. Bachs Leben, Kunst und

Kunstwerke" (Leipzig 1802, S. 46): „3n mufiPalifdjcti tSefcllfiljaftcn, in aielci^en (Hiiartetlc

ober polliliinmiac ^iiftrumeiitalftiicfc aiifgcfuf]rt iinirbcii, nnb er fonft iiid?t babey be=

fijdftigt UHK, inadjtc cs il]in Dcroitirujen, bie Bratfd^e mit 311 fpiclcn. £r befaiib fid? mit

biefcm 3tiftiumciit gletd^faiii tix bet ILiittc ber f^armonie, aus lueldjer er fie von beyben

Seiten am befteu l]i)rcti unb gcniclgen fonntc'
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vor, ,,we[d]e it^in pifcn^cl mit ber Viola pompofa bcglettctc". In einer FuB-

note (a. a. O., S. 45) ist die Beschreibung des Instruments aus Forkels Almanach

mit dem Zusatz abgedruckt: ,,Dcr ebemaligc (5etgcnmadicr v^ofmann bat

dcrcn Derfcbic^cne, auf 2liigabcn Dob. @cb. ^ad>6, Dcrfcrtigt."

Eine weitere Erwahnung der Viola pomposa findet sich in dem

Job. Seb. Bach gewidmeten Abschnitt des „Lexicons der Tonkiinstler" von

Ernst Ludwig Gerber fl, Theil, Leipzig 1790, Sp. 90); die betreff. Stelle

lautet: ,,i)ic ftcifc 2lrt iromit 511 fcincr ^c'xt b\c Diolonsclls bcl^aiiciclt trurt»cn,

notl^igten il]n, bey ben Icbl]aften Sdffcn in feincn IDcrFcn, 511 bev (frfinbung

ber von iljm fogcnannten V^iolc; pv'^inpofa, tocld^c bey ctiras nicl^r ^Idngc unb

£lbl\c als eine Bratfd^e, 511 ber CEicfe unb ben »tcr Saitcn bes DiolonjcUs

nodi eine Quinte, e, l^atte, unb an ben 2lrm gcfe^t u?urbe; bies bequeme

3nftrument fe^te ben Spieler in Stanb, bie corbabenben Iiobcn unb ge=

fdiuiinben pagagien, leid^tcr ausjufut^ren." Diese Angaben weichen von

Forkels und Millers Bericht insofern ab, als letztere die Viola pomposa«
nur als Begleitinstrument der Violine bezeichnen, wahrend Gerber, dessen

biographische Nachrichten iiber Bach teilweise auf den Mitteilungen beruhen,

die er seinem Vater, der 1724—27 in Leipzig Bachs Schiller war, verdankt,

der Viola pomposa die Funktion des Violoncello piccolo zuschreibt

(vgl. Seite 559 des Katalogs). Dasselbe tut H. Chr. Koch in seinem „Musi-

kalischen Lexikon" (Frankfurt a. M. 1802, Sp. 1691), dem offenbar die obige

Stelle bei Gerber als Quelle diente. (,,i)ie nod) felir unooUfonunene Spielart,

mit ir>eldier 5U feiner 5^it bas Pioloncell betianbelt unirbe, unb bie Icbliaften,

oft siemlid) fdn»eren Bdffe feiner ConftiicFe oeranla^ten ilin 5U bcr finriditung

biefes 3nftruniente5. . . . Uebrtgcns tt>urbe es ebcnfo traftirt, toie bie Diole.')

l)ie\es 3nftrumcnt ift feit geraumer ^^^it, tl^eils it>egen ber burdi bie (Sr6§e

feines Korpers r>erurfad]ten Unbcqucntlidifeit, ttjeib audi u^egen ber DcrooU^

fommneten Spielart bes Uioloncells gdnsUd] u?ieber au§er (5ebraudi gefomnicn."-)

') Alle obenstehend zitierten Berichte bestatigen, daPj die »Viola pomposa« als

Armgeige und nicht — wie es P. de Wit in der „Zeitschrift fiir Instriinientenbau"

(Bd. XII und XXVII) und audi H. Riemann, E. van der Straeten u. a. an-

nehmen —
violoncellmaI)ig (d. h. zwischen den Knien) gespielt wurde. Versuche im

Museum haben ergeben, daB trotz der betrachtlichcn Zargenhohe eine der Schulter-

viole entsprechende Handhabung des Instruments in der Praxis unschwer moglich ist.

^) Es heiBt in Kochs Lexikon weiter: „Da9e9eti bcbieiit man fidj nodi t^tn ini&

n)icbcr etner Diolc in geaiol^nlidjcr ^orm unb Sttmmung mit i)er tiinjuosefiiatcii e Saitc

ber Dioline, bie von cinigen and? Violino pomposo genannt nnrb." Eine Kompo-
sition fiir >Violino pomposo« entdeckte der Verfasser des vorlieg. Katalogs in der

Bibliotliek der ,,Qesellschaft der Musikfreunde" zu Wien; das betreff. Manuskript

(No. 14454) ist betitelt: ,,Sonata a solo
I
Per La Pomposa \

Col Basso
\
Del Slg'Jf Cristian

Giuseppe Lidarti] Di l'ie>i?ia \ Accademico Filarmouico\ Di Bologna e Modena." Vou der

tiefsten Saite ist in dieser Sonate (Es-dur, */<) allerdings nur an einigen Steilen, die

den Ton f erfordern, Qebrauch gemacht.



Auffallend ist, daB in Bach'schen Partituren niclit ein einziges Mai die

»Viola pomposa vorgeschrieben ist; ob einzelne niit Violoncello piccolo«

bezeichnete obligate Partien in verschiedenen Kantaten auch fiir die Viola

pomposa berechnet waren, ist nicht erwiesen, aber immerhin mogiich,

Allgemeiii ist die Aiinahme, dall die letzte der sechs Bach'schen Solosuiten

fiir Violoncell (D-dur 12;8; Qesamtausgabe Bd. XXVII, S. 87 f.):

etc.

die fiir ein fiinfsaitiges Instrument geschrieben ist,') fiir die » Viola pomposa* be-

stimmt gewesen sei. Vgl. hierzu den Vorbericht von A. Doerffel, p. XXXVI des

betreff. Bandes: ,iOh Bach bei Composition desselben seine Absicht auf ein fiinf-

saitiges Violoncell — denn auch in dieser Form war damals dies Instrument vor-

handen — oder auf die von ihm erfundene »VioIa pomposa* gerichiet hatte, ist

nicht bestimmt nachweisbar. Die Originalvorlage giebt keinen Anhaltspunkt fiir die

eine oder die andere Annahme. Wahrscheinlich indefi ist, dal5 er die Suite zunachst

fiir die »Viola pomposa*, von der der Lexicograph Gerber berichtet, komponiert hat."

Auch Ph. Spitta teilt in seiner groBen Bach-Biographie (1. Band, S. 679 u. 824)

diesen Standpunkt, der uns jedoch irrtiimlich scheint. Denn abgesehen davon, daB
— wie es auch Doerffel erwahnt —

fiinfsaitige Violoncells, deren Bezug zur

Erleichterung des Spiels in den hoheren Lagen eine e'-Saite aufwies (s. Seite 558

des Katalogs), in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts noch gebrauchlich waien,

widerspricht die Entstehungszeit der Komposilion der Ansicht, die sechste Suite mit

der »Viola pomposa* in Verbindung zu bringen. Die Suiten sind namlich — ebenso

wie die sechs Partien und Sonaten fiir Violine allein und die Mehrzahl der iibrigen

Kammermusikwerke —
unbedingt noch in Coethen (vor 1723), und zwar fiir den

Violoncellisten und Gambisten Christian Ferdinand Abel (s. Seite 439) kompo-
niert worden, wiihrend die Idee zur »Viola pomposa* erst in den Beginn der Leipziger

Zeit fallt, nachdem Bach mit Joh Christ. Hoffmann in personlichen Verkehr ge-

treten war; Gerber erwahnt im 2. Teil seines Lexicons (Leipzig 1792, Anhang S. 85)

ausdriicklich, daB Joh. Seb. Bach die >, Viola pomposa* zu Leipzig ums Jahr 1724 er-

funden habe.'-')

') Die Ueberschrift des Autogramms lautet:

6.)"'^ a ii)!q {^acordcs ~^t'
-I—
-•-
I—
-•-

^) Wenn Spitta trotzdem behauptet (a. a. O., 1. Bd., S. 678), die Erfindung des

Instruments ware noch in Coethen erfolgt, so geschieht dies anscheinend nur, um
seine Ansicht betreffs der sechsten Suite und der >VioIa pomposa* aufrecht erhalten

zu konnen. An anderer Stelle (S. 824) muB er jedoch zugeben, daB auBere und

innere Griinde durchaus gegen die Annahme sprechen, die Violoncell-Suiten erst in

die Leipziger Zeit zu verlegen.
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Auch noch nach Bachs Tode (1750) muB das Instrument eine gewisse

Verbreitung gehabt haben, da sich nicht nur von seinem ersten Erbauer

Job. Christian Hoffmann in Leipzig,') sondern auch von einigen anderen

sachsischen Geigenbauern dieser Zeit — Johann Traugott Mosch in

Borstendorf (s. No. 921), Christian Gottlieb Klinger in Klingenthal

(s. No. 922), Johann Georg (oder Christian?) Hammig in (Mark) Neu-

kirchen (No. 1121 des dortigen Gewerbemuseums) — mehrere Exemplare

erhalten haben. Immerhin zahlt die Viola pomposa ,
die bis in die jiingste

Vergangenheit (1890) als ganzMch verschollen gait, zu den seltensten und

wegen der Personlichkeit ihres Erfinders auch begehrtesten Stiicken der

Instrumentensammlungen.

') AuBer den beiden Instrumenten im Cohier Museum (No. 918 u. 919,

s. Seite 555) ist ein weiteres (undatiertes) Exemplar in der Sammlung des
,,Conser-

vatoire" zu Briissel (No. 1445) bekannt.

->cXD|?tt--
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No. 918. No. 919.

2 Viole pompose
von Joh. Christian Hoffmann, Leipzig.

1732. 1741.

Text: Seite 555.
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No. 920. No. 921.

Viola pomposa
von Christ. Gottlieb Klinger, von Johann Traugott Mosch,

Klingenthal [?j
Borstendorf.

Aus der Mitte und zweiten Halfte des 18. Jahrliunderts.

Text: Seite 555/56.
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No. 917. Viola da spalla
mit geschriebenem Zettel: „Joli. Christian Hoffmann Konigl. Poln. und
Churfl. Sachs. Hoff Instrument,, und Lautenmacher. Leipzig 1737".
Das sorgfaltig gearbeitete Instrument ist in der Bauart den folgenden
»Viole pompose No. 918 u. 919 ahnlich, weist jedoch etwas grofkre
Breite und niedrigere Zargenhohe auf. Der stark gewolbte Boden ist

aus schlichtem Ahornholz; der Lack hat die fiir Hoffmann typische
goldgelbe Farbung. Die /-Lociier sind von kleiner, nach unten sich

verbreiti ruder Form.
Der Bezug besteht aus 4 Saiten in gewohnlicher Bratschen-

stimmung.
Gesamtlange 75'A; cm, Korpuslange 43' l' cm, obere Breite 25 "i cm,

untere Breite 30Vj cm, Zargenhohe 7 cm.

No. 918. Viola pomposa
mit geschriebenem Zettel: „Joh. Christian Hoffmann

'

Konigl. Poln. und
Churf. Sachs. Hoff Instrument,, und Lautenmacher. Leipzig 1732".
Der Lack des sehr gut gearbeiteten Instrumetits ist von rotlichgelber

Farbung. Der aus einem Stiick verfertigte Boden und die Decke sind
hoch gewolbt.

— Das Instrument war im 19. Jahrhundert zu einer

Bratsche umgearbeitet gewesen und wurde in der Werkstatt des
Museums wieder in seinen urspriinglichen Zustand als Viola pomposa<
zuriickversetzt. Saitenhalter, Hals und Griffbrett muBten bei dieser

Geiegenheit erneuert werden; die Schnecke, die noch ein fiinftes Wirbel-
loch aufwies, blieb original.

Der Bezug ist ebenso wie bei den folgenden Viole pompose
fiinfsaitig (s. die Einleitung, Seite 549).

Gesamtlange 78' - cm, Korpuslange 45' j cm, obere Breite 21 cm,
untere Breite 27 cm, Zargenhohe 9 cm.

Abbildung auf Seite 553.

No. 919. Viola pomposa
mit geschriebenem Zettel: „Joh. Christian Hoffmaii Konigl. Poln. und
Churfl. Sachs. Hoff Instrument und Lautenmacher in Leipzig. 1741".

Der Lack zeigt die fiir Hoffmann typische goldgelbe Farbung. Der
Boden ist aus einem Stiick nur wenig geflammten Ahornholzes ge-
arbeitet. Im Gegensatz zu dem vorhergehenden Instrument befanden
sich die Viole pompose No. 919—921 noch im Originalzustand.

Gesamtlange 78 cm, Korpuslange 45'/i.' cm, obere Breite 21'/-' cm,
untere Breite 27 cm, Zargenhohe 8^4 cm.

Abbildung auf Seite 553.
Betreffs Nachbildung der Zettel zu No. 917—919 vgl. die Reproduktion auf

Seite 624. (Zettel zur Tenorgambe No. 819 v. J. 1731.)

No. 920. Viola pomposa
mit geschriebenem Namenszug „Klinger" auf dem oberen Teil des

Bodens, was vielleicht auf Christian Gottlieb Kl i nger in Klingen-
thal (s. Seite 625) als Erbauer hinweist; sachsische Arbeit aus der
Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Lack des Instruments, das groBere
Dimensionen als die i^ibrigen Viole pompose des Museums hat,



556 ^^^^^ Viole pompose No. 920 u. 921

ist von rotlichgelber Farbung. Boden und Zargen sind aus schlichtem

Ahornholz; die Decke zeigt ziemlich starke Wolbung. Der Saitenhalter

ist aus Palisanderliolz.

Gesamtlaiige 87 Vi.' cm, Korpuslange 50 cm, obere Breite 23 cm,
untere Breite 30 cm, Zargenhohe 9'/l' cm.

Abbildung auf Seite 554.

No. 921. Viola pomposa
mit gedrucktem Zettel: „Joliann Traugott Mosch, machte mich in Borften-

dorf bey Augufteburg"; aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts.
Der Lack des in der Arbeit den Hoffmannschen Violen No. 918 und
919 ahnlichen Instruments ist von gelbbrauner Farbung. Der aus

einem Stiick gearbeitete Boden ist aus schlichtem Ahornholz. Die

/-Locher haben kleine zierliche Form.

Gesamtlange 75 cm, Korpuslange 46 cm, obere Breite 21 cm,
untere Breite 28 cm, Zargenhohe 8V4 cm.

Abbildung auf Seite 554, Nachbildung des Zettels auf Seite 635.

(yrefjio--



Violoncells.

Das Violoncell (ital.: Violoncello; fraiiz.: Violoncelle) vertritt in der

Familie der Violininstrumente die Bariton- und BaBstimme; es steht eine

Oktave tiefer als die Bratsche, d. h. seine vier Saiten vverden in

m^ :*:3Z

gestimmt. Es wird ebenso wie die Gambe zvvischen den Knien bezw.

Obersclienkeln gehalten und in sitzender Stellung gespielt.
— Der Name

Violoncello' bedeutet „kleine BaBgeige", da das Wort eine Diminutiv-

form der Bezeichnung des Contrabasses Violone^ ist, die ihrerseits wieder

ein Augmentativum des Wortes >Viola< bildet.') Die im Deutschen ge-

brauchliche abgekiirzte Benennung Cello ist mithin sprachlich diirchaus

fehlerhaft, da dies Wort nichts anderes als eine unserem -chen oder -lein

entsprechende Verkleinerungssilbe ist. Der tatsachliche Werdegang des Instru-

ments ist jedoch ein anderer als sicli aus der etymologisclien Ableitung

annehmen lieBe: das Violoncell ist nicht durch Verkleinerung des violen-

artigen Contrabasses, sondern durch Uebertragung der Violinform auf ein in

der GroBe der Viola da gamba entsprechendes BaBinstrument entstanden.

Dieser EntstehungsprozeB vollzog sich anscheinend bereits um die Mitte oder

im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts; daB Andrea Amati z. B., der Stamm-

vater der beriihmten Familie und Begriinder des Cremoneser Geigenbaues

(geb. um 1535, gest. nach 1611), schon Violoncelli gebaut hat, wird durch

zwei schone noch erhaltene Instrumente bewiesen.-)

Das von den alteren italienischen Meistern bevorzugte Patron war

betrachtlich groBer als das spatere Violoncellmodell, dessen endgijltige Ein-

fiihrung (1700—1725) Antonio Stradivari zugeschrieben wird; der

Unterschied in der Korpuslange betrug 5 cm. Doch hat auch noch Stradivari

') Die alteste Bezeichnung des Instruments war »V ioloncino« . welches Wort

ebenfalls eine Verkleinerungsform von »Violone« bildet; diese Benennung kommt in

einem Druck v. J. 1641 und in einem 1660 erschienenen Werk von Domeniclio
Freschi vor Dagegen lautet der Titel eines 1665 zu Venedig erschienenen Werkes

von Qiulio Cesare Arresti: ,,Senate a 2. & a 3. Con la parte del Violon-
cello a beneplacido". (Vgl. ,,Monatshefte fiir Musikgeschichte", Jahrg. XVI, No. 3.)

^) Im Besitze von N. E. S i m ou t re- Paris und J. H. Bridges-London. (Vgl.

v. Lutgendorff, a. a. O., 2. Aufl S. 15.)



Violoncells

eine Anzahl Violoncelli groBeren Formats (sog. Bassi' niit 80 anstatt

75 cm Korpuslange) gebaut.') Noch umfangreichere Dimensionen zeigt die

..Baf^-Geig de bracio", deren Abbildung in Praetorius' „Sciagraphia" (Tafel XXI

No. 6) enthalten ist; das Instrument laBt bei einer Gesamtlange von 1,34' -• m
eine Korpuslange von 84 cm erkennen. Diese alte plumpe BaBgeigenform,

die an GroBe und Dimensionen der kleinsten ContrabaBgattung, dem

sog. >BasseI' oder »Basset< (vgl. Seite 570), ziemlich entsprach, erhielt

sich am langsten in Deutschland. Der Grand, weshalb diese unbequemen

groBen Violoncelltypen erst so spat aus der Praxis verschwanden, ist in der

auBerordentlichen Beliebtheit zu erblicken, die in der Rokokozeit noch die

»Viola da gamba als Soloinstrument besaB: bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts

spielte das Violoncell — mit einziger Ausnahme von Italien — der Gambe

gegeniiber im allgemeinen nur die untergeordnete Rolle eines zur Verstarkung

des Basses dienenden Begleitinstruments. (Vgl. Seite 439/40 des Katalogs.)

Auf die Abhangigkeit von ContrabaB und >Viola da gamba- deutet auch der

Bezug hin, der bei Violoncells zwischen vier und sechs Saiten schwankte (wie beim

»Basset« kommen zuweilen auch nur drei Saiten vor; vgl. No. 922), wahrend bei

Violinen und Bratschen von Anfang an die Vierzahl nicht iiberschritten wurde. So

sagt z. B. iMattheson in seinem ,,Neu-er6ffneten Orchestre" (Hamburg 1713, S. 285):

,,S^cl• bcrporrapcnt'C Violoncello, die Baffa Viola uni> Viola di Spala [vgl. Seite 550

des Katalogs], ftn^ flcinc Bafs-(Bcigen / in Vcrrtlcicbung bcr proffcnj mit 5 auch wo I

*?. *5artcn/worauff man mit Icicbtercf'3(rbcit al5 auff t>cn ctroiTcn Machinen [d. h. den

Contrabiissen] alIcl•ban^ pcfcbu>in^c '^ad'>cn
'

Variationes un^ lltannicvcn mad'tcn fan
"

Auch joh. G. Walther (1732), Joh. Ph. Eisel (1738), Leop. Mozart (1756) u. a. er-

wiihnen noch das vereinzelte Vorkommen von Violoncells mit fiinf bezw. sechs Saiten
;

doch war schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts, wie es Praetorius'
, .Syntagma"

beweist, der viersaitige Bezug in der normalen Stimmung (C, G, d, a) vorherrschend.

Bei fiinfsaitigen Violoncells wurde noch eine in der hoheren Quarte (d') oder Quinte

(e') gestimmte Saite hinzugefiigt; bei sechssaitigem Bezug kam wahrscheinlich die

Stimmung der »Viola da gamba« (D G c e a d') zur Anwendung.

Aus einer Erwahnung im „Versuch einer Anweisung die Flote traverfiere

zu spielen" von Joh. Joachim Quantz (Berlin 1752, S. 212) geht hervor,

daB die Violoncells groBeren Formats zur Begleitung, die kleiner gebauten

Instrumente zum Solospiel dienten: ,,lDcr auf bem Pioloncdl nid]t nur

accompagniret, font>crn audi Solo ip'iekt, tliul febr tpoljl, menu er stDcy befoiibcrc

3nftruinente l]at; ctnes 3um Solo, ^as anbcre jum 2\ipioiifpicIcn, bey grogen

IHufifcn. Das Ic^terc mufe grol^cr, unb mit Mcfcrn Seytcn besogen fcyn, als

bas crftere. tPolItc man mit cinom floinen iinb idiivadi be^oQcncn 3nftrumente

bcybcs r)errid]tcn ; )o wnvbe bas ^Iccompagncmcnt in einer satjlrctdien ITIufif

') Ein beriihmtes Beispiel hierfiir ist das ehemals dem Virtuosen Fran go is

Servais in Briissel gehorige Stradivari-Violoncello.



Violoncells

gar fcinc IPirfuiuj tlnui." — Eine bei dem damaligen Stand der Technik

noch erforderliche Vereinfachung des Spiels in den hoheren Lagen hatte die

Einfiihrung von noch kleineren und entsprechend kiirzer mensurierten Instru-

menten, ^Violoncelli piccoli ,
zur Folge (sog. „halbe Violoncells"), deren

Verwendung z. B. audi Johann Sebastian Bach in verschiedenen seiner

Kantaten') vorschreibt.

Die Ausbildnng des Violoncells als Soloinstrument ging von Italien

durch Kiinstler wie Domenico Gabriel i (Menghino del Violoncello; geb.

urn 1640 zu Bologna, gest. 1690 zu Modena), den Opernkomponisten Attilio

Ariosti, der bereits als Virtuose auf der >Viola d'amore^ erwahnt wurde

(s. Seite 479 des Katalogs), Franciscello (um 1725 in Neapel) u. a. aus; der

erste Meister des modernen virtuosen Violoncellspiels war Luigi Boccherini

(geb. 1743 zu Lucca, gest. 1805 zu Madrid), der bekanntlich auch als Kom-

ponist Hervorragendes leistete. Begriinder der hohen Schule der franzosischen

Violoncellkunst ist Martin Berteau (Berteaud, Bertault; geb. zu Valenciennes,

gest. 1756 zu Paris), dem die Einfiihrung des vielleicht von der Tromba

marina- entlehnten sog. Daumenaufsatzes zugeschrieben wird. (Vgl. Seite 319.)

Die von Johann Sebastian Bach etwa 1720 in Cothen komponierten sechs

Suiten fiir Solo-Violoncell (s. Seite 551) bestatigen, daB auch in Deutschland

um diese Zeit die Pflege des Solospiels in Aufnahme kam. -—

Die Vorzijge, die das Violoncell vor der >Viola da gamba besitzt,

bestehen in einer durch die verschiedene Bauart bedingten kraftigeren Sono-

ritat des Tones und einer unbeschrankten Freiheit der durch keine Biinde

auf dem Oriffbrett eingeengten Fingertechnik, wahrend die Gambe vor dem

Violoncell auBer seiner reizvollen Chanterelle-Saite den Vorteil grofierer

Leichtigkeit im mehrstimmigen Spiel voraus hatte. Die zwischen beiden

Instrumenten herrschende Rivalitat') bewirkte, daB das Violoncell erst ver-

haltnismaBig spat in den groBen Orchestern Aufnahme fand. Zuerst gelangte

es in der Wiener Hofkapelle (i. J. 1680) und im Pariser Opernorchester

(i. J. 1687) zur Einfijhrung; 1709 folgte die Hofkapelle zu Dresden mit der

Anstellung von vier Violoncellisten usw.

„lm Ganzen ist der Bau eines Violoncells (nach dem von Stradivari

eingefiihrten Normalmodell) dem einer guten Violine ganz gleich, nur wiirden

die verschiedenen Dimensionen der einzelnen Telle um zwei Dritteile groBer

') Arien mit obligatem »Violoncello piccolo* enthalten die Kantaten ,,Bleib'

bei uns" (No. 6 der Qesamtausgabe), ,Jesu, nun sei gepreiset" (No. 41), ,,Also hat

Qott die Welt geliebet" (No. 68; in der bekannten Sopranarie ,,Mein glaubiges Herze

frohlocke"), „Ich bin ein guter Hirt" (No. 85) u. a.

') Vgl. hierza die bereits auf Seite 440 erwahnte Schrift „Dcfenfe de la baffc de

Viole" von Hubert le Blanc (Amsterdam 1740).



sein miissen, wenn man sie gegen die Violine, der Tonlage des Instruments

gemaB, mathematisch richtig annehmen wollte. Hatte sich bei der Bratsche

schon die Nolwendigkeit herausgestellt, der bequemeren Handhabung beim

Spielen wegen, von der mathematischen Richtigkeit der GroBenverhaltnisse usw.
abzuweichen (vgl. Seite 538 des Katalogs), so wiederholt sich dieses beim
Violoncell von neuem. Nach langem Probieren hat man fur eine willkiirhche

Annahme gewisser Elemente, z. B. der Dimensionen fiir Decke, Boden und

Zargen, die besten Bedingungen fiir den Bau sehr guter Instrumente darin

gefunden, daB der Ton der Luflmasse im Instrumentkorper ungefahr das f

zunachst unter dem Vioh'n c, also eine Oktave hoher als das mathematische

Gesetz es erfordert, angibt. Es sind zu dem Ende die Lange der Korper-
teile vermindert, die Hohe der Zargen dagegen vermehrt worden. Wollte
man hingegen das Instrument nach den mathematischen Grundsatzen seiner

Tonlage bauen, so wiirde seine Lange und Breite groBer werden als wir sie

jetzt bauen, wahrend dagegen die Starke des Holzes in Decke und Boden
und die Hohe der Zargen viel geringer sein miiBten. Hierdurch wiirden

sich aber beim Spielen des Instrumentes eine Menge Unbequemlichkeiten
heraussteilen." Wird als durchschnittiiche Lange des Violinkorpers 36 cm
angenommen, so muBte entsprechend ihrer um eine Quinte bezw. Duodezime
tieferen Stimmung das Bratschenkorpus anderthaibmal und das Violoncell-

korpus dreimal groficr sein, mithin bei der Bratsche 54 cm und beim Violon-

cell 108 cm betragen; die in der Praxis angewandte Lange belauft sich aber

nur auf 39 bezw. 75 cm. Ein gleiches Verhaltnis ist bei der Festsetzung der

Saitenlange angestrebt, die 49' - bezw. 99 cm crgeben miiBte, in Wirklichkeit

aber bei der Bratsche nur 36\4 und beim Violoncell nur 70 cm betragt.

„Bei letzterem Instrument hat man die theoretische Saitenlange dadurch ziem-

lich erreicht, daB der Hals des instruments eine groBere Lange erhielt, als er

sie haben wiirde, wenn auch hier dasselbe Prinzip wie bei der Decke und
dem Boden beibehalten worden ware. Dies konnte beim Violoncell um so

eher auf diese Art ermoglicht werden, da der Spieler diirch die von Violine

und Bratsche abweichende Art der Haltung des Instruments den linken Arm
nicht zum Halten desselben bedurfte, sondern Arm und Hand nun ganz frei

und ungehindert am Halse des Instruments bewegen kann." (Riihlniann,
a. a. O., S. 298 u. 299.)

— Fast alle groBen italienischen Geigenbauer bauten

auch Violoncelli. Besondere Wertschatzung genieBen die Instrumente von

Antonio Stradivari, Carlo Bergonzi, Francesco Ruggeri,
Vincenzo Ruggeri detto il Per, Pietro Giacomo Rogeri etc.

cjro|5w-



Violoncells No. 922—925 ^^^^^^ 561

No. 922. Violoncello,
mit geschriebenem Reparaturzettel: „Ristaurato da mc Lorenzo Carcafsi \

della Madonna dc Ricci in I Firenze 1740". Das Instrument ist (nach i3au-

art, Lack und der charakteristischen Schnecke zu schlieBen) anscheinend
eine Arbeit von Bartolomeo Obici in Verona aus der zweiten Halfte

des 17. Jahrhunderts. Boden und Zargen sind aus schlichtem Ahorn-,
die Decke ist aus Zedernholz; der Lack ist von dunkelroter Farbung.
Die Biigeleinschnitte sind verhaltnismaBig flach verlaufend. Die Schnecke
ist auffallend groB und beweist (ebenso wie der abvi'eichenderweise aus
nur drei Saiten bestehende Bezug) die enge Verwandtschaft zwischen
dem Violoncello des 17. Jahrhunderts und dem ContrabaB. (Vgl. die

Einleitung, Seite 558.)

Gesamtlange 1,24' ! m, Korpuslange 71
'

- cm, obere Breile32';L' cm,
untere Breite 44 cm, Zargenhohe 13' -• cm.

Nachbildung des Reparaturzettels auf Seite 609.

No. 923. Violoncello
mit gedrucktem Zettel: „Chriftopharus Rittig fe- cit Genuae anno 1680",

Der Boden des gut gearbeiteten Instruments ist aus nur wenig ge-
flammtem Ahornholz; der Lack ist von gelbbrauner Farbung. Die

kraftig geschnittenen /-Locher sind auffallend groB. Hals, Griffbrett

und Saitenhalter sind erganzt, dagegen ist die schon geschwungene
Schnecke original.

Der Bezug ist ebenso wie bei alien folgenden Violoncells

No. 924—938 viersaitig.

Gesamtlange 1,23' . m, Korpuslange 74 cm, obere Breite 35'/j cm,
untere Breite 41' 4 cm, Zargenhohe 11 v. cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 636.

No. 924. Kleines Violoncello,
italienische (Brescianer) Arbeit aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Das
Instrument ist von etwas ungelenker, altertiimlich anmutender Form; es

hat langlich-gestreckte Korpuskonturen mit tief eingeschnittenen Mittel-

biigeln, so daB die Ecken der Oberbacken besonders scharf hervor-

treten. Der Boden ist aus geflammtem, die Zargen sind aus schlichtem

Ahornholz; der Lack ist von braunlichgelber Farbung. Die kleinen

/-Locher sind nahe am Steg eingeschnitten. Der Saitenhalter ist mit

Perlmuttereinlagen verziert.

Gesamtlange 1,11' .• m, Korpuslange 69';-' cm, obere Backenbreite

31Vl> cm, Breite an den oberen Ecken 34 cm, Breite an den unteren

Ecken 36 cm, untere Backenbreite 38 cm, Zargenhohe 1 1 cm.
Ueber die Benutzung Violoncells kleinerer Bauart zum Solospiel s. die

Einleitung, Seite 558 des Katalogs.

No. 925. Violoncello
aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts; vielleicht von Andreas
Ferdinand Mayr in Salzburg. Der Boden des gut gearbeiteten
liistruments ist aus schlichtem Ahornholz und — bei Violoncells eine

Seltenheit! — aus einem Stiick gearbeitet; die Zargen sind aus ge-
flammtem Ahornholz. Boden und Decke sind stark gewolbt. Der Lack
ist von rotlichgelber Farbung. Der Wirbelkasten ist auf der Riickseite

mit hiibschen Ornament-Schnitzereien verziert und lauft in ein Lowen-

kopfchen aus.

Gesamtlange 1,20 m, Korpuslange 73 cm, obere Breite 32'/j cm,
untere Breite 42' - cm, Zargenhohe 13 cm.

II 36



562 ^^^^^^ Violoncells No. 926- 931

No. 926. Klelnes Violoncello
mit gedrucktem Zettel: „Sympertus Niggell, Lauten- und Geigen-Macher
in FUffen, 1758". Der Lack des gul gearbeiteten Instruments ist von
hellgelber Farbung. Boden und Decke sind hoch gewolbt.

Gesamtlange 1,15 m, Korpuslange 70 cm, obere Breite 32 cm,
untere Breite 40 cm, Zargenhohe 1 1' 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 635.

No. 927. GroBes Violoncello (Basso )

mit gedrucktem Zettel, der aber anscheinend nicht in das Instrument

gehort: „CArlo Tononi Bolognefe Fece in Venezia I' A. 1765"; vielleicht

ebenfalls eine Fiissener Arbeit. Boden und Decke des gut gearbeiteten
Instruments sind hoch gewolbt; der Lack ist von gelbbrauner Farbung.

Gesamtlange 1,30 m, Korpuslange 82 cm, obere Breite 37 cm,
untere Breite 45V !.• cm, Zargenhohe 14'-' cm.

No. 928. Kleines Violoncello,
itahenische (Toskaner) Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Der Lack des
ziemlich roh gearbeiteten Instruments ist von dunkelbrauner Farbung.
Die Rander sind stark hervortretend, die /-Locher ziemlich plump ge-
schnitten.

Gesamtlange 1,21 m, Korpuslange 70 cm, obere Breite 35 cm,
untere Breite 43 cm, Zargenhohe 15 cm.

No. 929. Violoncello,
italienische (Cremoneser) Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Boden und

Zargen des gut gearbeiteten Instruments sind aus schlichtem Ahornholz;
der Lack ist von rotlichgelber Farbung. Die /-Locher zeigen zierlichen

Schnitt. — Griffbrett, Hals und Schnecke sind erganzt

Gesamtlange 1,25' - m, Korpuslange 78 cm, obere Breite 35';j cm,
untere Breite 44' -• cm, Zargenhohe 12 cm.

No. 930. Kleines Violoncello
mit unechtem Amati-Zettel; wahrscheinlich eine Arbeit von einem Mit-

glied der Familie Hornsteiner in Mittenwald aus dem Ende des

18. Jahrhunderts. Der Lack des gut gearbeiteten Instruments ist von

rotlichgelber Farbung. In den Saitenhalter sind einige gravierte Perl-

mutterverzierungen eingelegt.

Gesamtlange 1,09' - m, Korpuslange 67 "l' cm, obere Breite 31 cm,
untere Breite 38 cm, Zargenhohe 12' - cm.

No. 931. Violoncello,
amerikanische Arbeit aus dem Ende des 19. jahrhunderts. Bemerkens-
wert an dem Instrument ist das Korpus, das aus Aluminium besteht.

Alle iibrigen Teile sind wie gewohnlich aus Ahorn- bezw. Ebenholz.

Der Lack ist von dunkelbrauner Farbung.
Gesamtlange 1,23' . m, Korpuslange 76 cm, obere Breite 34 cm,

untere Breite 44 cm, Zargenhohe 12 cm.
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No. 938.

Violoncello da spalla

von

Lorenzo Arcangioli,

Florenz 1825.

Text: Seite 566

No. 60Q.

>Guitarre-Violoncell (Arpeggione)
von Joh. Georg Stanfer,

Wien 1824.

Text: Seite 174.

No. 934.

Violoncello piccolo,

Brescianer Arbeit

aus dem 18. Jahrhundert.

Text: Seite 565
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Vorderansicht. Riickansicht.

No. 940.

Contrabafi von Gottfried Tielke,
Brescia 1662.

Text: Seite 573



Violoncelli piccoli No. 932-935

Violoncelli piccoli

(vgl. die Einleitung, Seite 559).

No. 932. Violoncello piccolo,
vielleicht ein.e Arbeit von Joliann Christian Hoffmann in Leipzig aus
der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das trefflich gearbeitete Instru-

ment stellt einen interessanten Uebergangstyp zwischen (Alt-) Viola da

gamba und Violoncell dar: der gewolbte Boden und die Korpuskonturen
gemahnen — trotz der verhaltnismafiig langen Mittelbiigel

— an die

Form des Vioioncells, wahrend das Fehlen der iiberstehenden Decken-

rander, die schlangenformig verlaufenden Schallocher und die in den
oberen Teil der Decke eingelassene geschnitzte Rosette Charakteristika

der Gamben bilden. Der Boden ist aus einem Stiick gearbeitet; der

Lack ist von hellgelber Farbung. Der Wirbelkasten ist auf der Riick-

seite durchbrochen.

Gesamtlange 1,03 m, Korpuslange 59';2 cm, obere Breite26',-' cm,
untere Breite 33 cm, Zargenhohe 1 1 cm.

No. 933. Violoncello piccolo
mit gedrucktem Zettel: „Andreas Hoyer, Violinmacher in Klingenthal.
1759". Das Instrument hat ahnlich dem vorhergehenden Violoncello

piccolo ein langlich-gestrecktes Korpus; auch die langen Schallocher

haben die bei Violen beliebte schlangenahnliche Form. — Griffbrett

und Wirbelkasten sind erganzt.

Gesamtlange 1,05' - m, Korpuslange 59',- cm, obere Breite 25 cm,
untere Breite 30' ! cm, Zargenhohe 10' 4 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 629.
't3

No. 934. Violoncello piccolo,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert, anscheinend von einem
Meister der Brescianer Schule. Der Lack des hiibschen Instruments ist

von gelbroter Farbung. Die Rander des Bodens und der Decke sind

von doppelten Aederchen umsaumt; der Boden ist auBerdem im oberen
und unteren Telle mit eingelegten Ornamenten verziert. Die /-Locher
sind ziemlich steif geschnitten. Der aus Palisanderholz verfertigte
Saitenlialter und der Hals sind erganzt; dagegen ist die zierliche Schnecke

original.

Gesamtlange 91' -• cm, Korpuslange 58 cm, obere Breite 30 cm,
untere Breite 36 cm, Zargenhohe 9 cm.

Abbildung auf Seite 563.
&'

•fc>

No. 935. Violoncello piccolo (sog. „halbes oder Kinder-Cello"),
bohmische (Schonbacher) Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Der Boden
des einfacti gearbeiteten Instruments ist aus schlichtem Ahornholz; der

Lack ist von dunkelbrauner Farbung.
Gesamtlange 96 cm, Korpuslange 54V2 cm, obere Breite 26 cm,

untere Breite 31' /- cm, Zargenhohe 8' - cm.
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Verschiedenartige Violoncells.

No. 936. Klein es Violoncell,
Dilettantenarbeit schwedischen Ursprungs aus dem IS.Jahrliundert. Das
ziemlich primitive Instrument ist durch seine auffallend niedrigen Zargen
bemerkenswert, so dafi seine Form einer vergroBerten Violine oder
Bratsche entspricht. Der ebenso wie die Decke stark gewolbte Boden
ist aus drei Stiicken schlichten Ahornholzes zusammengesetzt. Der Lack
ist von rotbrauner Farbung. Die langgestreckten /-Locher haben keine

mittlere Einbuchtung. Fine weitere kleine herzformige Schalioffnung ist

zwischen Steg und Griffbrett in die Decke eingesciinitten.

Gesamtlange 1,05 m, Korpuslange 67 cm, obere Breite SO'/j cm,
untere Breite 36 cm, Zargenhohe 6' -j cm.

»Guitarre-Violoncell«
( Guitarre d'Amour< oder Arpeggione )

von Joh. Georg Staufer, Wien 1824: siehe No. 609 (Seite 174 des

Kataiogs).

Abbildung auf Seite 563.

No. 937. Violoncello
mit geschriebenem Zettel: „Hofniuricus Koch in Rudolstadt ........
1827" und gleichlautendem Zettel mit der Jahreszahl 1828; ferner ist

ein Firmenzettel ,,/w Musik-Mai^azin von J. Suppiis
—

/// Erfurt" ein-

geklebt. Das eigenartige Instrument hat in Anlehnung an das

Chanot-Modell (vgl. Seite 544/45 des Kataiogs) ein guitarren-

formiges Korpus ohne Mittelecken und vorstehende Rander. Der Boden
und die recht hohen Zargen sind aus schlichtem Ahornholz; der Lack
ist von rotbrauner Farbung. Die Schallocher haben wie bei den Violen

schlangenahnlich verlaufende Form. An Stelle einer Schnecke ist eine

dekupierte Lyra mit einer guitarrenartigen Schraubenstimmvorrichtung
vorhanden.

Gesamtlange 1,19 m, Korpuslange 73' - cm, obere Breite 34'/.; cm,
untere Breite 43 cm, Zargenhohe 15 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 630.

No. 938. ^Violoncello da spalla< (Schulter-Violoncell),
ein von Lorenzo Arcangioli zu Florenz 1825 verfertigtes eigenartiges

Versuchsinstrument, dessen sonderbare und unschone Form das Be-

streben erkennen laBt, ein fiir Violinisten und Bratschisten bestimmtes
Instrument mit der Zargenhohe eines Violoncells zu konstruieren, das

als Armgeige gehandhabt werden kann. Zu diesem Zweck ist der

untere Teil des Bodens stark abgeschragt, so dal5 die Hohe der unteren

Zargen nur 5' - cm betragt. Wahrend die linke Oberbacke eine stark

nach oben zulaufende geschweifte Form hat, ist diese Schweifung bei

der rechten Oberbacke, um die Benutzung des Griffbretts auch in

hoheren Lagen zu ermoglichen, (ahnlich wie bei der Violine No. 893)
in Wegfall gekommen, wodurch das eigenartige verkrijppelte Aussehen
des Instruments bedingt wird. — Der Lack ist von gelblichroter Farbung.
Die zierlichen /-Locher, der Hals und die Schnecke entsprechen in

ihren GroBenverhaltnissen der Bratsche.
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Gesamtlano^e 65 cm, Korpuslange auf der linken Seite 41 cm,
Korpuslaiige auf der rechten Seite 31' j cm, Breite bei den oberen
Ecken der Mittelbugel 21 'j cm, Breite bei den unteren Ecken der

Mittelbiigel 24' - cm, groBte untere Breite 31 cm.

Abbildung auf Seite 563.

Ein im Priiizip aiinliches Instrument - eine grolk Bratsclie niit Violoncell-

Bezug — erfand ca. 1860 der Geigenbauer J ohann Tichy in Olniiitz

No. 939. » Cellone <

mit geschriebenem Zettel: „No. 152. Dresden, Juli 93. Dr. Alfred Stelzner".

Das sorgfaltig gearbeitete Instrument ist nach demselben Prinzip wie
die Stelzner'sche Violotta (s. No. 916, Seite 546 des Katalogs), d. h. in

ellipsoidischer Korpusform gebaut. Der Lack ist ebenfalls von schoner

gelblichroter Farbung; auch der Schnitt der zierlich geschwungenen
/-Locher entspricht der Violotta .

Die Stimmung des Cellone
,
dessen GroBe und Mensur nur

unwesentlich groBer als die entsprechenden Dimensionen des Violon-
cells sind, ist eine Quarte tiefer als bei letzterem Instrument:

:1,=^=t=p=

Gesamtlange 1,26 m, Korpuslange 78'/:; cm, obere Breite 39 cm,
untere Breite 46 cm, Zargenhohe 15' .. cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

Das von Alfred Stelzner i. J. 1802 erfundene ^Cellone*, das eine Oktave
tiefer als die > Violotta'< und zvvei Oktaven tiefer als die Violine steht, bildet das BaB-
Instrument der sog. „G-Geigen", denen die beiden alten „C-Qeigen" (Viola und

Violoncell) gegeniiberstehen. Ueber Literatur und Verwendung im Orchester vgl. die

Bemerkung zur ^Violotta*, S. 547 des Katalogs.
— Der Name »Cellone« ist iibrigens

ein spraclilicher Nonsens, da das Wort aus der bloBen Zusammensetzung einer

Diminutiv- und Augmentativ-Silbe gebildet ist.

-<yrDjG'^-



Contrabasse.

Der ContrabaB oder die groBe BaBgeige (ital.: Contrabasso, Violone;

franz.: Contrebasse, Basse double, Basse de Violon; engl.: Double bass), im 18.

Jahrhundert in Deutschland meist >Violon
,

BaBviolon oder Contraviolon<

genannt, ist das groBte und tiefste Streichinstrument; die durchdringende

Sonoritat seines markigen, wenn auch etwas dumpfen Tones bildet die un-

entbehrliche und durch kein anderes Instrument ersetzbare Grundlage des ge-

samten Orchesters. — Von alien iibrigen heute gebrauchlichen Instrumenten

der Streichergruppe unterscheidet sich der ContrabaB dadurch, daB in seiner

Bauart aus praktischen Grunden noch einzelne Eigenarten des alten Violentyps
— wie der flache, im oberen Teil leicht abgedachte Boden, die nach dem

Halse zu spitz zulaufende Form der oberen Korpuspartie, die nur geringe

Schweifung der Mittelbiigel, das Fehlen vorspringender Ecken und Rander

— beibehalten sind und die wahrend des 17. und eines groBen Teils des

18. Jahrhunderts angewandte Bauart nach dem Violin- bezw. Violoncell-Modell

wieder aufgegeben ist oder wenigstens sehr selten vorkommt; nur die Wolbung
der Decke und die /-Form der Schallocher sind regelmaBig anzutreffen. —
Der friiher in der Zahl zwischen drei und sechs Saiten schwankende Bezug

wurde um die Wende des 18. Jahrhunderts im allgemeinen auf vier Saiten

beschrankt, deren Stimmung — abweichend von den iibrigen modernen

Streichinstrumenten — in Quartintervallen erfolgt:

:§iE:
:J=i~ ^ -^

Jedoch sind auch heute noch vereinzelt drei- und fiinfsaitige Contrabasse

anzutreffen.

Der ContrabaB ist gegen Ende des 16. Jahrhunderts aus den BaBin-

strumenten der Violenfamilie hervorgegangen ;
seine unmittelbaren Vorlaufer

waren die verschiedenen Formen der BaBgamben (vgl. Seite 436 37 des

Katalogs), deren Bezeichnung »Violoni auch auf die neuen im Violintyp

gebauten groBen BaBgeigen iibertragen wurde. Beide Arten blieben lange

Zeit nebeneinander im Gebrauch, bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts die

BaBgamben, nachdem sie bereits gegeniiber den Contrabassen viel friiher in

den Hintergrund getreten waren, endgiiltig voni Schauplatz verschwanden.
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Vorher hatteii freilich schoii Verschmelzungen zwischen beiden Formen statt-

gefiinden: im 17. Jahrhundert wurden BaBgambeii zuweilen auch nach dem

Violinmodell gebaut,') und iimgekehrt begann man spater viersaitige Contra-

basse im alten Gambentyp zii verfertigen.
— Die beim ContrabaB vorkommende

Saitenanzahl und -stiiiimung war (wie erwahnt) vielfach schwankend und

willkiirlich, und blieb in beider Beziehung bis in die Rokokozeit in Ab-

hangigkeit von den BaBgamben.) MaBgebend hierfiir waren die groBen

Dimensionen des Instruments, die eine Quarten- und Terzstimmung vorteil-

hafter und fiir deu Spieler bequemer als eine Quintenstimnumg erscheinen

lieBen. Praetorius allerdings gibt in der Tabeile der Viole de braccio

(„Organograpliia", S. 26) fiir den fiinfsaitigen GroB-Quint-BaB- eineStimmung
in Quintintervallen an: ^

tlfe^^^TzET-E:d=nJ:

die nach Hinzufiigung der tieferen Quinte der BaB Viol de Braccio (d. h.

dem Violoncell) entsprach; doch ging man noch im Laufe des 17. Jahrhunderts

zum Gebrauch von seclissaitigen BaB-Violons Tiber, die nach den Berichten

von Daniel Speer (1687), Joh. Gottfried Walther (1732), Joh.

Philipp Eisel (1738) u. a. in

::1:
:^=#=r=

d. h. wie die kleinen BaB-Viole da gamba (vgl. Seite 436 des Katalogs) und

die groBen Oktav-BaBlauten (vgl. Seite 85) in einer in der Mitte von einer

Terz unterbrochenen Quartenfolge gestimmt wurden.

Mattheson erwahnt den ContrabaB in seinem „Neu eroffneten

Orchestre" (Hamburg 1713, S. 285) folgendermaBen:

„^ev bnl1lTInc^^c Violone, Gall. Baffe de Violon, Ccnt)"d>: CP>ro)7c

Bafs-(i^cicic / ift vollaxVommcn ;ivcvtnahl / ia offt incbnnabi fo c[vof^ vale ^tc

^H*»^bcrc|cbcn^cn [Violoncelli] foIglid> |"iin^ aud> ^ic Bv%ytcit / ibrcr ^idc unt>

^cincic nad>
' a Proportion, '"(br (Eobn i)\ fcd>.;cbn fufiig / un^ ctn ivid>ttgc6

bun^igc6 Fundament ;u iH->lIfttininigcn»3ad>cn/vxb iborcn lln^ ^c^glcid>cn/

nicbt iiHMticicr aiid> ;u Arien U1t^ )c* cjar unit Recitativ auff ^c1n Theatro

bauptnotbici / iin-il ibr t>idcv l\U\nc[ wcitcv bin fmninct / lnt^ rcrnonniicn

ivivi) I al6 ^C6 Clavicre lm^ an^a•c^ baffircn^cn Inftrumenten. »i:6 \n<x(\

Vgl, z. B. Praetorius' „Sciagraphia", Tafel VI No. 4.

-) Den BaBgamben entsprechend erhielt sich bei den Contrabiissen auch die

Anwendung von Biinden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Quantz (1752) und

noch Albrechtsberger (1790) erwahnen ihren Gebrauch, den Quantz sogar an-

gelegentlich empfiehlt (a. a. O., S. 219).
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abcr lt^olpfcl•^c=?lrblnt fcyn it^cnn cincr v>if5 Uncicbcur 3. bt^ 4-. Btun^cn

iinablaJFllicb batt^babcn foil."
— Letztere Bemerkung bezieht sich auf die auBer-

gewohnlich groBen Dimensionen, die fiir die Contrabasse im IT.Jahrhundert be-

liebt waren. So weist z. B. ein im „South Kensington-Museum" zu London

befindlicher itaiienischer Violone aus dieser Zeit die ansehnliche Lange von

2,47 m auf, und die „GroB Contra- BaB-Geig", die Praetorius in seiner

„Sciagraphia" (Tafel V No. 1) abbildet, bleibt mit 2,28 m Gesamtlange nicht weit

hinter diesem „the Giant" genannten Instrument zuriick.') Daneben wurdenaber

auch —
entsprechend den verschiedenen kleineren Arten der BaBgamben —

Contrabasse geringerer GroBe gebaut, ebenso wie noch heute sog. ganze,

Dreiviertel- und Halb-Violons im Gebrauch sind, deren Korpuslange von

111, 108 und 105cm etwa im Verhaltnis von 37 : 36 : 35 steht und deren

verschiedene Mensurlange 105, 102 und 99 cm betragt.

Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurden viersaitige Contra-

violons von mittlerer GroBe bevorzugt. So sagt J oh. J oach i m Quantz
in seiner „Anweisung, die Flote traverfiere zu spielen" (Berlin 1752, S. 219):

,,1)05 3nftrumcnt. . . tl^ut beffcrc IDirfung, u.->enn cs Don mittclmafeiger (Bro^c,

audi n'\d]t mit funf, [onbcrn mit viet Seyten be^oqen ift. . . . Vev fogcnanntc

^cutfdie Diolon von funf bis fedis Scyten, ift. . . mit Hedit abgefd^affet ir>ori)en",

und auch Leopold Mozart erwahnt in seinem „Versuch einer Violin-

schule" (Augsburg 1756, S. 3): ,,Der Piolon. . . wivb am gctootinlidiften mit 4-,

bet groffcre abcr aud] mit 5. Scvten bc3ogcii".
— Daneben waren besonders

in Siiddeutschland und Oesterreich kleine, leicht zu transportierende Basse,

sog. »Basseis' (BaBls) oder Bassets
,
im Gebrauch, die wie die groBen

dreisaitigen Contrabasse entweder auf itaHenische Art quintenmaBig in

:d.

-|

—
-|

—,— bezw. einen Ton tiefer: p
^"-^—

|-
—

|

—J—m
oder auf englische Art quartenmaBig in

©i:

zj -^

gestimmt werden; freilich besaBen sie einen wenig ergiebigen und ziemlich

') Cf. Katalog von Carl En gel, S. 267 (No. 487).
— Weitere Uebertreibungen

in den QroBenverhaltnissen fiihrten zum Ban von sog. „Riesen-Contrabassen", die ver-

einzelt — z. B. fiir Herzog Heinrich von Sachsen-Merseburg fgest. 1738), einen

fanatischen Liebhaber des Contrabasses, fiir den Virtuosen Joseph Kaempfer
(,,Goliath", 1787 in Paris) u. a. — bereits im IS. Jahrhundert gebaut wurden. Von
neueren Versuchen in dieser Hinsicht ist der 1849-1851 verfertigte, 4 m hohe drei-

saitige »Octobasse« von J. B. Vuillaume zu nennen (jetzt als No. 203 im Museum
des Pariser Conservatoriums) und der noch 80 cm hohere RiesenbaB des amerikanischen

Professors John Qeyer (1889 in Cincinnati). Selbstverstandlich batten diese Monstre-

Instrumente mehr Kuriositats- als praktisch musikalischen Wert.
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rohen Ton, so daB sie nur in der Dorf- und Tanzmusik Verwendung fanden.')

Dasselbe war bei den kleinen Halb-Violons (sog. deutschen Bassen ) der

Fall, die violinmaHig in Contra-G, D, A, e gestinimt warden. — GroBe drei-

saitige Double basses, die vermoge der fehlenden tiefsten Saite und des

dadurch erzielten weniger starken Drucks auf die Resonanzdecke iiber groBere

Klangfiille als viersaitige Instrumente verfiigen, sind noch jetzt namentlich bei

englischen Spielern beliebt.

Die Stimmung der vier- und fiinfsaitigen Violons blieb bis zur zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts sehr willkiirlich; de Laborde gibt z. B. in

seinem „Essai sur la musique" (tome l^r, Paris 1780, p. 293) folgende ver-

schiedene Stimmungsarten an:

-X

nj:
-i—^ 1

^^^S"«'

die mit den von J oh. An t. Kobrich in seinem „Praktischen Geig-Funda-

ment" (Augsburg 1787) mitgeteilten, in Deutschland iiblichen Stimmungen in

einigen Punkten differieren:

:9i
——.:t-#- 'mm nd:

Die noch heute geltende Quartenstimmung (Contra-E, Contra-A, D, G) ist im

Grunde genommen sehr alt, da sie schon von Praetor i us (1618) fiir die

vier tiefsten Saiten der fiinf- und sechssaitigen GroBen BaB-Viole di Gamba

(vgl. Seite 437 des Katalogs) angegeben wird. Zur endgiiltigen Annahme

scheint sie erst in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts gelangt zu sein,

wird aber bereits in dem 1802 erschienenen „Musikalischen Lexikon" von

Heinrich Christoph Koch (Sp. 393) als gebrauchlichste Stimmung

angefiihrt.
— Koch erwahnt ferner das gelegentliche Herabstimmen der

tiefsten Saite zur Erzielung der Contratone Es und D. Zu demselben Zwecke

baut man neuerdings wieder fiinfsaitige Basse, die sich jedoch wegen ihrer

nur schwer ansprechenden Contra C-Saite nicht recht bewahren.

') Der Name >Bassel*, der in Oesterreich iibrigens noch heute in der Form

»Bassetl« vorkommt, war nach Leopold Mozart (a. a. O., S. 3) auch fur die alte

groBe Violoncellform gebrauchlich. Kobrich („Geig-Fundament" 1787) bezeichnet

das Violoncell als >Basseto«, Albrechtsberger (a. a. O., S.421) als »Bassetgen«.

") Letztere merkwiirdige Stimmung wird auch in der franzosischen „Encyclope-

die" (,,La iiicilleuic inaiiu're (/'aL(\c>rih')\ la Co)it[>e\ Basse siiizuints /es AllcDioids") und VOn

Albrechtsberger (a. a. O., S. 421) erwahnt, der ferner die vier- und dreisaitigen Con-

trabasse als ,,feltcu mel^r 511 fel]eii" [?]
bezeichnet.
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Der Begriinder der ContrabaB-Technik ini hoheren Sinne ist der Italiener

Domenico Dragonetti (geb. 1763 zu Venedig, gest. 1846 zu London),

dessen Virtuositat ans Wunderbare gegrenzt haben soil. Nachfolger fand er in

seinem Landsmann Giovanni Bottesini (geb. 1821 zu Crema in der Lom-

bardei, gest. 1889 zu Parma) und in jiingsterZeit in dem Russen Sergei Kusse-

witzky (geb. 1874 zu Wyschny Wolotsch im Gouvernement Twer, lebt in

Berlin).
— Unter den in Saminlungen anzutreffenden Contrabassen verdient

der prachtige fiinfsaitige Violone von Gottfried Tielke v. J. 1662 (No. 940

des Katalogs, Seite 573) an erster Stelie genannt zu warden.

Contreiassey

Kupferstich aus de La hordes .,Essai sur La musique" (Paris 1780).
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No. 940. Contrabafe (groBe BaBgeige, BaB-Violon, Violone)
mit folgender in schwarzer Farbe aufgetragenen Inschrift auf dem oberen

abgeschragten Teil des Bodens: „SANTO""MAGGINI BRESCIA: GOTT-
FRIED THIELKE: ME FECIT ANNO 1662:'")

- Das Korpus des

prachtigen Instruments, eines der schonsten und wertvollsten Streich-

instrumente des Museums, zeigt ausgepragte Violinform mit scharf

vorspringenden Mittelecken; nur der Boden ist, wie meist bei den

Contrabassen, nach Art der Gamben flach gehalten und im oberen

Teil schrag abgedacht. Boden und Zargen sind aus schlichtem Ahorn-

holz; der Lack 1st von schoner braungelber Farbung. Boden undDecken-

rand sind nach Art Magginis von doppelt eingelegten Aederchen

umsaumt. Der obere abgedachte Teil des Bodens wird durch einen

breiten Elfenbein- und Ebenholzstreifen abgegrenzt. Im unteren Teil

ist der Boden durch zwei in schu^arzen Kitt eingelassene gleichmustrige

Einlagen von Ahornholz verziert, die sich in ahnlicher Ausfiihrung auf

den Ober- und Unterbacken der hoch gewolbten Decke wiederholen.

Saitenhalter und Griffbrett sind aus Ebenholz und in ihrer ganzen

Lange von hiibschen Elfenbeineinlagen durchzogen; auf dem unteren

Teil des Griffbretts ist auBerdem ein graviertes wappenartiges Elfenbein-

medaillon angebracht, das eine Krone, die Jahreszahl 1662 und ein

Kreuz erkennen laBt. Die /'-Locher zeigen langgestreckte, schon ge-

schwungene Form. Die Riickseite des reich ausgestatteten Wirbel-

kastens, dessen Rander von einer Borte aus Ebenholz und Elfenbein

eingefaBt sind, ist mit Relief-Schnitzereien verziert, wahrend die beiden

Seitenteile mit Blattornamenten aus Elfenbein eingelegt sind. Die fiinf

Wirbel sind mit Elfenbeinknopfchen besetzt. Gekront wird der Wirbel-

kasten von einem schon geschnitzten Lowenkopf mit geoffnetem

Rachen.
Der Bezug besteht aus 5 Saiten in folgender Stimmung:

(Vgl. die Einleitung, Seite 569.)

Gesamtlange 2,02 m, Korpuslange 1,15V-' m, obere Breite 55 cm,

untere Breite 73' -• cm, Zargenhohe 22 cm.

Abbildungen auf Seite 564, Abbildung des Wirbelkastens auf

Seite 576, Nachbildung der Inschrift auf Seite 649.

Als besondere Merkwiirdigkeit ist noch zu erwahnen, daB sich auf der ganzen

Decke, dem oberen Teil des Bodens und der Zargen zahlreiche Namen von Kiinstlern

eingekratzt, eingeschnitten und eingeschrieben finden, die das Instrument in der

Zeit von etwa 1790-1840 benutzten. Die meisten Namen gehoren den Jahren

1800— 1830 an, z B. ,,/'///////> / jSoo, C W. KI^KSSMER / ...jS^j" (mehrmals) ;

„F. W. SCHWARTZENBERGER j
. . . iS2j; EHLERT \ 1S20; DREIIER / JS24;

BECHER I 1S26; F. Schlicfavskv /
... / 1S26; Boelckc I ...jSoj"; etc. etc. — Der

schone ContrabaB gehorte fri'iher dem bekannten Violinvirtuosen August Wilhelmj
(gest. 1908 zu London).

') Zwei iiber diese Inschrift geschriebene Worte „sub disci plina" (
= aus der

Werkstatt) sind anscheinend erst spiiter hinzugefugt worden. (Vgl. auch Seite 643.)
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No. 941. Contrabafe ( V i o 1 o n e),

italienische Arbeit aus dem 17. Jahrhundert von einem Meister der

Brescianer Schule; auf dem oberen Teil des Bodens und der Decke
und auf der Riickseite des Wirbelkastens ist eine Brandmarke in Form
eines Doppelkreuzes erkennbar. Das gut gearbeitete Instrument hat

ebenso wie der vorhergehende ContrabaB No. 940 violinformige Korpus-
konturen und weist auch in der sonstigen Arbeit und Ausstattung iiber-

einstimmende Merkmale mit dem Violone von Gottfried Tielke
auf. Boden und Zargen sind ebenfalls aus schlichtem Ahornholz, auch
der Lack ist von braunlichgelber Farbung. Der obere abgedachte Teil

des Bodens wird von einer breiten Einlage aus Ahorn- und Ebenholz

durchzogen; ferner ist die Decke in den Backenecken mit ornamentalen

Einlagen in der Art der Brescianer Meister verziert. Die etvi'as steif

geschnittenen /-Locher sind von kleiner Form. Griffbrett, Hals und
Wirbelkasten sind aus geflammtem Eschenholz. Die Wirbel zeigen die

fiir das 17. Jahrhundert typische Form; der Wirbelkasten lauft in eine

primitive Schnecke aus.

Der Bezug ist wie bei No. 940 fiinfsaitig.

Gesamtlange 1,85 m, Korpuslange 1,14 m, obere Breite 53'/-' cm,
untere Breite 65 cm, Zargenhohe 21 cm.

No. 942. Contrabafe (Violone)
mitgeschriebenemZettel: „Glo • B^ • DINI FECE • 1707 IN LUCIGNANO"
und Reparaturvermerken v. J. 1798, 1839, 1875 u. 1909. - Das trefflich ge-
arbeitete Instrument hat im allgemeinen ein violinformiges Korpus, aber

mit spitz zulaufender Oberbackenpartie. Das ganze Korpus einschlieBlich

der Decke ist aus NuBbaumholz; der Lack ist von gelblichbrauner

Farbung. Der mit Ausnahme des oberen schrag abgedachten Teils

aus einem Stiick gearbeitete Boden ist auffallend hoch gewolbt.
Boden- und Deckenrand sind von einer in schwarzen Kitt eingelassenen
hiibschen Borte aus Buchsbaumholz eingefaBt. Der obere Teil des

Bodens ist durch eine kunstvolle sternformige Einlage aus verschieden-

farbigen Holzern verziert; auch der Saitenhalter ist mit ahnlichen Ein-

lagearbeiten ausgestattet. Die /-Locher zeigen gedrungene Form mit

groBer oberer und unterer Schweifung. Der Wirbelkasten lauft in einen

vergoldeten originellen Vogelkopf mit beweglicher Zunge aus.

Der Bezug besteht aus nur 3 Saiten in folgender Stimmung:

9^ :1:

:il=d:

{Vgl. die Einleitung, Seite 570.)

Gesamtlange 2,04 m, Korpuslange 1,30 m, obere Breite 55 cm,
untere Breite 70',i.' cm, Zargenhohe 24 cm.

Abbildungen auf Seite 575, Nachbildung des Zettels auf Seite 610.

No. 943. Contrabafe (Violone),
italienische Arbeit von der Wende des 17. Jahrhunderts; mit ge-
schriebenem Reparaturzettel : ,,Reftorato da me Lorenzo Carcass/ in

Firenzc UAnno lydV. Das Korpus des gut gearbeiteten Instruments

zeigt schmale, langgestreckte Form mit langen flach verlaufenden Mittel-

biigeln. Der im oberen Teil abgedachte flache Boden ist aus Zedern-,
die Zargen sind aus schlichtem Ahornholz. Der Lack ist von braun-

lichroter Farbung. Die breiten /-Locher sind ziemlich plump geschnitten.



575

X'orderansicht. Riickansicht.

No. 942.

ContrabaB (Violone)
von G iov. Batt ista Dini, Lucignano 1707.

Text: Seite 574.
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Wirbelkasten unci Kopf
zum ContrabaB No. 940

von Gottfried Ticlke, Brescia 1662.

Text; Seite 573.

No. 943.

ContrabaB,
ital. Arbeit urn 1700.

Text: Seite 574.
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Der Saitenhalter, der Hals und der in einen charakteristischen Narren-

kopf auslaufende Wirbelkasten sind erganzt; dagegen ist das Griff-

brett original.
Der Bezug besteht aus 4 Saiten

;
betreffs der Stimmung vgl. die

Angaben auf Seite 571 des Katalogs.
Die Wirbel werden mittels einer (spater angebrachten) Schrauben-

stimmvorrichtung angespannt.')

Gesamtlange 2,01 m, Korpuslange 1,26 m, obere Breite 50 cm,
untere Breite 68' - cm, Zargenhohe 24' _• cm.

Abbildung auf Seite 576.

No. 944. Kleiner Contrabafe,
italienisclie (lombardische) Arbeit aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.
Das Korpus des einfach gearbeiteten Instruments erinnert an die alte

Violenform mit tief eingeschnittenen kurzen und eckenlosen Mittel-

bijgeln und breit hervortretenden Unterbacken. (Vgl. z. B. die Nach-

bildung No. 773, Seite 379 des Katalogs.)
— Boden und Zargen sind

aus NuBbaumhoIz; der Lack ist von rdtlichbrauner Farbung. Der
Boden verlauft flach ohne obere Abdachung, die Decke ist schwach

gewolbt. Die groBen /-Locher zeigen ungeschickte Form ohne
mittlere Einschnitte. Der Wirbelkasten lauft in eine plump gearbeitete
Schnecke aus.

Der Bezug ist dreisaitig und entspricht No. 942. Die Wirbel
werden wie bei No. 943 mittels einer Schraubenstimmvorrichtung an-

gespannt.

Gesamtlange 1,62 m, Korpuslange 97 cm, obere Breite 46' -• cm,
untere Breite 56' j cm, Zargenhohe 19 cm.

No. 945. Contrabafe
mit gedrucktem Zettel: „Joseph KIoz in Mitten- wald an der Ifer.

An. 1787". Das Korpus des sehr gut gearbeiteten auffallend grofien
Instruments hat Violenform mit spitz zulaufender Oberbacken-Partie
und breit geschweiften Mittelbiigeln, die in runder vorspringender
Biegung in die Unterbacken iibergehen. Boden und Zargen sind aus
nur wenig geflammtem Ahornholz; der Lack ist von braunlichgelber

Farbung. Der Deckenrand ist von doppelten Einlageadern umsaumt,

') Zur leichteren Handhabung der schwer regierbaren ContrabaBwirbel erfand
der Konigl. preuBische Kanimernnisikus und Hofinstrunientmaclier Carl Ludwig
Bach man n zu Berlin (s. liber ihn Seite 602 des Katalogs) eine im Prinzip nocli heute

angewandte eiserne Schraubenstimmvorrichtung, bei der durch die Drehung einer

Schraube mittels eines Griffes oder eines einem Uhrschliissel ahnlichen Schli'issels die

Schraubenwindungen in ein am Wirbel angebrachtes Zahnrad eingreifen und diesen

dadurch zur Umdrehung bringen. (Vgl. Gerbers ,,
Lexicon der Tonkiinstler", l.Theil,

Leipzig 1790 Sp. 94: „inel|rercrn .Seifall t^at fid? 8. als (Sctgetxinftrumcntmadjer cr-

iporbeu. Scfonbcrs burd? feiue perferttgten fdjijiien Sratfitciiinftrumentc utib buret? fcine

(irftiibung, tpcldje cr um \778 am ilontrarolon anbradjtc; rermitteft u)eld?er cr ber lltt=

bequemlid^feit ber lUirbcljiinimung, burd? Sdjrauben obcu am Ejalfe, aieldie biird? einen

fleitien 5d?liiffel bie Saiten auf ciii Baar ftimmeii, abgcl^olfen tjat." Uebrigens war diese

Erfindung nur die Weiterbildung einer sehr alten, bereits zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts bekannten Einrichtung, die schon Praetorius — wenn auch nicht in

giinstigem Sinne — erwahnt (a, a. O., S. 45): „Diefe5 aber mtlsfcllt mir / i>a^ oben am
Kopff anftatt ber I?6It3eineit / eifcrnc IDorbel geniadjt feyn /

baran au^tuerts ein etn>

gcferbtes Kabid?en / bab' fid? / glcid? it>ie an Sen lll?reit unb Sd?Iag Seegerlein / mit

einer Stotinfebbern ^uxnd t?alten vnb forttreiben left...")

11 37
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die an den unteren Zargenbiegungen spiralforniig auslaufen. Die

/-Locher haben ziemlich kurze, gedrungene Form.

Bezug und Schraubenstimmvorrichtung entsprechen No. 943.

Gesamtlange 2,10 m, Korpuslange 1,29 m, obere Breite 56' - cm,
untere Breite 75 cm, Zargenhohe 25 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 629.

No. 946. Contrabafe fDreiviertel-Violon i

mit geschriebenem Zettel: „Wilhelm Tresselt in Breitenbach 1798 am
Miihlberg". Das einfach gearbeitete Instrument hat die fiir diese Zeit

typische violenahnliche Korpusform; nur ist der Boden abweichender-
weise nicht flach, sondern gewolbt. Der Lack ist von braunlichgelber
Farbung. Der Wirbelkasten lauft in eine einfach gearbeitete Schnecke aus.

Bezug und Schraubenstimmvorrichtung entsprechen No. 943
und 945.

Gesamtlange 1,82 m, Korpuslange 1,06* - m, obere Breite 49 cm,
untere Breite 62 '/j cm, Zargenhohe 20 cm.

Nachbildung des Zettels auf Seite 650.

No. 947. Contrabafe,
Tiroler Arbeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das Korpus des
ziemlich einfach gearbeiteten Instruments hat Violinform mit kurzen

Mittelbiigeln und spitz zulaufender Oberbacken-Partie. Der flach ge-
haltene Boden ist aus schlichtem Ahorn-, die Zargen sind aus NuB-
baumholz. Der Lack ist von rotbrauner Farbung. (Die Decke ist

erganzt.) Die Schnecke zeigt fein geschwungene Form.

Bezug und Schraubenstimmvorrichtung entsprechen No. 944.

Gesamtlange 1,89 m, Korpuslange 1,15 m, obere Breite 51 cm,
untere Breite 63' !• cm, Zargenhohe 22 cm.

No. 948. Kleiner Contrabafe,
vermutlich eine von einem hollandischen Monch gefertigte Laienarbeit

aus dem 18. Jahrhundert (gefunden in dem hollandischen Kloster Rolduc).
Das Korpus ist von eigenartig schmaler birnenahnlicher Form und
ahnlich einem Lautenkorpus aus fiinf breiten Spanen von NuBbaumholz
zusammengesetzt. Der Lack ist von braunroter Farbung. Die /-Locher

zeigen primitive Form ohne Mitteleinschnitte; auch der Wirbelkasten
und die Schnecke sind plump gearbeitet.

Der Bezug ist wie bei No. 944 u. 947 dreisaitig. Die Wirbel
werden mittels eines mit einem Sperrhaken versehenen Zahnrades an-

gespannt.

Gesamtlange 1,62'-- m, Korpuslange 1 m, groBte (mittlere) Breite

40 cm, Korpusumfang 83 cm.

No. 949. Bafel (Bassel) oder Basset (kleiner ContrabaBi,
wahrscheinlich eine Laienarbeit aus dem 17. oder dem Anfang des

18. Jahrhunderts. Der Lack ist von rotbrauner Farbung. Der Boden
verlauft flach. Die Unterbacken sind im Verhaltnis zu den oberen viel

zu breit gehalten, wodurch das ungeschickte Aussehen des in jeder

Beziehung plump gearbeiteten Instruments bewirkt wird. Die roh ge-
schnittenen /-Locher zeigen verschiedenartige Form.

Der Bezug besteht aus 3 Saiten in derselben Stimmung wie bei

No. 942, 944 etc.

Gesamtlange 1,45 m, Korpuslange 94 cm, obere Breite 40 cm,
untere Breite 58';-' cm, Zargenhohe 19 cm.
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No. 950. Bafil oder Basset ikleiner ContrabaB),
siiddeutsche Arbeit aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Das

Korpus des einfach gearbeiteten Instruments zeigt Violoncellform. Der
Lack ist von rotbrauner Farbung. Die y-L6cher sind klein und zierlich.

In das Griffbrett sind 9 feste Biinde aus Bein eingelassen.
— Der

Wirbelkasten ist erganzt. Der Bezug entspriclit No. 949.

Gesamtlange 1,46 m, Korpuslange 76 cm, obere Breite 39 cm,
untere Breite 46' •-• cm, Zargenhohe 13'/2 cm.

Contrabafs-Bogen: s. No. 1080-1092. (Seite 599 u. 600.)

No. 951. Tambara (kroati scher ContrabaB \
anscheinend aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Das primitiv

gearbeitete Instrument hat ein guitarrenartiges Korpus. Der Boden ist

aus schlichtem Ahorn-, die Zargen sind aus NuBbaumholz; der Lack
ist von gelblichbrauner Farbung. In der aus Fichtenholz verfertigten
Decke befinden sich vier kleine und ein groBes rundes Schalloch.

Der Bezug besteht aus 4 Saiten, die iiber einen ganz flachen

breiten Steg laufen und an der unteren Zarge an Anhangestiften be-

festigt sind. In das schmale Griffbrett sind 12 messingene Biinde ein-

gelassen; zwischen dem 1. und 2., 4. und 5., 9. und 10. Bund sind (wie
bei den Schlagzithern, vgl. Seite 52 des Katalogs) Perlmutterpunkte ein-

gelegt. Der mit einer Schraubenstimmvorrichtung versehene Wirbel-

kasten lauft in einen geschnitzten polychromierten Tiirkenkopf aus.

Gesamtlange 1,90 m, Korpuslange 89Vj cm, obere Breite 49' - cm,
untere Breite 66 cm, Zargenhohe 21 cm.
Die »Tambara«, die beim Spiel entweder nach Art der Zupfinstrumente

pizzicato angerissen oder auch mit einem Bogeii gestrichen wird, bildet den BaB in

der Gruppe der kroatischen Nationalinstriimente, der als Diskant- und Alt- die

mandolinenalinliche >> B e rn i t z a < und » B u 1 g a r i n a >< und als Tenor-Instrument die

dem Violoncell ahnliche ^^Bulgara" angehoren. (Vgl. auch „Zeitschrift fiir

Instrumentenbau", XII. Band S. 170.)

-OC^^K/-



Verschiedenartige Streichinstrumente.

Schliisselfiedeln (»Nyckelharpan«).

Die SchliJsselfiedel ist ein primitives altes Streichinstrument deutscher

Herkunft, das sich von alien iibrigen Geigeninstrumenten dadurcii unter-

scheidet, daB die durch Verkiirzung der Saiten erzielten einzelnen Tone nicht

durch Aufsetzen der Finger, sondern mittels Andrijcken einer am Halse an-

gebrachten Klaviatur hervorgebracht werden.') Es entspricht demnach hierin

der Rad- oder Drehleier (vgL Seite 374 f. im 1. Bande des Katalogs), steht

jedoch hinsichtlich seiner Spieiart auf einer hoheren Stufe, da die Saiten nicht

mit Hijlfe einer rotierenden holzernen Scheibe, sondern mit einem Bogen an-

gestrichen werden. — Erwahnt und abgebildet wird die Schliisselfiedel bereits

in der 1528 zu Wittenberg erschienenen „Musica instrumentalis deudsch" von
Martin Agricola: der betreffende Holzsciinitt zeigt eine sechssaitige Viole

in der damals iiblichen Korpusform mit kurzen Backen, auffallend langen

Mittelbugeln, mit CvO-Lochern im oberen Teil und einem runden Scliall-

loch mit einer Rosette im unteren Teil der Decke; die Zeichnung des

Klaviaturkastens erscheint ungenau. Eine noch primitivere Form des Instru-

ments bildet Praetorius in seinem „Syntagma musicum" (1620; „Sciagraphia",

Taf. XXII No. 2) ab: eine ca. 70 cm lange „0d>lu)TcI^yi^^c^' in den guitarren-
ahnlichen Korpuskonturen der alten Fidel (Fidula) mit viersaitigem Bezug,
zwei unten in die Decke eingeschnittenen herzformigen Schallochern und
einem in der Anlage mit der Radleier iibereinstimmenden Klaviaturkasten.

Einer Beschreibung erachtet Praetorius das Instrument nicht wert, sondern

rechnet es zusammen mit dem Hackebrett, der Bauernleier, der Strohfidel

u. a. zu den ,, lumpen Inftrumenta", die ,,cini jc^cn bcFant / rn^ ;ur

Mufic nid)t cic^cnMid-) c^chorcn". („Organographia", S. 79.)

Wahrend die Schliisselfiedel in Deutschland noch im Laufe des 17.Jahr-
hunderts in Vergessenheit geriet, erhielt sie sich unter dem Namen Nickel-

harpa in Schweden bis zur zweiten Halfte des 19.Jahrhunderts in Gebrauch.

Ob die Nyckelharpa als ein urspriinglich schwedisches Volksinstrument

zu gelten hat oder erst im 15. oder 16. Jahrhundert aus Deutschland ein-

gefijhrt wurde, ist noch nicht aufgeklart'); ihre Verbreitung war jedenfalls nur

auf einen bestimmten Teil Schwedens, die nordlich von Stockholm gelegene

bergwerkreiche Landschaft Uppland beschrankt.

Die Form der schwedischen Nyckelharpa ,
deren Lange etwa 90 cm

betragt, entspricht im allgemeinen der Abbildung der „Schlussel Fiddel" bei

') Das fiir ,T'iste' gebrauchliche lateinische Wort ,clavis' bedeutet eigentlich

,Schliisser. Audi der schwedischen Bezeichniing »Nyckelharpa« liegt dieselbe Ab-

leitung zugrunde: ,Nyckel' heiBt ebenfalls ,Schliissel'; unter ,Harpa' versteht die

Volkssprache ein Saiteninstrument im allgemeinen.
— Die zuweilen anzutreffende

deutsche Benennung >Nixenharfe« beruht auf einer mlBverstandlichen Uebersetzung
der schwedischen Bezeichnung.

-) Vgl. hierzu den Aufsatz von Carl Claudius im „Bericht iiber den zweiten

KongreB der Internal. Musikgesellschaft zu Basel 1906" (Leipzig 1907, S. 242-245).
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Praetorius; nur ist die obere und untere Korpuspartie durch kurze Mittelbugel

getreiint und die Decke stets stark gewolbt. Da die Nyckelharpa nicht von

berufsmaBigen Geigenmachern, sondern nur von Laien — Bauern und Berg-
leuten —

verfertigt wird, ist ihre Bauart trotz der nicht gerade einfachen

Konstruktion ziemlich roh und kunstlos. Das gauze Instrument, d. h. das sich

nach oben verjiingende Korpus, der kurze Hals und das ziemlich lange

Wirbelbrett, wird aus einem ausgehohlten Stuck Fichten- oder Tannen-
holzes gearbeitet und haufig mit schwarz- oder rotbrauner Farbe angestrichen.
In den unteren Teil der Decke sind zwei langliche Schallocher und im oberen
Deckenteil eine weitere meist herzformige Schalloffnung eingeschnitten.

—
Der Bezug besteht gewohnlich aus zwei Melodic- oder Spielsaiten und zwei

oder drei nur leer anzustreichenden Bafi- oder Begleitsaiten aus Darm
;
hierzu

kommt noch eine beliebig grofie Zahl von mitklingenden (Resonanz- oder

Aliquot-) Saiten aus Stahldraht, die teils ober- teils unterhalb des Stegs an-

geordnet sind. Die Stimmung der Saiten ist verschieden; die beiden Melodie-
saiten werden meist in

-X
Voder V'

die BaBsaiten in

9^

gestimmt. Die oberen mitklingenden Saiten ergeben die beliebig zu ver-

doppelnden Tone

die unteren Resonanzsaiten den C dur-Dreiklang:

Die Anlage des mit einem Deckel verschliefibaren Klaviaturkastens stimmt mit

der Radleier uberein. Die Anzahl der in einer oder zwei Reihen an der

rechten Seite des Halses angeordneten Tasten betragt 16—22, wovon die

meisten nur auf die hochste Melodiesaite, einige aber auch auf die zweite

Spielsaite wirken oder als Untertasten zur Erzielung von Halbtonen dienen.

Wie bei den alten Violen ist der Steg flach, um dem Bogen ein gleich-

zeitiges Beruhren aller Saiten zu ermoglichen; das beabsichtigte standige

Mitklingen der BaBsaiten, die unbekiimmert um die Modulationen der Melodic
ihre leere Quinte c—g ertonen lassen, bewirkt den in der Volksmusik be-

liebten Effekt der Brummstimmen- („Bourdon"-) Begleitung, den die

*) Diese Stimmungsangaben sind im Aufsatz von C. Claudius und im Kopen-
hagener Museumskatalog (danische Ausgabe: S. 88, deutsche Ausgabe: S. 105) mit-

geteilt, dessen Verfasser, Professor Angul Hammerich, noch 1898 einen alten

upplandischen Nyckelharpa-Spieler personlich horte. Eine etwas abweichende (vielleicht

altere) Stimmung gibt Viktor Ch. Mahillon im 3. Bande des Briisseler Katalogs

(p 8) an:

•- -«- -^ -^ -^
:]z=icsi=t:—zd:

(Melodic-, Begleitsaiten;

:p:

d: i:1:

±
obere, untere Resonanzsaiten.
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Schliisselfiedel mit der Radleier und dem Dudelsack gemeinsam hat. — Von
historischem Interesse ist auch die Handhabung des primitiven Bogens, dessen

Spannung durch Druck des zwischen Bezug und Stange gesteckten Daumens
erfolgte; diese Bogenhaltung ist noch heute bei alien orientalisctien Volkern
im Gebrauch. Beim Spiel wurde das Instrument wie die Radleier mit einem
Bande iiber die Schulter gehangt.

Heute ist die schwedische Nyckelharpa< so gut wie ganzlich ver-

schollen, und an ihre Stelle ist die Ziehharmonika als Volksinstrument ge-
treten. Es ist zu bedauern, daB mit dem Aussterben des alten Instruments

auch viele auf dem Wege der Ueberlieferung vererbte alte Volksweisen der

Vergessenheit anheimzufallen drohen.

No. 952. Nyckelharpa (schwedische Schliisselfiedel)
schwedische Arbeit anscheinend noch aus dem 18. Jahrhundert. Das

ganze Instrument ist aus einem Stiick Tannenholz gearbeitet und rot

lackiert. In den unteren Teil der stark gewolbten Decke sind zu
beiden Seiten des Saitenhalters zwei ovale Schaliocher eingeschnitten;
im oberen Teil der Decke befindet sich auBerdem eine kleine herz-

formige Schalloffnung. Die Tasten sind an den Griffen mit primitiver
Kerbschnitzerei versehen.

Der Bezug besteht aus 2 Melodic- und 2 Begleitsaiten aus Darm
und 7 metallenen Resonanzsaiten, von denen 2 oberhalb und 5 unter-

halb des Stegs angeordnet sind. Die Klaviatur umfaBt 16 Tasten, die

nur auf die oberste Melodiesaite wirken.

Lange 88 cm, Breite 19 cm.

Abbildung auf Seite 585.

No. 953. Nyckelharpa,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Instrument entsprechend,

jedoch ohne Lackiiberzug.
Der Bezug besteht aus 2 Melodic- und 2 Begleitsaiten aus Darm

und 9 metallenen Resonanzsaiten, von denen 5 oberhalb und 4 unter-

halb des Stegs angeordnet sind. Die Klaviatur umfaBt 19 Tasten, von
denen 8 auch auf die zweite Melodiesaite wirken.

Lange 88 cm, Breite 19\j cm.

Abbildung auf Seite 585.

Zu dem Instrument gehort ein Bogen (No. 962) von primitiver
an die alten Rebec-Bogen ermnernder Form; Stange, Frosch und Kopf
sind aus einem Stiick rotlich gebeizten rohen Holzes. Lange 55 cm.

No. 954. Nyckelharpa,
ebenfalls dem vorhergehenden Instrument entsprechend, jedoch von
etwas flacherer Bauart. Ebenso stimmt der Bezug mit No. 953 iiberein,
nur sind von den 9 metallenen Resonanzsaiten 3 oberhalb und 6 unter-

halb des Stegs angeordnet. Die Klaviatur umfaBt 20 Tasten, von denen
4 Tasten auf die zweite Melodiesaite und die zweittiefste Taste auf beide

Saiten gemeinsam wirken.

Lange 90 cm, Breite 19 cm.

Abbildung auf Seite 585.
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No. 955. Nyckelharpa
mit rotlichbraunem Anstrich

;
im iibrigen dem vorhergehenden Instru-

mente entsprechend. Auch der Bezug stimml mit den iibrigen Nyckel-
harpan iiberein; nur sind bei vorliegendem Exemplar 10 Resonanz-
saiten vorhanden, von denen oberhalb und 4 unterhalb des Stegs

angeordnet sind. Die Klaviatur, deren Scliutzdeckel erganzt ist, umfaBt
22 Tasten in derselben Gruppierung wie bei No. 954.

Lange 88 cm, Breite 19', .• cm.

No. 956. Husla (wendische Fiedel),
wahrscheinlich mitteldeutsche (Niederlausitzer) Arbeit aus dem 18. oder
der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts.

— Die eigenartige Korpusform
der in der Bauart an die mittelalterliche Fidula gemahnenden primi-
tiven wendischen Husla hat Aehnlichkeit mit der alten Schlusselfiedel;
das Korpus dacht sich nach dem Halse zu flach ab, so daB die Unter-

zargen bedeutend holier als die Seiten- und Oberzargen sind. Der
flache Boden und die Zargen sind bei vorliegendem Exemplar aus
schlichtem Ahorn-, die gleichmaBig stark gewolbte Decke ist aus
Fichtenholz. Unterhalb des Stegs sind in die Decke zwei schmale, eng
zusammensitzende langliche Schalloffnungen eingeschnitten; unter dem
kurzen Griffbrett befindet sich auBerdem ein rundes Schalloch, das mit
einem ausgeschnittenen Wappen bekiebt ist. Die Wirbel sind in ein

Wirbelbrett (sog. „WirbeIblatt") eingelassen und werden von der Riick-

seite aus angespannt.
Der Bezug besteht aus 3 Saiten, die wie die hoheren Saiten der

Violine in

gestimmt werden,

Lange 63' -• cm, Korpuslange 4r/2 cm, obere Breite des Bodens
16'/2 cm, untere Breite 20 cm.

Abbildung auf Seite 585.

Die » Husla* ist ein sehr altes Streichinstrument, das bei verschiedenen Volker-

schaften der Balkanhalbinsel noch jetzt anzutreffen ist, aber auch bei der in der

sachsischen und preuBischen Niederlausitz seBhaften wendischen Bevolkerung, die

ihre Sprache und viele ahen Sitten noch unverandert beibehalten hat, bis zur Mitte

des 19. Jahrhunderts im Gebrauch war. AuBer der gewohnlichen meist zusammen
mit der Klarinette gespielten »Husla« wurde auch eine kleinere dreisaitige Geige ver-

wendet, die eine terz hoher stand und ebenfalls einen scharfen und grell durch-

dringenden Ton besaB. Heute haben allerdings auch bei den Wenden moderne
Musikinstrumente Eingang gefunden; besonders ist es die Ziehharmonika, die sich in

den Dorfern des Spreewaldes eingebiirgert und die alten charakteristischen Volks-

instrumente, zu denen auBer der »Husla« der »Kosol< genannte Dudelsack und
die oboenahnHche »Tarakawa« oder wendische Pfeife zu rechnen sind, nahezu

vollstandig verdrangt hat. (Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau ", XXI. Band,
Seite 499.)

No. 957. Psalmodicon,
schwedische Arbeit aus dem 19. Jahrhundert. Das Psalmodicon^ ist

ein in Schweden gebrauchliches primitives zitherahnliches Streich-

instrument, das zum Spiel wie die Zither auf den Tisch gelegt wird
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und aus einem flachen rechteckigen Resonanzkasten') besteht, iiber den
eine einzelne Spiel- und acht mitkiingende Metallsaiten gespannt sind.— Der Boden und die gleichmaBig gewolbte Decke des vorliegenden
gut gearbeiteten Exemplars sind aus Fichten-, die Zargen aus schlichtem

Ahornholz; Zargen und Decke sind hellgelb lackiert.

Die Spielsaite ist iiber ein in der Mitte der Decke angebrachtes
Griffbrett gespannt und lauft iiber einen nahe an der rechten Seiten-

zarge aufgestellten breiten Steg. Das Griffbrett ist in 31 sich ab-

stufende Felder eingeteilt; zur leichteren Kennzeichnung der Griffe sind

die Ganztone hell, die Halbtone dunkel lackiert. Oberhalb des Griff-

bretts ist eine mit Tonbenennungen versehene Notenskala aufgemalt,
die als Stimmung der Spielsaite c' und als Tonumfang

(c'— g", d. s. 2 Oktaven und Quinte) angibt. Zu beiden Seiten der

Spielsaite sind je 4 (im Einklang mit der Spielsaite gestimmte) metallene

Begleitsaiten angeordnet, die durch die seitlichen Auslaufer des Stegs
hindurchlaufen und an beiden Seitenzargen in Wirbeln befestigt sind.

Lange 1,02 m, Breite 21 cm, Hohe 5Vj cm.
Das Psalmodicon wurde von dem schwedischen Geistlichen Johann Dillner

(geb. 1785, gest. 1862) als Ersatzinstrument fiir die Orgel zur Begleitung des Kirchen-
und Schulgesangs erfunden; einen Vorliiufer hatte es in dem alten islandisciien i> Lang-

spiel*, einer Abart des zitherahnlichen norwegischen >Langleik«. Es besitzt einen

kraftigen, wenn auch etwas schnarrenden Ton; die Notation erfolgt nicht in gewohn-
lichen Notenzeichen, sondern mit Hi'ilfe einer besonderen Ziffernschrift.

Streichzithern: s. No. 484—490 (S. 69-71 des Katalogs).

Streichmelodion: s. No. 491 (S. 71 des Katalogs).

Streichguitarren : s. No. 609 u. 610 (S. 174-176 des Katalogs).

') ZurErleichterung der Bogenfiilirnng ist der Resonanzkasten des »Psalmodicon<

gewohnlich mit einer halbkreisformigen Einbuchtung versehen.

--<tx;JlStD~
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Bogen.

Die Geschichte des Bogens, d. h. des mit Pferdehaaren bezogenen
diinnen Holzstabes, durch den die Geigensaiten in Vibration versetzt und zum
Ertonen gebracht werden, steht naturgemaB in engstem Zusammenhang mit

der Geschichte der Streichinstrumente selbst, und neuere Forschungen auf

diesem Gebiete berechtigen mit groBer WahrscheinMchkeit zu der Aimahme,
den Ursprung des Bogens und daher auch der Streichinstrumente iiberhaupt
in die Heimat aller Kultur, den Orient, zu versetzen. Eine hindostanische

Mythe schreibt die Erfindung des Bogens einem sagenhaften Ungeheuer
R a van on zu, das in grauer Vorzeit iiber Ceylon herrschte und der Schopfer
eines noch heute in Indien gebrauchHchen Streichinstruments, Ravanahasra«
oder Ravanastron genannt, gewesen sein soli. (Vgl. die Abbildung auf

Seite 600.) In wissenschaftHcher Hinsicht ist diese Hypothese natiirlich

wertlos, zumal die Verwendung von Bogeninstrumenten bei den alten Hindus
und ihren Nachbarn in vorgeschichtlicher Zeit bisher nicht bewiesen werden

konnte; als Urformen und Vorlaufer des eigentlichen Bogens sind vermutlich

die unbezogenen Reibungs- oder Friktionsstabe zu betrachten, die bei manchen
exotischen Volkerschaften noch heute anzutreffen sind. — Auffaliend ist

jedoch die groBe Anzahl verschiedenartiger primitiver Streichinstrumente,
die im Morgenland gebrauchh'ch sind und bei dem zahen Festhalten der

Orientalen an althergebrachten Formen wohl in vielen Fallen noch die

friihen, einfachsten Typen widerspiegeln, die schon vor vielen Jahrhunderten
verwendet wurden. Die Vermutung erscheint daher naheliegend, den iiber

Indien und Persien zu den Arabern gelangten orientalischen Bogen als altestes

Vorbild des demselben Zwecke dienenden europaischen Bogens anzusehen
und seine im 8. Jahrhundert erfolgte Einfiihrung in das Abendland den Arabern
zuzuschreiben. (Vgl. hierzii auch die allgemeine Einleitimg, Seite 309 f )

Dieser primitive orientalische Bogen war und ist ein denkbar einfaches

Gerat, das seine Abstammung von der gleichnamigen SchieBwaffe deutlich

erkennen laBt: er besteht aus einem halbkreisformig gebogenen Stab von

Bambusrohr, in dessen beiden Enden eine Tiersehne oder haufiger ein

Biischel RoBhaar fest verknotet ist; das untere Stabende wurde spater mit

einer als Griff dienenden Verlangerung versehen. Auch das Abendland be-

half sich merkwiirdig lange mit derartigen hochst einfachen Bogen, wenn
hier auch nach und nach die runde Biegung verringert und die Stange selbst

mit einem verdickten Kopf als Spitze ausgestattet wurde; Bezug und Stange
stieBen am Griff in spitzem Winkel zusammen. Von einer zielbewuBt fort-

schreitenden Entwicklung des Bogens ist allerdings wahrend des ganzen
Mittelalters und auch noch in der Renaissance-Zeit wenig zu spiiren ; Jahr-
hunderte hindurch blieben noch ganz primitive neben weiter vorgeschrittenen
Bogenarten im Gebrauch. Nur ganz allmahlich bildete sich die langgestreckte,
nach oben zu schmaler werdende Form der Stange mit auffaliend spitz zu-

laufendem Kopfe aus, die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts als sog.



Bogen

„Schwanenhalsform" beibelialten wurde. — Erst im 16. Jahrhundert, als die

niclit mehr lebensfahigen alten Streichinstrument-Typen durch die Violen und
Violinen fiir immer verdrangt wurden, erfolgte ein bedeutsamer Schritt in

der Vervollkommnung des Bogens durch das Anbringen einer Vorrichtung
zur beliebigen strafferen oder schwacheren Spannung des Haarbezugs, woraus
in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts der sog. „Frosch" als ein gesondert
beweglicher Teil hervorging. Als Vorlaufer des Frosclis ist die schon im
14. und 15. Jahrhundert nachweisbare Einrichtung des mit Kerben versehenen

Stangenrijckens anzusehen: bei diesen Bogen waren die Haare am oberen
Ende der Stange in einer eingeschnittenen Kerbe und am unteren Ende an
einem mit einer Drahtose versehenen Knopf befestigt; diese schlingenartige
Oese wurde iiber die Stange gestreift und in eine der erwahnten Kerben ein-

gehakt. Eine Verbesserung bedeutete der Ersatz der Kerben am Stangenriicken
durch ein iangliches ausgezahntes Metallstiick (franz.: cremaillere); spater
wurden Drahtose und Cremaillere durch eine am unteren Ende der Stange
angebrachte und mit einem Knopf als Handhabe versehene Schraube ersetzt,
deren Mutter mit dem Frosch in Verbindung stand und hierdurch die ein-

fachste und beste Regulierung der Spannung des Bezugs ermoglichte.
Zu Anfang des 18. Jahrhunderts besaB der Bogen noch immer eine

stark gebogene, spitz zulaufende(„Schwanenhals"-) Form; die geringe Elastizitat

dieser Bogenstange geniigte dem damaligen Stand der Violintechnik, die in

den Namen Giov. Batt. Bassani, Heinrich Franz Biber, Arcangelo
Correlli, Antonio Vivaldi gipfelt und ein feiner niianziertes Spiel noch
nicht kannte. Immerhin ist es eine nierkwiirdige Tatsache, daB der Bogen
gegeniiber den auf dem hochsten Gipfel ihrer Vollendung gelangten Streich-

instrumenten in seiner Entwicklung noch verhaltnismaBig weit zuriickgeblieben
war. Eine Wandlung hierin erfolgte erst urns Jahr 1730 mit dem Auftreten des
als Virtuose wie als Komponist gleich bedeutenden Giuseppe Tartini (geb.
1692 zu Pirano, gest. 1770 zu Padua), dem einige wesentliche Verbesserungen
im Bau des Bogens zu verdanken sind. Auf seine Veranlassung wurde die

Stange aus leichterem Holze geschnitten und in geraderer Richlung gebogen
als es bisher iiblich war; der spitze Kopf wurde verkurzt und der unlere Teil

der Stange mit Riefen (franz.: „cannelures") versehen, wodurch die Finger bei

der Bogenhaltung einen festeren Halt bekamen. Einige weitere Aenderungen,
die die Form des Bogens in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts erfuhr,
werden dem deutschen Violinvirtuosen Wilhelm Cramer (geb, 1745 zu

Mannheim, gest. 1799 zu London), dem Vater des beriihmten Pianisten

J oh an n Baptist C, zugeschrieben: bei dem nach seinen Angaben ca. 1770

hergestellten Modelle verlauft die etwas dicke Stange in gerader Richtung
und miindet in einen breiten nahezu viereckigen Kopf; der meist elfenbeinerne

Frosch ist an beiden Enden hohl ausgearbeitet. Allerdings hatte dieser

Cramer'sche Bogen trotz seiner Leichtigkeit einen Fehler: es fehlte ihm das

Gleichgewicht, weil der Kopf zu schwer war — ein Mangel, den der von
dem hervorragenden Violinvirtuosen Giov. Battista Viotti (geb. 1753 zu
Fontanetto da Po, gest. 1824 zu London) benutzte Bogen durch eine weniger
breite und schwere Kopfform zu beseitigen suchte. Seine klassische Form
und endgiiltige Vollendung empfing der Bogen aber erst durch den Fran-

zosen Fran (^o is Tourte (geb. 1747 zu Paris, gest. ebenda 1835), der mit
vollem Recht der „Stradivari in der Kunst des Bogenmachens" genannt wird,
da sich in ihm eine ganz auBergewohnliche Begabung mit peinlichster Ge-

nauigkeit in der Arbeit vereinte. Tourte fand nach jahrelangen Versuchen

(1775 80) in dem Fernambuk- oder brasilianischen Rotholz das geeignetste
Material fiir die Stange, die er iiber dem Feuer bog; er stellte ferner die



Bogen

richtigen LangenmaBe und Proportionen der einzelnen BogengroBen fest ';

und wandte zuerst das von ihm auf rein empirischem Wege entdeckte
Gesetz der allmahlichen Verminderung des Voluniens der Stange an —
eine Theorie, deren groBe praktische Bedeiitung spater von dem als Bogen-
macher ebenfalls hervorragenden Geigenbauer J ean Baptiste Vuillaume
wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Auch alle iibngen Einzelheiten in

der Konstruktion des Bogens, wie die genau abgeniessene Entfernung des

Haarbezugs von der Stange, die eine Vermehrung der Schwere bezweckenden
metallenen Verzierungen am Froscli und am Kopf, die sorgsame Wahl und

geeignetste Befestigung des Bezugs, die Anbringung des Schiebers usw.,
erfuhren durch Tourte ihre endgiiltige Vervollkommnung, so daB seine

Bogen noch heute als unerreichte Muster gelten und dementsprechend auch
bewertet werden. Tourtes groBtes Verdienst besteht darin, der Bogenstange
jene auBerordentliche Elastizitat verliehen zu haben, die die schwierigsten
Stricharten zulaBt, ohne dadurch die Festigkeit und Widerstandskraft des

Bogens irgendwie zu beeintrachtigen.
AuBer den fiihrenden Meistern Tourte und Vuillaume sind Frangois

Lupot (geb. 1774 zu Orleans als Bruder des beriihmten Nicolas L., gest. 1837
zu Paris), Joseph Rene Lafleur (geb. 1812 zu Paris, gest. daselbst 1874)
und besonders Nicolas Francois Voirin (geb. 1833 zu Mirecourt,

gest. 1885 zu Paris) als ausgezeichnete franzosische Bogenmacher hervor-
zuheben. In England geniefit John Dodd (geb. 1752 zu Stirling, gest. 1839
zu Richmond), dessen Violoncell-Bogen besonders gesucht sind, den Ehren-
namen des „englischen Tourte"; neben ihm verdienen Georges Louis
Pan or mo (vgl. Seite 263 des Katalogs) und James Tub bs in London
Erwahnung. Als bester deutscher Bogenmacher ist Ludwig Christian

August Bausch zu bezeichnen („der deutsche Tourte", geb. 1805 zu Naum-
burg a. S., gest. 1871 zu Leipzig; siehe iiber ihn S. 605). in Markneukirchen
war die Bogenmacherei von dem Bayern Joseph Strotz (geb. 1715, gest. 1760)
um die Mitte des 18. jahrhunderts eingefiihrt worden; aus der Schar der

dortigen Meister sind Johann Christian SiiB (geb. 1829 zu Miihlhausen
bei Bad Elster, gest. 1900) und verschiedene Mitglieder der Familien Knopf
und Niirnberger nennenswert.

') Fiir Violine: 74 oder 75, fiir Bratsche: 74, fiir Violoncell : 72 oder 73 cm. -
Naheres hieriiber entlialt der Abschnitt ,,L'archet de Francois Tourte" m Fetis'
Sclirift iiber Stradivari (pag. 113-128).

-WtjSK)-



Bogen No. 958-962

Mittelalterliche Bogen (in Nachbiidungen),

Rebec- und Trumscheit- (Marintrompeten-) Bogen.

No. 958. Nachbildung eines mittelalterlichen Bogens primitivster
Form (nach Art der orientalischen Bogen).

Die Stange ist aus ungebeiztem schlichtem Ahornholz und stark

gekriimmt, so daB sie das Aussehen eines Pfeilbogens erhalt. In beide

Enden der Stange sind Locher eingebohrt, durch die der aus schwarzem
Pferdehaar bestehende Bezug hindurchgefiihrt und verknotet ist, Ein

besonderer Griff am unteren Stangenende ist nicht vorhanden.

Lange 54' .• cm.

No. 959. Nachbildung eines mittelalterlichen Bogens
entwickelterer Form: die Stange ist weniger stark gekriimmt als bei

No. 958 und verlauft am unteren Ende in eine als Griff dienende Ver-

langerung. Die Befestigung des Haarbezugs erfolgt in derselben Weise
wie bei No. 958. Lange 70 cm.

No. 960. Nachbildung eines spatmittelalterlichen Bogens
(Typ des 15. Jahrhunderts) in ahnlicher Form wie No. 959; jedocli
konnte bei dieser Bogenart bereits einebeliebige straffere oder schwachere

Spannung des Bezugs erzielt werden. Zu diesem Zwecke sind die

Haare am oberen Ende der Stange in einer eingeschnittenen Kerbe und
am unteren Ende an einem mit einer Drahtose versehenen Knopfe be-

festigt; diese schlingenartige Oese wurde iiber die Stange gestreift und
in eine der auf dem Riicken der Stange angebrachten Kerben eingehakt.

Lange 70 cm.

(Vgl. hierzu als Muster: Riihlmann, a. a. O., Atlas, Tafel II Fig. 10,

Tafel III Fig. 17 etc.)

Die Nachbildungen No. 959 und 960 sind in der Werkstatt des Museums

angefertigt.

No. 961. Rebec-Bogen,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Der Bogen des noch im

19. Jahrhundert gebrauchlichen italienischen Rebecs (vgl. Seite 334 des

Katalogs) ist insofern interessant, als sich in ihm (ebenso wie in dem

Nyckelharpa -Bogen; vgl. die folgende Nummer) eine primitive frijhe

Bogenform erhalten hat: wie bei den altesten mittelalterlichen Bogen
(vgl. No. 958) ist der nur durch den Daumendruck des Spielers an-

spannbare Bezug in Lochern, die in die Enden der Stange gebohrt

sind, verknotet. — Bei vorliegendem Exemplar ist die aus rohem rot-

lich gebeiztem Holz verfertigte Stange an der Spitze scharf gekriimmt
und verlauft am unteren Ende ineinen verdickten froschahnlichen Ansatz.

Lange 59 cm.

No. 962. »Nyckelharpa«- (schwed. Schliisselfiedel-) Bogen,
schwedische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert; zu No. 953 gehorig
(s. Seite 582 des Katalogs) und in jeder Beziehung dem vorhergehenden

Rebec-Bogen No. 961 ahnlich.

Lange 55 cm. Abbildung auf Seite 585.



Bogen No. 963-968

No. 963. Rebec-Bogen,
italienische Arbeit aus dem 18. Jahrhunderl. Der Bogen stellt im Ver-

haltnis zu No. 961 einen vorgeschritteneren Typ dar: der Kopf ist von

spitz zulaufender, am oberen Ende etwas nach riickwarts gebogener
Form. Die Stange ist aus rotlich gebeiztem Holz; der Bezug wird

mittels eines durch eine Schraube zu regulierenden holzernen Frosches

angespannt. Lange 54 cm.

No. 964. Trumscheit- oder Marintrompeten- (Nonnengeigen-j
Bogen,

in der Werkstatt des Museums angefertigte Nachbildung der im 17. und
18. Jahrhundert gebrauchlichen Form nach der Abbildung im „Gabinetto
armonico" von F. Bonanni (Rom 1722, tab. LXIl; vgl. die Wiedergabe
auf Seite 313 des Katalogs). Die aus Buchenholz verfertigte leicht ge-
kriimmte Stange lauft in eine etwas nach riickwarts gebogene scharfe

Spitze aus. Die Anspannung des Bezugs erfolgt in ahnlicher Weise
wie bei den spatmittelalterlichen Bogen (vgl. No. 960); jedoch besitzt

vorliegender Bogen bereits einen entwickelten Frosch, der mittels eines

auf dem Riicken der Stange angebrachten sagenartig ausgezahnten
Metallstiicks beliebig verstellbar ist. Lange 66' -• cm.

No. 965. Trumscheit- oder Marintrompeten-Bogen
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Die ziemlich schwere Stange
und der Frosch sind aus Ahornholz; der Kopf nimmt eine Mittelsteilung

zwischen spitzer und eckiger Form ein. Der Frosch, der seine Fiihrung
in einer Holzriefe hat, wird ebenso wie bei No. 963 in gezahnter Bahn

angespannt. Lange 59 cm.

No. 966. Marintrompeten- oder Nonnengeigen-Bogen
aus dem 18. Jahrhundert. Die Stange ist aus rohem Ahornholz; der

Kopf zeigt ausgepragte Schwanenhalsform. Der holzerne Frosch wird

mit einer in einen Knopf aus Horn endigenden Schraube angespannt.

Lange 61 cm.

No. 967. Marintrompeten- oder Nonnengeigen-Bogen
aus dem 18. Jahrhundert. Die in ihrer ganzen Lange leicht gekriimmte

Stange und der faqonnierte Frosch sind aus Ahornholz; der Kopf zeigt

ziemhch eckige Form. Der Frosch wird ebenso wie bei No. 963 u. 965

in gezahnter Bahn angespannt.

Lange 64 cm. Abbildung auf Seite 586.

Bogen aus dem 17. und der ersten Halfte des

18. Jahrhunderts
mit spitz zulaufender Kopfform (sog. ^Schwanenhalsform").

No. 968. Gambenbogen (Archet de Basse de Viole),
aus dem 17. Jahrhundert; in der Werkstatt des Museums angefertigte

Nachbildung nach der Abbildung in Mersennes „Harmonie universelle"

(Paris 1636; Liure Quatriefme des Inftrumens, p. 192).
— Die stark

nach vorn geschwungene runde Stange verlauft unmittelbar in den

mit scharfer, fast unmerklich nach riickwarts gebogener Spitze versehenen



Bogen No. 968—978 ^"^^^^^^^f^

Kopf; der Bezug stoBt mit dem oberen Ende der Stange in spitzem
Winkel zusammen. Die Stange ist aus Ahorn-, Frosch und Knopf
sind aus dunkelbraun gebeiztem Apfelbaumholz. — Lange 78 cm.

No. 969. Gambenbogen
aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Die Stange ist aus dunkel
lackiertem Holz, der Frosch anscheinend aus Palisanderholz, der Knopf
aus Bein. Lange 72' .• cm.

No. 970. Gambenbogen,
von Joachim Tieike 1697 zu Hamburg verfertigt und zu der Tenor-
Viola da gamba No. 813 gehorend (s. Seite 461 des Katalogs.) Die
schon geschwungene Stange und der hohe Frosch sind aus palisander-
ahnlichem Holz, der fagonnierte Knopf ist aus Elfenbein.— Lange 77 cm.

No. 971. Gambenbogen
von der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts; in der Ausstattung dem
vorhergehenden Tielke'schen Bogen ahnlich, nur ist die Stange von

achteckiger Form. Lange 74' - cm.

No. 972. Violenbogen,
ebenfalls von der Wende des 17. Jahrhunderts und ahnlich den beiden

vorhergehenden Bogen. Die leichte Stange und der hohe Frosch sind
aus rotUchbrauneni gebeiztem palisanderartigem Holz; der Knopf ist

aus Bein.

Lange 72 cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 973. Violenbogen
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Die schon geschwungene leichte

Stange ist aus palisanderartigem Holz. Der Frosch ist aus Ebenholz,
der Knopf aus Elfenbein und mit Goldeinfassung versehen.

Lange 71 cm.

No. 974. Gambenbogen
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Stange und Frosch sind aus

palisanderartigem Holz. Der fagonnierte Knopf ist aus Elfenbein.

Lange 70 cm.

No. 974a. Gambenbogen,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Bogen No. 973 ahnlich.

(Der Kopf ist erganzt.) Lange 72 cm.

No. 975. Gambenbogen,
ebenso wie die folgenden Bogen No. 976 — 985 aus der ersten Halfte

des 18. Jahrhunderts. Die leichte Stange ist mit Ausnahme des unteren

achteckig geformten Teils mit Kannelierungen verziert. Der fagonnierte
Frosch und der Knopf sind aus Elfenbein.

Lange 74' -> cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 976. Gambenbogen,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Bogen No. 975 ahnlich.

Lange 74 cm.

No. 977. Gambenbogen.
Die Stange ist im unteren Teil bis zur Umwicklung achteckig geformt.
Der Frosch ist aus Ebenholz und mit eingelegten Elfenbeinadern ver-

ziert; der Knopf ist aus Bein. Lange 71 cm.

No. 978. Pochettenbogen
zu der Pochette No. 734: s. Seite 351 des Katalogs.



Bogen No 979-988

No. 979. Violen- oder Violinbogen.
Die leichte Stange ist aus dunkel gebeiztem Holz, der Frosch aus

Elfenbein, der Knopf aus Buchsbaumholz. Lange 73 cm.

No. 980. Violinbogen.
Die gut gearbeitete leichte Stange und der Frosch sind aus derselben
Holzart. Der Knopf ist aus Elfenbein.

Lange 7r/j cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 981. Gambenbogen.
Der prachtige Bogen — das wertvollste Stiick der Bogensammlung —
hat eine etwas schwere Stange aus dunkelbraunem mahagoniartigem
Holz, die am oberen und unteren Teil Kanneherungen, in der Mitte

gewundene Verzierungen und achteckige Form aufweist. Der Kopf
zeigt ausgepragte Schwanenhalsform. Der Frosch, der seine Fiihrung
in einer Holzriefe hat, ist aus demselben Holz wie die Stange und eben-
falls kanneliert. Der Knopf ist aus Elfenbein.

Lange 71 Vj cm. Abbildung auf Seite 586.
Die um das Jahr 1730 erfolgte Einfiihrung der Riefung des unteren

Teils der Stange wird Giuseppe Tartini zugeschrieben. (Vgl. die Einleitung,
Seite 5SS.)

No. 982. Gambenbogen.
Die leicht geschvvungene Stange des ebenfalls sehr gut gearbeiteten

Bogens ist im oberen Teil mit Kanneherungen versehen. Frosch und
Knopf sind aus Elfenbein.

Lange 72' . cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 983. Kleiner Violenbogen (Archet de Pardessus de Viole),
Die leichte Stange ist ebenso wie bei den Bogen No. 975 und 976 aus-

gestattet. Der Frosch ist aus Buchsbaumholz, der Knopf aus Elfenbein.

Lange 65 cm.

No. 984. Violinbogen,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Bogen No. 983 ahnlich.

Der Knopf ist faqonniert. Lange 72' /-• cm.

No. 985. Violen- oder Violinbogen.
Stange und Frosch des schon gearbeiteten Bogens, der aus dem Dom
zu Trient stammt, sind aus demselben Holz wie bei No. 981. Die
obere Halfte der Stange ist kanneliert, die untere Halfte achteckig ge-
formt. Der Kopf zeigt spitz zulaufende, schnabelahnliche Form, die

noch stark an den Schwanenhals-Typus erinnert. Der fagonnierte Knopf
ist vergoldet.

Lange 67' -• cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 986. Gambenbogen,
ebenso wie die 3 folgenden Bogen No. 987—989 etwa aus der Mitte des

18. Jahrhunderts. Die ziemlich schwere Stange des gut gearbeiteten

Bogens ist anscheinend aus einem fernambukahnlichen, der Frosch aus

gelbbraunem Holz, der fa^onnierte Knopf aus Elfenbein.

Lange 69' - cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 987. Gambenbogen,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Bogen No. 986 ahnlich.

Der Knopf ist aus Messing. Lange TW^ cm.

No. 988. Violinbogen,
den beiden vorhergehenden Bogen No. 986 und 987 ahnlich. Der Knopf
ist aus Bein. Lange 70 cm.
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594 ^^^^^^^ Bogen No. 989-1004

No. 989. Violoncell-Bogen.
Die ziemlich schwere Stange des gut gearbeiteten Bogens ist aus pali-

sanderartigem Holz und entspricht in der Ausstattung dem Violinbogen
No. 985. Frosch und Knopf sind spatere Erganzung; der Frosch ist

aus Ebenholz und mit Perlmutter verziert, der Knopf aus Neusilber

und Ebenholz. Lange 70 cm.

Bogen aus der Mitte und der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts,
deren Kopfform den Uebergang von der spitzen

zur eckigen Form erkennen laBt.

No. 990. Violen- oder Bratschenbogen.
Stange und Frosch sind aus pahsanderartigem Holz; der Knopf ist aus

Elfenbein. Der Frosch hat seine Fiihrung in einer Holzriefe.

Lange 69' :.• cm.

No. 991. Pochettenbogen.
Die Stange des niedlichen Bogens ist aus pahsanderartigem Holz, der

faqonnierte Frosch aus Ebenholz. Lange 39' i; cm.

No. 992 998. 7 Violinbogen.
Die Stangen sind aus pahsanderartigem Holz, Frosche und Knopfe sind

aus Elfenbein, Ebenholz oder einer anderen dunkel gebeizten Holzart.

Lange TIV.—75 cm.

No. 999. Violinbogen,
in Form und Ausstattung den vorhergehenden Bogen No. 992 f. ahnlich.

Der Frosch, der seine Fiihrung in einer Holzriefe hat, ist aus Palisander-

holz, der Knopf aus Bein. Lange 70 cm.

No. 1000. Bratschenbogen.
stange und Frosch sind aus pahsanderartigem Holz, der Knopf ist aus

Elfenbein. Lange 75 cm.

No. 1001. Violen- oder Bratschenbogen,
ahnlich dem vorhergehenden Bogen No. 1000. Frosch und Knopf sind

aus Elfenbein. Der hiibsch fagonnierte Frosch ist von Adern aus

dunklem Holz durchzogen; der Knopf zeigt abgeflachte Form.

Lange 76'/2 cm.

No. 1002. Violoncell-Bogen.
Die ziemlich schwere Stange und der Frosch sind aus dunkel ge-
beiztem Holz; der Knopf ist aus Horn. Lange 72 cm.

No. 1003. Violoncell-Bogen.
Frosch und Knopf sind aus Elfenbein

;
im iibrigen ahnlich wie der

vorhergehende Bogen No. 1002. Lange 75 cm.

No. 1004. Violoncell-Bogen.
Die Stange des gut gearbeiteten Bogens ist im groBeren oberen Teil

kanneliert. Frosch und Knopf sind aus Elfenbein. Der hohe Frosch
hat seine Fiihrung in einer Holzriefe und ist mit Palisanderholz eingelegt.

Lange 70 cm. Abbildung auf Seite 586.



Bogen No 1005-1013

Bogen aus der zweiten Halfte des 18. und vom Anfang
des 19. Jahrhunderts

i7iit ziemlich breiter eckiger Kopfform.

No. 1005. Violinbogen.
Die Stange ist aus Pferdefleischholz'}, der Frosch aus Elfenbein, der

Knopf aus Silber. Lange 74 cm.

No. 1006. Bratschenbogen.
Die Stange ist aus Pferdefleischholz und im unteren Teil mit einer Bein-

Einlage verziert. Frosch und Knopf sind aus Bein. — Lange 71' .• cm.

No. 1007. Bratschenbogen.
Die im oberen Teil i<anneherte Stange ist aus pahsanderartigem Holz.
Der Frosch ist aus Ebenholz, der Knopf aus Elfenbein.

Lange 74' . cm.

No. 1008. Violoncell-Bogen.
Die ziemlich schwere Stange ist aus Birkenholz. Der Frosch ist aus
dunkel gebeiztem Holz, der (erganzte) Knopf aus Elfenbein.

Lange 68' A.' cm.

No. 1009. Violoncell-Bogen.
Die ziemlich plumpe Stange ist aus Buchenholz. Der Frosch, der seine

Fiihrung in einer Holzriefe hat, und der Knopf sind aus Bein.

Lange 68 cm.

No 1010. Violoncell-Bogen.
Die achteckig geformte leichte Stange ist aus Pferdefleischholz, der
Frosch aus Ebenholz, der Knopf aus Elfenbein. Lange 69', 2 cm.

No. 1011. Violoncell-Bogen.
Die Stange ist aus Pferdefleischholz, der Frosch aus Ebenholz und mit
Perlmutter eingelegt, der Knopf aus Bein. Lange 71 '2 cm.

No. 1012. Violoncell-Bogen,
in Form und Ausstattung dem vorhergehenden Bogen No. 1011 ahnlich.

Der Frosch hat seine Fiihrung in einer Holzriefe. — Lange 70' 2 cm.

No. 1013. Bratschenbogen.
Die Stange ist aus Fernambukholz,-) der (erganzte) Frosch aus Eben-

holz, der fac^onnierte Knopf aus Elfenbein. Lange 71' _• cm.

') Das Pferdefleisch- oder Buletrie- (Boletrie-) Holz (franz. : Buletrie, eng!.:
Beefwood or Bullet tree) stammt vom Mangle- oder Mangrovebaum (Rhicophora
mangle), der an den Kiisten Siid-Amerikas, Ost- und Westiiidiens und Afrikas ge-
deiht; es wird hauptsachlich aus Guyana (Surinam) exportiert. In frischem Zustande
hat es ein dem rohen Pferdefleisch ahiiliches Aussehen, entfarbt sich aber an der Luft
allmahlich. Es findet fast ausschlieBlich zur Herstellung von minder guten Bogen
Verwendung, da es an Elastizitat dem von Tourte eingefiihrten Fernambukholz "be-

deutend nachsteht. (Vgl. die folgende FuBnote.)

^) Mit Fernambuk-, Pernainbuck-, Rot- oder Brasilliolz wird eine Anzalil von

tropischen Caesalpinaceen stammender Farbholzer bezeichnet, deren Haupthandelsplatz
die brasiiianische Hafenstadt Pernambuco ist. Das schonste Fernambukholz liefern

die Walder Nordbrasiliens und der Insel Jamaica; geringwertiger ist das eigentliche
Brasilien- und das St. Martha- oder Nicaragua-Holz. Die Entdeckung des Fernambuk-
holzes als bestes und geeignetstes Material zur Verfertigung von Bogenstangen ist

Frangois Tourte zu danken, der es etwa seit d. J. 1780 verwandte. "(Vgl. die Ein-

leitung, Seite 589.)
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No. 1014. Kleiner Violoncell-Bogen.
Die Stange ist aus Fernambuk-, der Frosch aus Ebenholz, der Knopf
aus Bein. Lange 67' i; cm.

No. 1015. Violin- oder Bratschenbog'en.
Die Stange ist aus Fernambukholz, Frosch und Knopf sind aus Bein.

Lange 74 cm.

No. 1016. Violinbogen.
Die Stange ist aus Fernambukholz. Der nach Cramerscher Art

beiderseits hohl ausgearbeitete Frosch (vgl. die Einleitung, Seite 589)
und der Knopf sind aus Bein. Lange 74 cm.

No. 1017. Violinbogen,
ahnlich dem vorhergehenden Bogen No. 1016. Der nach Cramerscher
Art fagonnierte Frosch hat seine Fiihrung in einer Holzriefe und ist

ebenso wie der Knopf aus Elfenbein. Lange 72 cm.

No. 1018—1022. 5 Violinbogen.
Die Stangen sind aus Fernambuk- oder Pferdefleischholz. Die nach

Cramerscher Art fagonnierten Frosche sind aus Elfenbein, die Knopfe
aus Bein oder Elfenbein. Bei den Bogen No. 1021 und 1022 hat der

Frosch seine Fiihrung in einer Elfenbeinbahn.

Lange 73 bezw. 74 cm.

No. 1023. Bratschenbogen.
Die Stange ist aus Fernambukholz und im unteren Teil mit Elfenbein

eingelegt. Im iibrigen entspricht die Ausstattung den beiden vorher-

gehenden Violinbogen No. 1021 und 1022. Lange 72 cm.

No. 1024. Violoncell-Bogen.
Die Stange ist aus Pferdefleischholz. Im iibrigen entspricht die Aus-

stattung den Bogen No. 1021— 1023. Lange 73' :. cm.

Bogen aus dem Anfang und

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
mit breiter, eckiger Kopfform.

No. 1025 u. 1026. 2 Bratschenbogen.
Die stangen sind aus Fernambukholz und achteckig geformt. Der
Frosch ist bei No. 1025 aus Ebenholz, bei No. 1026 aus Elfenbein und
wie iiblich mit Perlmutter verziert. Die Knopfe sind aus Silber bezw.

aus Bein. Lange 75' .. bezw. 74 cm.

No. 1027—1038. 12 Violinbogen.
Die Stangen sind aus Pferdefleisch- oder Fernambukholz, die Frosche

aus Bein, Elfenbein oder dunkel gebeiztem Holz; die (bei einigen

Bogen fagonnierten) Knopfe sind aus Bein oder Elfenbein.

Lange 71—74 cm. Abbildung von No. 1029 auf Seite 586.

No. 1039. Violinbogen,
von Francois Tourte in Paris (ca. 1820) verfertigt. Die schon ge-

schwungene Stange des meisterhaft gearbeiteten Bogens ist aus Fernam-

bukholz; der untere Teil der Stange von der Umwicklung bis zum

Knopf ist mit Perlmutter und Ebenholz eingelegt. Der Frosch ist aus
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Schildpatt unci ebenso wie der Knopf mit Gold und Perlmutter montiert.
Der Bogen, der noch die Original-Silberumwicklung hat, war friiher

Eigentum von Jean Becker (geb. 1833, gest. 1884 zu Mannheim), dem
Fiihrer des Fiorentiner Quartetts.

Lange 73' • cm. Abbildung auf Seite 586.

No. 1040 u. 1041. 2 Violin- oder Bratschenbogen.
Die achteckig geformten Stangen sind aus Pferdefieischholz, die Frosche
aus Ebenholz und mit Perlmutter verziert; die Knopfe sind aus Bein.

Lange 72' '- und 73 cm.

No. 1042-1049. 8 Violinbogen.
Die Stangen sind aus Fernambukholz, die Frosche aus Ebenholz und
mit Perlmutter verziert; die Knopfe sind aus Bein, Silber oder Eben-
holz mit Silber- (bezw. Neusilber-i Montierung.

Lange 71—75 cm.

No. 1050. Violinbogen,
von Jean Baptiste Vuillaume in Paris ca. 1835 verfertigt. Die Stange
ist aus Stahl; der Kopf erinnert noch an die alte spitze Form. Frosch
und Knopf sind aus Ebenholz; der Frosch hat Perlmutter-, der Knopf
Silber-Montierung.

Lange 74 '/j cm. Abbildung auf Seite 586.

Die Schwierigkeit der Beschaffung vorziiglichen Fernambukholzes veranlaBte
Vuillaume i. J. 1S34 zur Anfertigung von Bogen mit stahlernen Stangen, von denen
seit dem Jahre 1S34 jahrlich etwa 500 Stiick seine Werkstatt verliefien. ,,Ein solcher

Stahlbogen war aus Stahlblech gefertigt, welches, wie bei einem anderen holzernen

Bogen, auf den fiinften Teil der Lange von unten ab achteckig und im ubrigen langs
der Stange zu einer runden Rohre gebogen und verlotet war. Der oberste Teil der

Stange am Kopfchen war zur Erzielung groBerer Haltbarkeit mit Eisen ausgefiillt,
und das Kopfchen bestand aus zwei gepreBten Blechteilen, die auf der AuBen- und
Innenseite verlotet und inwendig mit Holz ausgefiillt waren, welches im ubrigen ganz
wie jeder andere Bogen mit einem trapezartigen Kastchen zur Aufnahme der Haare
versehen war, Der oberste Kopfteil und das anschlieBende Stiick der Stange war ein

Teil fiir sicli, zu dessen haltbarer Verbindung mit der iibrigen Stange eben jene Eisen-

fiillung erforderlich war. Der Bogen war durchaus nicht schwer, ungefahr 60 g,

jedoch war die Schwere durch die besagte .\usfiillung ungiinstig verteilt, so daB der

Schwerpunkt nicht auf das untere Dritteil, sondern auf die Mitte der Stange zu liegen
kam." (Apian- Bennewitz, a. a. O., S. 357/58.)

No. 1051 — 1056. 6 Bratschenbogen.
Die Stangen sind aus Fernambuk- oder Pferdefieischholz, die Frosche
aus Elfenbein oder Ebenholz mit Perlmutter, die Knopfe aus Bein, Elfen-

bein oder Ebenholz mit Silbermontierung. (Bei dem Bogen No. 1055

ist der Knopf aus massivem Silber.) Lange 72—75 cm.

No. 1057. Kleiner Violinbogen (sog. „Dreiviertel-Bogen").
Stange und Frosch sind aus Pferdefieischholz, der fa(jonnierte Knopf
ist aus Elfenbein. Lange 69 cm.

N. 1058. Kleiner Violinbogen (sog. „Dreiviertel-Bogen").
Die Stange ist aus Fernambuk-, der Frosch aus Ebenholz und mit

Perlmutter verziert, der Knopf aus Silber. Lange 68 cm.

No. 1059 u. 1060. Kleine Violinbogen (sog. „halbe Bogen").
Die Stangen sind aus Pferdefleisch- bezw. Fernambukholz, die Frosche
aus Ebenholz mit Perlmutter; der Knopf ist bei No. 1059 aus Ebenholz
mit Silbermontierung, bei No. 1060 aus Elfenbein. — Lange 54\j u. 59 cm.
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No. 1061 u. 1062. 2 Violoncell-BOgen.
Die Stange ist bei No. 1061 aus sciiwarz lackiertem Holz, bei No. 1062

achteckig uiid aus Fernambukholz. Die Frosche sind aus Ebenholz,
die Knopfe aus Bein. Lange 75 u. 71 cm.

No. 1063—1069. 7 Violoncell-B6gen.
Die Stangen sind aus Pferdefleisch- oder Fernambukholz, die Frosche
aus Ebenholz mit Perlmutter, die Knopfe aus Ebenholz mit Silber-

(bezw. Neusilber-) Montierung — Bei den Bogen No. 1065 u. 1066
sind die Stangen achteckig geformt.

Lange 70' j 74 cm. Abbildung von No. 1069 auf Seite 586.

No. 1070 - 1074. 5 Violinbogen
aus der Zeit um 1840. Die Stangen sind aus Pferdefleischholz, die

Frosche aus Ebenholz mit Perlmutter, die Knopfe aus Bein oder Neusilber.

Lange 70' :.
—75 cm.

No. 1075. Violinbogen,
mit Brandstempel „BAUSCH" auf dem unteren achteckigen Teil der

Stange; der sorgfaltig gearbeitete Bogen ist eine Arbeit von Ludwig
Bausch d. Aelt. in Leipzig aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die

Stange ist aus Fernambuk-, der Frosch aus Ebenholz mit Perlmutter-

einlagen, der Knopf aus Neusilber. Lange 74 cm.

Moderne Bogen.
No. 1076. Violinbogen

aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Die Stange ist aus Pferde-

fleischholz, Frosch und Knopf sind aus Ebenholz und mit Perlmutter

bezw. Ebenholz montiert. An Stelle der Umwicklung ist eine lederne

Hiilse vorhanden. Lange 69 cm.

No. 1077. Violinbogen
vom Ende des 19. Jahrhunderts; zu der japanischen Violine No. 877

(s. Seite 521) gehorig. Die Stange des Bogens ist mit einem Lack-

ijberzug in Schwarz und Gold versehen. Lange 73' - cm.

No. 1078. Violinbogen
von August Diehl, Hamburg 1902, verfertigt. Der Bogen hat die dem
Erfinder patentierte flache linsenformige Stange, die sich nach oben zu

in ovaler Form verjiingt.
— Die Stange ist aus Fernambukholz, der

Frosch aus Ebenholz mit Perlmutter montiert, der Knopf aus Neusilber.

Lange 74'/.' cm. Abbildung auf Seite 586.

Der von August Diehl erfundene Booen ist ein Versuch, durch eine ab-

weichende Konstruktion der Stange das sich bei den nieisten Bogen nach langerem
Gebrauche unliebsam bemerkbar machende Verbiegen nacli den Seiten hin zu ver-

meiden. Wiihrend der Querschnitt der Stange der bisherigen Bogen an alien Stellen

ein Krels oder ein Achteck ist, hat Diehl dafiir ein Oval oder ein von oben nach

unten zusammengedriicktes Rechteck mit abgerundeten Kanten gewiihlt, wodurch der

Bogen eine auBerordentliche Elastizitat und Widerstandsfahigkeit gegen seitliclie Ver-

biegung bekomint. (Vgl. ,,Zeitschrift f. Instrumentenbau", XXIII. Bd., S. 20L)

)(

No. 1079. Entstehung eines niodernen Violinbogens:
auf einerTafel angeordnete Zusammenstellung des Rohmaterials (Fernam-
bukholz fiir die Stange, Elfenbein fiir den Kopf; Ebenholz, Perlmutter

und Silber fiir den Frosch und Knopf) und der einzelnen Bearbeitungs-
stadien.
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ContrabaB-Bogen.

No. 1080. Contrabafe-Bogen
aus der ersten Hiilfte des 18. Jahrhunderts. Die an der Spitze in stark

^ekriimmter Kurve verlaufende aclitkantige Stange iind der Froscli sind
aus Ahorn-, der gedrelite Knopf ist aus Buchsbauniholz.

Liinge 55 cm.

No. 1081a. Kleiner Contrabafe- („BaBl-") Bogen
aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die stark gekriimmte, im
unteren Teil achteckige Stange und der Frosch sind aus Buchen-, der

gedrehte Knopf ist aus Buchsbauniholz. Lange 57',:; cm.

No. 1081b. Kleiner Contrabafe- („BaBl-") Bogen,
ebenfalls aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die stark ge-
kriimmte Stange und der Frosch sind aus Birken-, der Knopf ist

aus NuBbaumholz, Lange 56'/:; cm.

No. 1082. Contrabafe-Bogen
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die stark gekriimmte Stange und
der Frosch sind aus dunkel gebeiztem Holz; der Kopf zeigt ausge-
pragte Schwanenhalsform. Der Frosch hat seine Fiihrung in einer Fiolz-

riefe; der Knopf ist aus Horn. Lange 72 cm.

No. 1083. Kleiner Contrabafe- („BaBl"-) Bogen
aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die Stange ist aus Eichen-

holz; der Kopf erinnert noch stark an die Schwanenhalsform. Der
Frosch ist aus Apfelbaumholz, der fac^onnierte Knopf aus Horn.

Liinge 56 cm.

No. 1084. Contrabaf3-Bogen
ebenfalls aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Stange und
Frosch sind aus Ahornholz; der Kopf erinnert noch an die Schwanen-
halsform. — Der Bogen besitzt keinen beweglichen Frosch.

Lange 61 cm.

No. 1085. Kleiner Contrabafe-Bogen
ebenfalls aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Die ziemlich

plumpe Stange ist aus Kirschbaumholz; der Kopf liiBt den Uebergang
von der spitzen zur eckigen Form erkennen. Der Frosch und der ge-
drehte Knopf sind aus Buchsbauniholz. Lange 59' - cm.

Der Bogen ist ein Gesclieiik des Henii Franz Tischer-Zei tz, Mit-

glied des stadt. Orcliesters zu Coin.

No. 1086. Contrabafe-Bogen
aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Stange des plump gearbeiteten

Bogens ist aus Eichen-, der auffallend liolie Frosch aus Mahagoniholz;
der Kopf zeigt eckige Form. Liinge 60 cm.

No. 1087. Contrabafe-Bogen,
italienische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die acht-

eckige Stange ist aus italienischem NuBbaum-, der Frosch aus Ahorn-,
der Knopf aus Ebenholz. Der Kopf hat ziemlich eckige Form.

Lange 64 cm.
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No. 1088. Contrabafe-Bogen,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Stange, Frosch

und Knopf sind aus deutschem NuBbaumholz. Der Kopf hat breite

eckige Form; der Frosch hat seine Fiihrung in einer Holzriefe.

Lange 67'/j cm.

No. 1089. Contrabafe-Bogen,
gute franzosische Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die

Stange ist aus dunkel gebeiztem Holz; der Kopf zeigt breite eckige
Form und ist mit Elfenbein eingelegt. Der Frosch ist aus abwechsehid

angeordneten Streifen von Elfenbein und Ebenholz zusammengesetzt;
der Knopf ist aus demselben Holz wie die Stange.

— Lange 62 cm.

No. 1090. Contrabaf3-Bogen,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Stange ist

aus Ahornholz; die Kopfform ist ahnlich wie bei No. 1084. Der Frosch

ist aus Obstbaumholz und bereits mit Schieber und Ring versehen.

Der Knopf ist aus Horn. Lange 63 cm.

No. 1091. Contrabafe-Bogen,
englische Arbeit aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Die acht-

eckige Stange ist aus Pferdefleischholz; der Kopf zeigt breite eckige
Form. Der Frosch ist aus Ebenholz und mit Perlmutter montiert. Der
flache faqonnierte Knopf ist aus Elfenbein. Lange 74 cm.

No. 1092. Contrabafe-Bogen,
franzosische (Mirecourter) Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Die achtkantige Stange ist aus Ahornholz; der Kopf zeigt moderne
breite Form. Frosch und Knopf sind aus Ebenholz und mit Neusilber

montiert. Lange 69 cm.

Ravanahasra- (Ravanastron-) Spieler.

(Zu Seite 309 u. 587.)



Geigenbauer: Achner— Alletsee

Verzeichnis der Instrumentenbauer

und Nachbildungen der Inschriften und Zettel

zur Abteilung „STREICHINSTRUMENTE".

Achner, P h i 1 i p p. (Violine No. 868.)
Der Familie Achner in Mitten wald, deren Name (nach v. Liitgen-

dorff) von der Achen, einem NebenfluB der Isar, abgeleitet zu sein scheint,

gehoren im 18. Jahrhundert verschiedene Geigenbauer von nur unterge-
ordneter Bedeutung an (Joseph, Michael, Philipp und Thomas A.);

Philipp, von dem Instrumente mit den Jahreszahlen 1772—98 bekannt sind,

ist der verhaltnismafiig beste Vertreter der FamiMe. v. Liitgendorff (,,Die

Geigen- und Lautenmacher", 2. Aufl. [1912] S. 2) urteih iiber ihn: „Er gehort
zur Klotz-Schule (s. Seite 625 des Katalogs), verwendet gutes Holz und
braunen Lack. Der Ton seiner Geigen ist gut, aber klein."

Ein geschriebener Zettel v. J. 1798 ist in de Wits „Geigenzettel alter Meister"

(2. Teil, Tafel 1, No. 1) nachgebildet.

Alletsee, Paul. (Tenorgambe No. 818, Violine No. 858.)
Paul Alletsee, dessen Name auch in den Schreibarten Al[l]etsche,

Aletzie und (italianisierti Alleci vorkommt, gehort zu den besten Violen-

und Geigenbauern Bayerns. Als seine Heimat kann Fiissen oder Vils gelten;
der Name weist auf den in nordlicher Richtung von Vils am Abhang eines

Gebirgskamms gelegenen Alatsee hin.'j
— A. war in Miinchen ansassig und

fiihrte den Titel „Hoflautenmacher"; sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, diirfte

aber etwa 1675 gewesen sein, da seine altesten Violinen die Datierung 1698

tragen. Um 1720 scheint er inach dem Wortlaut eines Zettels in einer

Viola d'amore zu urteilen, die L. van Waefelghem gehortei voriiber-

gehend in Venedig gearbeitet zu haben. Im Jahre 1738 wurde sein Eidam

Johann Andreas Kambl (geb. 1699, gest. 1781) sein Nachfolger; ob A.

bereits in diesem Jahre starb oder sich nur zur Ruhe setzte, ist nicht ermittelt.

Seine Witwe, die „Hoflautenmacherin" Maria Anna Allettseein, kommt
von 1747 an und noch 1761 in den Miinchener Hofzahlamtsakten vor. — A.

baute hauptsachlich Violen und groBe Geigeninstrumente; auch verschiedene

Violinen, Lauten und Marintrompeten sind von ihm bekannt. Alle seine

Instrumente zeichnen sich durch sorgfaltige Arbeit, gutes Material und vor-

zijglichen Lack aus.

Vgl. V. Liitgendorff, a. a. O., 2 Aufl. S. 12 und 13. — Im ^Lexicon der Ton-
kiinstler" von Ernst Ludwig Gerber (1. Theil, Leipzig 1790, Sp. 31) ist A. als

Paul Aletsche verzeichnet (,, ..ein, tDcgen feinen nctfcrtigten (loutrabdffeu uiib

aiibcrn Balginftrumciitcn, bcrut]mtcr 3"ft'^"'"C"tenmad^er, lebtc um bas ^ai\t \726.")

') In Pfronten im bayrischen Algau ist (nach v. Liitgendorff; noch heute

eine Familie Alletsee ansassig.
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Eine Altviole v. J. 1709 besitzt Wilhelm Riick in Niirnberg, eine v. J. 1711
das Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg. Eine 6ch6rige Laute v. J. 1714 ist im
Musikhistorischen Museum zu Kopenhagen (No. 303). Von »Violes d'amour* sind
erhalten: eine v J. 1720 in der Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll. Snoeck No. 503), je
eine v. J 1724 im Museum Francisco-Carolinum zu Linz und friiher bei L. van
Waefelghem in Paris (gest. 190S). Eine Viole d'amour v. J. 1726 war in der 1887
zu Paris versteigerten Sammlung Samary vertreten (No. 12), eine v. J. 1730 ist im

Landesgewerbe-Museum zu Stuftgart (Inv. No. 9, 40). Ein Miniatur-Modell eines

Violoncells mit Lowenkopfchen (datiert: 1730) wird im Bayr. Nationalmuseum zu
Miinchen aufbewahrt (No. 165); je eine Marintrompete* v. J. 1732 und 1737 gehoren
der Sammlung des Historisch. Kreisvereins zu Landshut und der kaiserl. russ. Samm-
lung zu St. Petersburg (aus der ehemaligen Sammlung Snoeck in Gent) an. Ein
kl. ContrabaB v. J. 1733 befindet sich im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck Eine
undatierte Altviole besitzt das Fiirstl. Hohenzollernsche Museum zu Sigmaringen
(No. 288), ein »Baryton« (Viola da bardone) C. Claudius in Kopenhagen (s. S. 501
des vorliegenden Katalogs).

Arcangioli, Lorenzo. (Violoncello da spalla No. 938.)
Ein Geigenbauer zu Florenz aus der ersten Haifte des 19. Jahrhunderts,

der bisher nur durch die Erfindung des Violoncello da spalla (1825) be-
kannt geworden ist. (Vgl. Seite 566 des Katalogs.)

L. F. Valdrighi fiihrt ihn in seiner „Nomocheliurgogratia" (Modena 1884,
No. 134) noch mit der Jahreszahl 1850 an.

Bachmann, Carl Ludwig. Viola d'amore No. 843.)
B. wurde als Sohn des Kgl. PreuBischen Hofinstrumentenmachers

Anton B. (geb. 1716, gest. 1800) i. J. 1748 zu Berlin geboren. Er erhielt

eine gediegene musikalische Ausbildung, wurde ca. 1765 Kammermusikus der

Kgl. Kapelle zu Berlin und begriindete 1770 zusammen mit seinem Kollegen
Ernst Friedrich Benda (geb. 1747, gest. 1785) die bis 1797 bestehenden

sog. Liebhaber-Konzerte, deren Leitung ihm jedoch sehr abfallige Kritiken

eintrug. Nebenbei betrieb er eifrig den Instrumentenbau; besonders seine

Bratschen sind ausgezeichnet gearbeitet. Friedrich Rellstab urteilt iiber

ihn: „... er ist ein vorziiglicher Instrumentenmacher in alien Arten Geigen,
und hat, urn von seinem geringen Solde von 150Thalern als Kammermusikus
leben zu konnen, dies nebenbei treiben miissen. . ." — B. starb am 26. Mai 1809
in seiner Vaterstadt Berlin. Verheiratet war er mit der Sangerin und
Pianistin Charlotte Caroline Wilhelm ine Stowe fgeb. 1757, gest. 1817
zu Berlin), einer Tochter des Kammermusikers Wilhelm Heinrich St.

zu Schwedt.

Vgl. V. Ledebur, „Tonkiinstler-Lexicon Berlins", Berlin 1861, S. 26-27.
Em Violoncell v. J. 1790 befindet sich im Bachhaus zu Eisenach (No. 54).

Bartl, Andreas Nikola us und Michael Andreas: s. Parti (Seite 631).

Baudis, Wenceslaus. (Viola d'amore No. 842.)
Ein anscheinend bohmischer Geigenbauer aus der zweiten Haifte des

18. Jahrhunderts (1780i, iiber den Weiteres nicht bekannt geworden ist. Vgl.
die Bemerkung zu No. 842, Seite 486 des Katalogs. Die betreff. Viola

d'amore' zeugt von guter Arbeit.

Baumeister, F. (Reparateur der Tenorgambe No. 813.)

Ein Orgelbauer vom Anfang des 18. Jahrhunderts (1719 ,
der sich, wie

es der Zettel in der Tielke'schen Gambe No. 813 beweist, auch mit der

Reparatur von Streichinstrumenten befaBte. Ein Wohnort ist auf dem betreff.

Zettel nicht angegeben.
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Zettel zur Violiiie No. 868 (Seite 519).

Zettel zur

>»Viola d'amore* No. 843 (Seite 486).

Paulus Alleffec,

Zettel zur Tenorganibe No. 818 (Seite 465).

%\ mm aiilliMB**" ^

Zettel zur Violine No. 858 (Seite 515).

D. Francefco if. Gaffar
daSa-

lb f in Brefcia .

-** *-f -' -- - '-- * 'itmm^^

Zettel zur »Lira da gamba« No. 783 (Seite 419).

Claude Boivin
rue de^ar^/zeue' S^J^Tonoj^e

a Paris, xjj/^

Reparaturzettel zur

»VioIa d'amore« No. 834 (Seite 484).

Zettel zur

sBasse de viole d'amour« No. 852 (Seite 493).
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Geigenbauer: Bausch— Bertolotti ^^^^^ 605

Bausch, Ludwig. (Violinbogen No. 1075.)

Ludwig Christian August Bausch wurde als Sohn des Akzise-Revisors

Johann Carl Christian B. am 15. Januar 1805 zu Nauniburg a. S. geboren.
Seine Lehrzeit machte er in den Jahren 1818-22 bei dem Kgl. Sachs. Hof-
instrumentenmacher Joh. Benjamin Fritzsche in Dresden durch, ging
dann als Gehiilfe zu Andreas F. ngleder nach Miinchen (s. Seite615) und
lieB sich 1826 in Dessau nieder. Im Jahre 1839 (nicht schon 1834!) siedelte

er nach Leipzig iiber und blieb hier — mit einer kurzen Unterbrechung in

der Zeit von Ende 1861— 63, wo er in Wiesbaden weilte — bis zu seinem
am 26. Mai 1871 erfolgten Tode ansassig. In seinen jiingeren Jahren unter-

nahm er groBere Reisen, die ihn ca. r845 bis nach St. Petersburg fiihrten.

In Wiesbaden erhielt er den Titel eines Herzogl. Nassauischen Hofinstrumenten-
machers. Hauptsachlich ist B. durch seine ausgezeichneten Bogen bekannt,
die ihm den Ehrennamen „der deutsche Tourte""eintrugen; auch im Schnitzen
von Stegen besaB er (gleich Tourte) groBe Meisterschaft. Ebenso leistete

er im Bauen und Reparieren von Streichinstrumenten Hervorragendes, wenn
er auch nach dieser Seite weniger als durch seine Meisterbogen bekannt ge-
worden ist. — B. hatte zwei Sohne, die ebenfalls Geigenbauer wurden:
Ludwig B. jr. (geb. 1829 zu Dessau, gest. 1871 zu Pabstdorf bei Konig-
stein i. S.) und Otto B. (geb. 1841 zu Leipzig, gest. ebenda 1874). Der
altere Sohn arbeitete seit 1860 unter der Firma >B. & Sohn mit dem Vater
zusammen. Nacli dem kurz nacheinander erfolgten Tode des Vaters und
aitesten Bruders iibernahm Otto B. 1871 das Geschaft, das im Marz 1874 auf
Adolf Paul us (geb. 1843 zu Markneukirchen, gest. 1899 zu Leipzig) iiber-

ging und mit dessen Ableben zu bestehen aufhorte.

\^gl. „Zeitschrift fiir Iiistruniciitenbair', 19. jalirg. (1898) No. 4, „Miisikalisches
Conversations-Lexikon" von H. Mendel (1. Bd., Berlin 1870, S. 489) etc.

Bertolotti, Francesco [da Saloj. (Lira da gamba No. 783.)

Francesco Bertolotti wurde als altester Sohn des beriihmten Geigen-
bauers Gasparo B. da Salo (geb. wahrscheinlich am 20. Mai 1540 in

Salo, gest. am 14. April 1609 in Brescia) und dessen Gattin Isabella
(geb. 1546) im Marz des Jahres 1564 zu Brescia geboren. Am 23. Marz
wurde er getauft, und zwar war der hervorragende Lautenmacher Gerolamo
Virchi (vgl. Seite 183), der mit seinem Vater befreundet und moglichen-
falls dessen Lehrer war, sein Pate. Den Namen Francesco erhielt er nach
seinem GroBvater (gest. zwischen 1562 und 15651, der Maler, Musiker
und Instrumentenbauer war; auch der Stammvater der Familie (Gasparos
UrgroBvater), der gegen Ende des 15. Jahrhunderts in der kleinen Ortschaft

Polpenazze bei Salo lebte, hieB Francesco. — Aus dem Leben des aitesten

Sohnes Gasparos ist urkundlich nachweisbar, daB er bereits i. J. 1588 mit
Fiore (geb. 1568 in Calvagese bei Saloi verheiratet war') und nach dem
1609 erfolgten Tode seines Vaters, als dessen Nachfolger ( ,,(/i/onda//i Caspar

') Vgl. hierzn den Anfang der anf Seite 604 faksimilierten „Folizza d'estimo"

Gasparos voin Sonimer 1588:

,,2"^- Jo(lian>iiJs

J^oliza d(a) vti Gafpar d(i) Bertolotti q(iiondam) Ftaticifcho,

Artefice d(e) In/truii/eiiti d(i) iniisicha.

Mi Gafpar d' eta d' antii ^j
Isabella mia molie d' anni ^o
Francifcho mio fiolo d' anni zj
Fior molie dfe)l ditto Franci/olio d' a?:?!i 20" etc.

Das wertvolle Dokument befindet sich jetzt in der Autographensammlung
des Mnseums.
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da Salb" ) er sich auf seinen Zettein bezeichnet, noch fiinf Jahre arbeitete. —
Im Staatsarchiv zu Brescia sind zwei Testamentsniederschriften seiner Qattin

Fiore erhalten. Aus dem ersten von dem Notar Filippo Amicjoiii am
5. Juli 1614 verfaBten Dokument geht hervor, daB ihr Gatte ( ^' Francesco

Bertolotti fa violini in Brescia") damals noch als Geigenbauer tatig war. In

einer auf einen Hauszins bezuglichen Urkunde des Brescianer Notars

Giovanni Crotta vom 21. November 1615 wird er dagegen ohne Standes-

angabe angefiihrt, so daB sich annehmen laBt, daB er inzwischen den Geigen-
bau aufgegeben hatte. Moglicherweise war damals das Geschaft an den
Schiller seines Vaters Giovanni Paolo Maggini, der sich am 20.Januar 1615

mit Maddalena Anna Foresto verheiratet hatte, von ihm verkauft worden.
— Das zweite Testament von Francescos Gattin, das der Notar Cam illo Forest!
am 29. Februar 1624 aufsetzte, beweist, daB Francesco zu dieser Zeit nicht

mehr am Leben war, sein Tod also zwischen 1616 und 1624 erfolgt sein muB.

Cf. Giovanni Livi, ,,I liutai bresciani (Nuove ricerche)", Milano 1896; ferner

Carlo Lozzi, „I liutai bresciani e I'invenzione del violino", Milano 1891.

Livi (1. c. p. 56) erwahnt eine Viola Francescos, deren Signierung mit dem
Wortlaut des Zettels der vLira da ganiba' No. 783 iibereinstimmt. Das Instrument
soli (nach Mitteihmg von A. Haidecki) fri'iher im Besitze eines Dr. Gentili in

Bologna gewesen sein. Weitere Arbeiten von Francesco B. sind anscheinend bisher

nicht bekannt geworden.

Bina, Johann. (Reparateur der Viola d'amore No. 834.)

Johann Nepomuk Bina wurde am 22. Mai 1826 zu Prag geboren. Sein

Lehrer war der dortige ausgezeichnete Geigenbauer Franz Lehner (geb.

1801, gest. 1878), bei dem er bis 1849 als Gehiilfe blieb. Nach mehrjahriger
Wanderschaft machte er sich 1853 in seiner Vaterstadt selbstandig und starb

hier am 25. Juni 1897. „In seiner Arbeit ist er ein charakteristischer Vertreter

der Prager Schule, wenn auch nur ein Meister zweiten Ranges." (v. Liitgendorff.)

Niiheres iiber ilin findet sich in der ,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 22. Jahrg.

(1902), S. 325 (,,Biograph. Nachrichten iiber Lauten- und Qeigenmacher in Prag" von
E d u a r d H o m o 1 k a).

Boivin, Claude. (Basse de vioje d'amour No. 852.)
Claude Boivin zahlt zu den besten Pariser Instrumentenbauern des

18. Jahrhunderts; seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1730 1750 begrenzt.
Seine Werkstatt hatte er bis 1735 Rue de Crenelle St. Honore, bis 1749 Rue

Ticquetonne und zuletzt Rue de la Poterie No. 10. Sein Ladenschild war

„a la Guittarre Royale"; doch baute er auBer Guitarren auch gute Violinen

und Violen. Im Jahre 1752 bekleidete er das Amt eines geschworenen
Zunftmeisters („iure comptable") der Pariser Instrumentenmacher-Korporation.

Cf. C. Pierre, ,,Les facteurs d'instruments de musique", Paris 1893, p. 28 et 82.

Eine fiir eine der Tochter Konig Ludwig XV. gebaute Guitarre v. J. 1749 be-

findet sich in der Sammlung des
,, Conservatoire" zu Paris (No. 273).

— Eine BaB-
viole V.J. 1735 ist im Brunischen Inventar (vgl. S. 212 im 1. Bande des vorlieg.

Katalogs) als No. 252 verzeichnet.

Brensio, Antonio.
(

Lira da ganiba' No. 782.)
Ein ausgezeichneter italienischer Violenbauer, dergegen Endedes 16. Jahr-

hunderts (1592) in Bologna lebte. Weder iiber ihn noch iiber Hieronymus
(Gerolamo) B., der moglicherweise der Vater Antonios war, ist Naheres bis-

her eririittelt.

Verschiedene (leider undatierte) Instruniente der beiden B. besitzt die Sammlung
des 'Liceo fiiarmonico* zu Bologna: von Antonio B. eine 6saitige Viola da gamba
(Violone) mit guitarrenformigem Korpus (No. 14; signiert: Antonius Bommtenfis); von
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Hieronymus B. eiiie groBe mit 10 Doppelsaiten hezogene Tlieorbe (No. 5; signiert:

,Jlicro>iviniis Boiioii.") uiid eine 5saitige Viola da braccio (No. 15; signiert: „llterpiiymiis

Brenftu's Boion."
; vgl. Seite 411 des vorlieg. Katalogs). Die Mafie dieser drei Instni-

niente sind in den 1888 erschienenen ,,Descrizione aggiunta alle fotografie degli

Instrnmenti antichi conservati nel Liceo Musicale di Bologna" mitgeteilt.

Busch, Ernst. (Altgatnbe No. 802, Tenorgambe No. 808.)

Obwohl Ernst Busch in Niirnberg zu den besten deutschen Violen-

bauern des 17. Jahrhunderts zu rechnen ist, sind irgend welche biographische

Angaben iiber ihn nicht bekannt. In Joh. Gabriel Doppelmayrs „Historische
Nachricht von den Niirnberg. Mathematicis und Kiinstlern" (Niirnberg 1730)

ist er auffallenderweise nicht erwahnt, und auch Nachforschungen im Kgl.

Kreisarchiv und Stadt. Archiv zu Niirnberg sind bisher ergebnislos verlaufen.
— Geboren ist B. zwischen 1585 -

90; er arbeitete etwa bis zum Jahre 1645. Er

baute hauptsachlich Gamben; seine sorgfaltig gearbeiteten Instrumente zeich-

nen sich durch eigenartige in mehrfachen Schweifungen verlaufende Korpus-
form aus (vgl. Seite 453 u. 457 des Katalogs).

Eine aus der Sammlung Claudius stanimende Diskantgambe v. J. 1617 be-

findet sich im ,,Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen (No. 379); C. Claudius
in Kopenhagen besitzt noch erne ContrabaBgambe v. J. 1638 Eine zweite BaBgambe
(Violone) v. J. 1641 gehort dem Germanischen Museum zu Niirnberg (No. 15), eine

undatierte Tenorgambe dem Gewerbemuseum zu Markneukirchen (No. 188). Eine

fruher in der Sebalduskirche zu Niirnberg gebrauchte Tenorviole ist in dortigem
Privatbesitz.

Carcassi, Lorenzo. (Reparaturvermerk im Violoncello No. 922 und im

ContrabaB No. 943.)

Carcassi, Lorenzo e Tommaso. (Viola d'amore No. 840.)

Zu der Familie Carcassi in Florenz gehoren verschiedene tiichtige

Instrumentenmacher, deren naheres Verwandtschaftsverhaltnis jedoch nicht

aufgeklart ist. Ein Joannes C. war gegen Ende des 17. Jahrhunderts
Cembalo- und Spinettmacher; ein Oktavspinett dieses Meisters v. J. 1698 be-

sitzt das Musikhistorische Museum zu Stockholm (No. 31). Ein Zeitgenosse
von ihm war Matteo C, Sohn des Giov. Andrea, der 1709-12 im

Florentiner Staatsarchiv unter den „Chitarrai" aufgefiihrt ist.') Ein Francesco
C. war als Geigenbauer c. 1735-1760 tatig und diirfte der Vater von Lorenzo
und Tommaso gewesen sein. Nach Zettelinschriften zu urteilen, arbeiteten

beide Briider von 1745 bis ca. 1770 gemeinschaftlich; doch hatte Lorenzo
auch eine eigene Werkstatt, die sich bei der Kirche „Madonna dei Ricci')",

spater in Borgo San Fridiano befand. Im Jahre 1755 hielt er sich anscheinend

voriibergehend in Turin auf fs. u.) und diirfte gegen 1775 gestorben sein;

von To^mmaso ist noch ein Zettel mit der Jahreszahl 1786 bekannt.'j Die

Bruder fiihrten das Ladenschild „Air Infegna del Giglio" („zur Lilie") und
befaBten sich auBer mit Ban und Reparatur von Streichinstrumenten auch

mit der Verfertigung von Harfen und Guitarren. Weitere Mitglieder der

Familie C. sind: Antonio Felice (1773), Vincenzo (1790) und Salvatore C.

(1802); letzterer war hauptsachlich Guitarrenmacher.

') Mat. L. 27; mit dem Adressenvermerk. ,,/;/ via Xko-ui da Ognij/anti" und der

Randbemerkung: ,,^/tV /-/-' a Pmhr. (Cf. L. Puliti „Cenni storici...", Firenze 1874,

p. 80/81.)

'-')
Der Zettelvermerk ,,della Madonna dei Ricci" ist nicht als Ladenschild

sondern als Wohnungsangabe aufzufassen; die Kirche befindet sich noch heute in

der Via del Corso. Auch die Chitarrai Giovanni Piccinetti (1677; vgl. Seite 632

des Katalogs) und Filippo Montelatici (1697) hatten hier ihre Werkstatt.

(cf. Puliti, 1. c)

^) Nachgebildet in de Wits „Geigenzettel alter Meister", l.Teil, Tafel IV No. 50.
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Vgl. V. Liitgendorff, a. a. O., 2. Aufl, S. 112 113. Eine Viola d'amore von
Lorenzo C. mit deni Zettelvermerk Tmin ijjj besitzt A. Keil in Lissabon (No. 14).

Eine Violine von Lorenzo & Toinmaso C. v. J. 1767 befindet sich in der Sanim-

lung des R. Istituto L Cherubini zu Florenz (No. 12).

Cati, Pierantonio. i Violino piccolo No. 756.)

Ein Florentiner Geigenbauer weniger bedeutenden Ranges, dessen In-

strumente in mancher Beziehung an den zeitgenossischen Meister Giov.
Battista Gabrielli erinnern. (Vgl. v. Liitgendorff, 2. Aufl, S. 119.) Naheres
iiber ihn ist nicht ermittelt; seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1738—60
begrenzt.

Valdrighi (,,Nomocheliurgografia" No. 593) verzeichnet einen Reparateur
von Spinetten David e C. (Florenz 1853), der vermutlich ein Nachkomme von
Pierantonio C. ist.

Celoniato, Giovanni Francesco. (Viola d'amore < No. 829.)

Celoniato, dessen Name auch in der Schreibart CelionatuS' vorkommt,
lebte als Geigenbauer in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts zu Turin
und zahlt zu den Meistern zweiten Ranges. Er sclieint ein Schiiler von
Goffredo Cappa in Saluzzo oder doch von diesem Meister beeinfluBt

zu sein (vgl. das Urteil v. Lii tgen dorf fs, 2. Aufl., S. 121); besonders ge-
schatzt sind seine Violoncelli. Biographische Nachrichten iiber ihn fehlen.

Chanot, Francis. (Bratsche [Alto] No. 913.J
Francis Chanot wurde 1787 oder 1788 zu Mirecourt als Sohn des

Geigenmachers Joseph C h. geboren. Er war fiir Mathematik hervorragend be-

gabt und schlug die Laufbahn eines Marine-higenieurs ein. Wahrend der Zeit

der Restauration zu unfreiwilliger MuBe verurteilt, befaBte er sich in seiner

Vaterstadt mit akustischen Versuchen zur Verbesserung des Violintons, als

deren Ergebnis er 1817 Geigen mit eckenlosem guitarrenformigem Korpus
konstruierte, die ihm am 21.Januar 1818 patentiert wurden. (Vgl. hierzu die

ausfiihrlichen Angaben auf S. 544/45 des Katalogs.j Da er selbst kein beriifs-

maBiger Geigenbauer war, beschaftigte er zur Ausbeutung seiner Idee eine

Anzahl Gehiilfen, zu denen u. a. sein jiingerer Bruder Georges Ch. (geb.
1801 zu Mirecourt, gest. 1883 zu Courcelles) und Jean Baptiste Vuillaume
(s. Seite 647; zahlten, mit dem Bau seiner Streichinstrumente; seine Werkstatt

befand sich Rue St. Honore passage des Maurs No. 216 zu Paris. Ch. starb

bereits im Alter von 37 Jahren im Sommer 1823 zu Brest; kurz vor seinem

Hinscheiden war er wieder in den Staatsdienst iibernommen und zum Kapitan
1. Klasse befordert worden.

Vgl. die einschlagigen Werke von Vidal, Grillet, v. Liitgen d o rf f
, „Bio-

graphie universelle" von Fetis etc.

Violinen von Ch. besitzen die Sammlungen des Conservatoire zu Bri'issel

(No. 1332) und Paris (No. 31, gebaut fiir Viotti), das Gewerbenniseum zu Markneu-
kirchen (No. 660), das Deutsche Museum zu Miinchen etc. Eine Bratsche und ein

Violoncell sind in der Sammlung Scheurleer im Haag vertreten.

Chatelin, Adrien Benoit.
(
Pardessus de viole^ No. 789.)

Ein franzosischer Geigen- und Violenmacher, der um die Mitte des

18. Jahrhunderts (1758) in Valenciennes (Frankreich, Dep. Nord) wirkte.

Naheres uber ihn lieB sich auch mit Hiilfe des dortigen stadt. Archivs nicht

ermitteln. Moglicherweise ist Ch. ein Verwandter des Harfenmachers

Francois Chatelain in Paris (vgl. Seite 264 des Katalogs).
Das histrument No. 789 gehorte friiher den Sammlungen Samary und Lery-

Paris an.
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Anton ius Brenfius Bononv
>

Zettel zur »Lira da ganiba* No. 782 (Seite 419).

Zettel zur Tenorgambe No. 808

(Seite 457).

Petrus AntOTiius Call Florentinus

Fecit Anno 171^ j. o5C^--P

Zettel zum »Violino piccolo« No. 756 (Seite 359).

IKI^durato dame Lorent.0 Caa-caftil

Firejixe i7^d «
^.

jS^.

Reparaturzettel zum Violoncello No. 922 (Seite 561).

LOR° E TOM CARCASSI
In FirenzeneirAnno 17^-

AH infegnadelGig^lio

Zettel zur » Viola d'amore« No. 840 (Seite 485).

Joannes Ffancircus Ccloniatus

fcciT Taurini Anno 1731.

Zettel zur »Viola d'amore* No. 829 (Seite 482).

II 39
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Zettel zur Bratsche No. 913 (Seite 544).

IMlUClGNANO

Zettel zum ContrabaB No. 942 (Seite 574).

Faitpar Adricn Bcno/)?

ChafRcl/n A^^/eTicienne

Zettel zum » Pardessus de viole« No. 789

(Seite 446).

lohann Andrea? Boerffei, ^%>1

Zettel zur »VioIa d'amore* No. 839

(Seite 485)

Zettel zum » Pardessus de viole« No. 790 (Seite 446).



Geigenbauer: Desrousseaux Dorffel

Desrousseaux, Nicolas. ( Pardessus de viole No. 790.)

Ein geschickter franzosischer Violenmacher, der etwa 1720 geboren ist

und in Verdun-sur-Meuse ansassig war. Er war ziierst Steinmetz („tailleur

de pierre") und wandte sich erst 1750 dem Geigenbau zu, anscheinend auf

Veranlassung des dortigen ausgezeichneten Violenmachers Joseph Mirau-

court, dessen Tochter J ean n e er 1747 geheiratet hatte. Nacli C. Pierre

(1. c. p. 132) fiihrte er das Ladenschild „au Liith". — In den Zivilstands-

Registern des Stadtarchivs von Verdun lieBen sich bisher nur zwei auf seine

beiden Tochter Barbe und Jeanne beziigliche Eintragungen aus den Jahren
1748 und 1771 ermittehi.

Je ein >Pardessiis de viole^ v. J. 1755 befiiidet sich in der Kgl. Sammhing zn

Berlin (Coll. Snoeck No. 465) nnd bei R. Savoye zu Paris, der auBerdem ein

» Pardessus de viole* v. J. 1764 besitzt.

Diehl, August. (Violinbogen No. 1078.)

August Diehl, der jiingste SproB einer wahrend des ganzen 19. Jahr-

hunderts in Mainz und Darmstadt ansassigen geschatzten Geigenbauerfamilie,
ist i.J. 1852 als Sohn von Friedrich D. (geb. 1814, gest. 1888) zu Darm-
stadt geboren. 1875 eroffnete er in seiner Vaterstadt eine Werkstatt, siedelte

aber bereits im nachsten Jahre nach Hamburg iiber, wo sein Geschaft noch

heute besteht iKaiser-Wilhelm-Str. 8). D. genieBt den Ruf eines geschickten

Geigenbauers und Reparateurs. (Ueber seinen Patent-Violinbogen vgl.

Seite 598 des Katalogs.)fe"

Dini, G i o V. B a 1 1 i s t a. i ContrabaB No. 942.)

Ein italienischer Geigenbauer, der zu Anfang des 18. Jahrh. (1707) in

Lucignano iToscana, Provinz und Distrikt Arezzo) ansassig war. Naheres

iiber ihn oder weitere Instrumente von ihm sind bisher nicht bekannt geworden.

Dorffel, Johann Andreas. (>VioIe d'amore No. 837 u. 839.)

Die Heimat der weitverbreiteten Familie Dorffel, deren Name auch

in den Schreibarten Dorfel, Dorffler, Dorffler, Durfel vorkommt, ist in

Bohmen zu suchen; Michael D. soil der Begriinder der bliihenden Gras-

litzer Instrumentenindustrie sein (1667). Zahlreiche Trager des Namens D. sind

im 18. Jahrhundert in Klingenthal und Mark-) Neukirchen als Geigenbauer
nachweisbar, und noch heute iibt ein Adolph Louis D. (geb. 1852) in Mark-

neukirchen das in der Familie traditionelle Handwerk aus. —Johann (Hans)
Andreas D. wird bereits i.J. 1717 in den Klingenthaler Zunftakten als Meister

erwahnt; er muB demnach etwa 1685 geboren sein. Er scheint ein sehr

hohes Alter erreicht zu haben, da er noch 1772 am Leben gewesen sein soil;

sein spatestes bisher bekannt gewordenes Instrument tragt die Jahreszahl 1755.

Er gehort zu den besten vogtlandischen Lauten- und Geigenmachern; haupt-
sachlich kommen Violen von ihm vor.

Vgl. v. Liitgendorff, 2 Aufl. S. 174.

Eine (zur Bratsche umgearbeitete) Viole v. ]. 1726 befindet sich im Bachhaus

zu Eisenach (No. 32), eine Theorbe v. J. 1736 in der Kgl. Sammhing zu Berlin (No. 716);

beide Instrumente tragen die Signierung ..//a/m/s Andreas Doyfler. . .", wie sich D. etwa

bis 1740 nannte. Der Berliner Sammlung gehort ferner eine »Viole d'amour- v. J. 1743

(Coll. Snoeck No. 501); eine weitere »Viole d'amour* v. J. 1754 besitzt das ,,Rijks-

miiseum" zn Amsterdam aus der Sammlung Boers (vgl. ,,Zeitschrift der 1. M. G.",

1. Jhg., S. 30).

In dem Inventar der Coethener Hofkapelle v. j. 1773 ist als No. 19 ,,ewe Viola

ass:
[

=
assigniert] r',w //ans Andreas Ddrfler ij2S //t'/;v///' angefiihrt (vgl. Bach-Jahr-

buch 1905, S. 38).
— Das Brunische Inventar verzeichnet unter No. 10 ,,w/ 7'io/on

ordinaire de Joannes Andiocus
[!] Doerffel, annee 17Q2" [?]

auS dem Besitz des 1794

gnillotinierten ehemaligen Kriegskommissars Louis-Jean Josset St. -Laurent.



Geigenbauer: Doring— Eberle

Doring, Christoph. (Tenorgambe No. 810.)

Doring, Wilhelm. (Tenorgambe No. 823.)

Der alteste in Cassel nachweisbare Geigenbauer des Namens D. ist

Hans D., der aus Helsa, einem Dorf in der Nahe von Cassel, stammte und
i, J. 1633 das Casseler Biirgerrecht erwarb. Die Lauten- und Violenmacher

Christoph D. (1667) und Wilhelm D. (1765) sind wahrscheinlich direkte

Nachkommen (Sohn und Urenkel?) dieses Hans D., dessen Handwerk sich

vom Vater auf den Sohn vererbt haben diirfte; doch sind Nachforschungen
nach ihnen in dortigen Archivalien bisher ergebnislos gewesen, und auch

Instrumente von ihnen in anderen Sammlungen sind nicht bekannt.&'

Dubois, B. ( Violon-Tenor No. 915.)
D. war (nach C. Pierre, 1. c. p. 263 & 270) um 1830 Kontrabassist der

GroBen Oper zu Paris und beschaftigte sich aus Liebhaberei nebenbei mit

Geigenbau. Ueber den von ihm erfundenen Violon-Tenor s. Seite 545,46

des Katalogs. 1834 hatte er einen sog. OctobaB< verfertigt.

Eberle, (Eberll),Johann Udalricus. (Altviole No. 796, Violed'amore
No. 833, 834, 838.)

Johann Udalricus (Ulrich) Eberle, einer der besten Meister der Prager
Schule, der besonders im Bau von Viole d'amore< unerreicht war, wurde
am 2. Juli 1699 als Sohn des Sebastian E. und dessen Ehefrau Ursula
geb. Schonger zu Vils in Tirol geboren. Den Geigenbau erlernte er

wahrscheinlich in seiner Heimat und ging dann nach Prag, wo er zunachst

als Gehilfe bei Thomas Edlinger (s. Seite 615) tatig war. 1726 machte
er sich selbstandig und erwarb am 20. Februar das Prager Biirgerrecht. Am
4. Mai des nachsten Jahres heiratete er Klara Theresia Jordin (geb. 1709),

die ihm im Laufe der Jahre 1728— 1757 sieben Sohne und vier Tochter

schenkte; doch wurde keiner der Sohne Geigenbauer.') E. arbeitete in der

Altstadt; i.J. 1728 im „weiBen Lowen", 1731—57 im Hause u StrunarO

Oder Strunarky ,
das seit 1736 sein Eigentum war. 1767 iibersiedeite er

in das Haus Konviktska uHce (Konviktsgasse) No. 296, das noch heute den
Namen u Eberlu fiihrt. Hier ist er am 2. Juli 1768 gestorben, nachdem
ihm seine Gattin am 28. Mai 1767 im Tode vorangegangen war. — Ueber
seine Arbeit urteilt v. Liitgendorff (2. Aufl., S. 187) folgendermaBen:

,,
Seine Violinen und Violoncelli sind nach Stainer gebaut, tadellos in

der Form, prachtig im Holz und in der Ausfiihrung. Sein Lack ist von
sehr schoner roter Farbe und anscheinend auf gelbem Grunde aufgetragen.
Die Einlage ist gut und breit, der Ton jedoch nicht ganz so groB, als man
eigentlich erwarten konnte. Sehr schon ist auch die auBere Ausstattung
seiner Geigen, die Schnitzerei am Hals und am Wirbelkasten. Am haufigsten
kommen Violen, besonders Viole d'amore von ihm vor. Er ist der erste

charakteristische Vertreter der Prager Schule."

Vgl. Ed. Em. Homolka, ,,Biograph. Naclirichten iiber Lauten- und Geigen-
niacher in Prag" („Zeitschritt fiir Instrumentenbau", XXII. Bd., S. 30).

Betreffs der zalilreichen in bohniischen Sammlungen und Kirchen noch er-

haltenen Instrumente von Eberle s. die Aufzahlung v. Liitgendorffs (S. 18S). Eine

»VioIa d'amore* v. J. 1745 gehort der Kgl. Kapelle zu Berlin, mehrere weitere »Viole

d'amore* befinden sich im Privatbesitz.

Der auf Seite 480 erwiihnte »Viola d'amore'-Virtuos Johann Joseph Eberle
in Prag steht zu dem Geigenbauer Johann Udalricus E. in keinem verwandt-

schaftlichen Verhaltnis.
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Zettel zur Tenorgambe No. 810 (Seite 458).

ik

Zettel zur Tenorgambe No. 823 (Seite 469).

Joan.Udalricus Eberll,
fecit Pragae i7^5.

Zettel zur >Viola damore« No. 834 (Seite 484).

fd^ft^Udalricus Ebe:^|i^
:£ei

'M^.

>-;»." .V v*?i.

Zettel zur Altviole No. 796 (Seite 449).

Joannes UdalricusEberl

fecit Pragae. qfj

Zettel zur >Viola d'amore* No. 838 (Seite 485).
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Zettel zur Tenorgambe No. Sll (Seite 458).
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ITHOMAS EDLINGER

^^Lautenund Geigerrmacher.

i n^ Augfpurg 1 6c$7^

Zettel zur Pochette No. 729

(Seite 348).

Mittenvvald<> AcQ^ ij^^

Zettel zur Violine No. 865

(Seite 516).

in StrQst)UT(jf i^s^

Zettel zur Pochette No. 726

(Seite 347).

L„-

Zettel zur Violine No. 857

(Seite 515).

Zettel zur Tenorgambe No. 809

(Seite 458).

vKOtlAA/yid^ . Anno-. VfZS.
i ^~ .

Zettel zur »Marintrompete- No. 703

(Seite 325).



Qeigenbaiier: Ediinger— Engleder ^S^^^^^^^S 615

Edlinger, Thomas. (Pochette No. 729, Tenorgambe No. 811.)
Thomas Edlinger gehort zu den ausgezeichnetsten deutschen Violen-

und Lautenmachern des 17. Jahrhunderts. Er wurde ca. 1630 in dem
Dorfe GroB-Kirchheim in Karnten geboren und lieB sich i.J. 1656 in Augs-
burg nieder, wo er bis zu seinem Tode ansassig blieb. Am 6. Februar ver-

heiratete er sich mit Elisabeth, einer Tochter des Lautenmachers Matthias
Hummel (s. Seite 621 des Katalogs), welcher Ehe drei Sohne (Thomas,
Hans, Georg) und eine Tochter entsprossen. Spater schloB er eine zweite
Ehe mit Barbara Baur, die aus seinem Heimatsdorfe GroB-Kirchheim
stammte. E. starb am 8. Oktober 1690. Seine Instrumente — auBer Lauten,
Violen und Pochetten baute er auch viele Geigen — zeichnen sich durch
meisterhafte Arbeit und hiibsche Ausstattung aus. — Von seinen Sohnen
wurde der alteste, Thomas (d. Jiing.; geb. 1662 zu Augsburg, gest. 1729 zu

Prag), ebenfalls ein tiichtiger Lauten- und Geigenmacher; iiber dessen Sohn
Joseph Joachim E. (geb. 1693 zu Prag, gest. ebenda 1748) s. Seite 236
u. 239 des Katalogs.

Vgl. V. Liitgendorff, 2. Aufl. S. 193.

Eine Charakteristik Th. E.'s d. Aelt. bietet Gg. Piegendorfer in seiner

Schrift „Die schwabischen Geigenbauer" (Leipzig 1895i; es heiBt hierin (S. 7):

„Obgleich E. ein Zeitgenosse von Jacobus Stainer war, so blieb er doch
noch unbeeinfluBt von dessen Schule und wahrte sich durchaus seine voile

Originahtat. Sind seine Instrumente tonlich auch nicht gerade hervorragend,
so sind sie doch alle mit groBem Geschick gearbeitet und sehr schon von
Ansehen. Sein Modell zeugt von einer selbstandigen Schaffenskraft und

erregt das Interesse eines jeden Kenners."

Eine Pochette von ihm besitzt auch das Museum Francisco-Carolinum zu Linz;
doch scheint die im Katalog (S. 42) angegebene Datierung „Augsburg 1650" auf

einem Lesefehler zu berulien, da E. erst 1656 nach Augsburg iibersiedelte (s. ob.). —
E'H Zettel V. J. 1678 ist in de Wits „Geigenzettel alter Meister" (1. Teil, Tafel VIII

No. 91) nachgebildet.

Engleder, Andreas. (Violine No. 874.)

Andreas Engleder wurde um 1800 zu GroBberg bei Regensburg ge-
boren. Das Handwerk erlernte er bei seinem Gheim, dem ausgezeichneten
Meister J oseph Fischer in Regensburg (geb. 1769, gest. 1834) und war
dann noch bei einem anderen hervorragenden Geigenbauer, Jean Vauchel
in WiJrzburg (geb. 1782, gest. 1856), tatig. In Miinchen machte er sich selb-

standig und gait bald als einer der besten Geigenbauer und geschicktesten

Reparateure Bayerns. Auch durch seine Versuche zur „Verbesserung" der

Violinform wurde er 1854 bekannt; doch hatten seine „birnenf6rmigen"
Violinen ebensowenig Erfolg wie alle vorhergehenden und nachfolgenden

Bestrebungen auf diesem Gebiete. — E.'s Todesjahr (ca. 1875?) ist nicht

iibermittelt.

Engleder, Joseph, (Reparateur der Viole d'amore No. 828 u. 848.^

Joseph Engleder, vielleicht ein jiingerer Bruder oder Vetter von
Andreas E., wurde am 31. Dezember 1815 geboren. Er war zuerst in

Rainhausen bei Regensburg ansassig und verzog dann nach Kelheim in

Niederbayern, wo er besonders als gesuchter Reparateur tatig war. Er starb

um das Jahr 1860, wahrscheinlich bei einem seiner Sohne, die in Engelstadt

(Rheinhessen) und Schierling (bei Regensburg) wohnten.

Vgl. V. Liitgendorff, 2. Aufl. S. 198.



Qeigenbauer: Epp— Fischer

Epp, Hans Jacob. | -penors-ambe No 809^
Epp, Mattheus. (Pochette No. 726, )

'enorgamDe iNo. suy.)

Mattheus (Mathias) Epp wurde um 1610 zu Fiissen geboren; sein Vater

war vielleicht der Lautenmacher Magnus E., von dem (nach v. Liitgendorff)
eine roh gearbeitete Laute mit der Jahreszahl 1600 oder 1609 existieren soil.

Mattheus E. machte sich in StraBburg i. E. ansassig, wo er (nach Ausweis des

Kirchenbuchs M 109) i. J. 1638 Rosina Salome Windschlag heiratete.

Besonders geschatzt war er als Lautenmacher (vgl. das auf S. 239 des Kata-

logs abgedruckte Urteil E. G. Barons), doch leistete er auch im Bau von
Violen und Pochetten Vorziigliches. Sein Todesjahr ist bisher nicht ermittelt,

diirfte aber um 1675 anzusetzen sein. Ebenso waren seine beiden Sohne
und vermutlich auch Schiiler, Hans Jakob (geb. 1639) und Martin
(geb. 1641, gest. bereits 1671) tiichtige Meister. Nach den Zettein der Gambe
No. 809 (s. die Nachbildung auf Seite 614) arbeitete der alteste Sohn mit dem
Vater gemeinschaftlich.

Vgl. V. Lutgendorff, 2. Aufl. S. 200.

Von Mattheus E. besitzt die Sammlung des
, .Conservatoire" zu Paris eine

hiibsche Pochette (No. 104; ohne Jahreszahl. Im Katalog von G. Chouquet [p. 26]
ist der Name irrtiimlich als „Sup" angegeben.)

Ferrari, Giovanni. (Pochette No. 735.)

Ein wenig bedeutender italienischer Qeigenbauer des 18. Jahrhunderts,
iiber den nichts Naheres bekannt ist; v. Liitgen d orf f kennt ihn nicht ein-

mal dem Namen nach. Verschiedene andere Instrumentenmacher des Namens

F., deren hervorragendster Gasparo F. ist (s. Seite 241 des Katalogs), waren

im 18. und 19. Jahrhundert in Rom, Budrio, Carpi, Siena und Modena

ansassig.

Fichtl, Johann Uirich. (Violine No. 865.)

Die Familie F., der eine ganze Reihe mehr oder minder geschickter

Qeigenbauer angehoren, stammt aus Fiissen. Unter den in Mittenwald seB-

haften Mitgliedern der Familie gebiihrt J ohann Uirich jedenfalls die erste

Stelle; Geigen von ihm sind aus der Zeit von 1750 — 1770 bekannt. v. Liitgen-
dorff (2. Auf!., S. 215) urteilt iiber ihn: „Einer der besten Mittenwalder, der

das Amati-Modell kannte und gelben Lack verwendete. Seine Geigen sind

dick im Holz und die Arbeit ist sehr gut."
— Erwahnenswert sind ferner

Martin Matthias F. in Wien (geb. um 1682, gest. 1768), Matthias F. in

Augsburg (um 1720), Magnus Anton F. in Krems (geb. 1748, gest. 1792) u. a,

Fischer, Johann Uirich. ( Marintrompete No. 703, Violine No. 857.)

Johann Uirich Fischer ist ein geschickter Violen- und Geigenmacher
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, dessen Spezialitat die Verfertigung von

»Marintrompeten war (vgl. Seite 320 des Katalogs). Er war um 1720 in

Landshut wohnhaft und verzog 1728 als „burgerlicher Lauten- und Geigen-
macher" nach Miinchen. Anscheinend war Landshut nicht seine Geburts-

stadt; jedenfalls lieB sich sein Name in den Taufmatrikeln der dortigen
Pfarrkirchen zu St. Jodok und St. Martin nicht ermitteln. Die einzige Er-

wahnung seines Namens fand sich in den Landshuter Briefprotokollen v. J. 1721,

wo „Johanti Uirich Visc/ier, Biirger i/fid Geix^em/iac/ier allhie'" als ,,Bcistdndcr"

in einem Ehevertrag genannt wird. Seine Uebersiedlung nach Miinchen

geht aus dem Wortlaut des Zettels der Violine No. 857 hervor; sein Nach-

folger in Landshut wurde der Geigen- und Saitenmacher Maximilian



Geio-enbauer: Fischer — Gilbert

Perger, der in einer an den Magistral gerichteten Eingabe vom Oktober 1755

erwahnt, daB er ,,iiii>niif/i?- 26 ganzer Jahr ah Buigcrliclwr Gcigcnmachcr in

La/idsliid //ause".

(Nacli frdl. Nachforschungen des Kgl. Kreisarchivs Landshut.)

V. Liitgendorff (2. Aufl., S. 229) bemerkt: „F.'s Violen und Gamben
sind von vortrefflicher Arbeit, auch seine Violinen sind zii loben."

Nachweishar in Sammliingen sind nur einige Marintronipeten ,
und zwar ein

Instrument v. J. 1722 (im Museum der ,,Gesellschaft der Musikfreunde" zu Wien) und
drei Exemplare a. d. j. 1720 (im bayr. Nationalmuseum zu Miinchen [No. 200] und in

der Sammlung des ,,historischen Vereins fiir Niederbayern" zu Landshut).

Franck: siehe Grohmann, C. A. G. iSeite 618).

Geissenhof, Franz.
( Viola d'amore No. 841.)

Franz Q. wurde i.J. 1754 zu Vils in Tirol als Sohn des „Pflegers und
Urbarverwalters" J o h a n n Michael G. geboren. Den ersten Unterricht er-

hielt er in seiner Vaterstadt 1 wahrscheinlicli bei Jakob Betz oder Anton
Rief), ging dann nach Wien und wurde Gehiilfe und 1781 Nachfolger von
Johann Georg Thir. Am 29. Juli 1780 legte er den Biirgereid ab; seine
Werkstatt befand sich SingerstraBe No. 922. — v. Liitg-endorff urteilt iiber

ihn: „Er war ein hervorragender Meister, der nach italienischen Vorbildern
und besonders nach dem Stradivari-Modell von 1716 arbeitete. In bezug
auf die Arbeit kann er als der beste Wiener Meister l^ezeichnet werden.
Leider ist der Ton seiner Geigen nicht sehr groB. . . G. war auBerordentlich

genau und gewissenhaft in der Arbeit, er arbeitete meistens allein, da er

keinen Gehilfen finden konnte, der seinen strengen Anforderungen entsprach.
Er lieB kein Stuck aus der Werkstatt, das nicht ganz einwandfrei war, und
doch ist die Zahl der von ihm gebauten Instrumente ziemlich groB...." —
Er starb am 2. Januar 1821 zu Wien.

Vgl. V. Liitgendorff, 2. AufL S. 267 6S, wo auch ein ausfiihrliches Verzeichnis
der im Privatbesitz befindlichen Instrumente Q.'s mitgeteilt ist.

— Ein Zettel v. J. 1805
ist in de Wits „Qeigenzettel alter Meister" (2. Teil, Tafel 13, No. 142) nachgebildet.

Gigli, Giulio Cesare. ( Violino piccolo No. 757.)
Ein nicht ungeschickter Geigenbauer dritten Ranges, der um die Mitte

des 18. Jahrhiinderts in Rom lebte. v. Liitgendorff (2. Aufl., S. 274) gibt
die Jahreszahlen 1721— 1762 an und erwahnt: „Wenn er im ganzen auch
nicht zu den hervorragenden Meistern gehorte, so machte er doch einige
bessere Geigen nach Amati, die in ihrem rotgelben Lack und ihrer Arbeit
fiir ihn sprechen." Er war vielleicht ein Enkel des Cembalaro Giovanni
Giglio, der um 1640 in Rom wirkte.

Gilbert, Simon.
(
Pardessus de viole No. 788.)

Ein geschatzter Violenmacher in Metz, der um 1710 geboren wurde
und etwa von 1730—1765 arbeitete; auf seinen Zettein bezeichnet er sich als

Geigenbauer und Musiker an der Domkirche. Er widmete sich besonders
dem Ban der damals in Mode gekommenen ftinfsaitigen Pardessus de viole«

(vgl. Seite 429f.). Vermutlich war er ein Sohn von Nicolas Louis G., der

ebenfalls als Violenmacher um 1700 in Metz wirkte.
Als >Quintons« bezeichnete > Pardessus de vioIe« von Simon Q. waren in den

ehemaligen Pariser Sammlungen Sax (v. J. 1744; No 215), Loup (1749; No. 14) u.

Samary (1765; No. 9) vertreten. — Ein gleiches Instrument mit dem Zettel ..A^ico/as

Louis Gilbert factei<r d'iiistntments a Mdz ijoi" befindet sich im Museum des Con-
servatoire zu Briissel (No. 1396).



Qeigenbauer: Gofriller—Guersan

Gofriller, Matthaus. (Tenorgambe No. 817.)
Der Name G. deutet auf Tiroler Herkunft. Matthaus G. (auch Goff-

riller und Gafriller geschrieben) stammt wahrscheinlich aus Lajen und
diirfte schon friih nach Venedig iibergesiedelt sein; er ist hier seit 1690 nach-
weisbar und war etwa bis zum Jahre 1745 tatig. In seiner ersten Zeit fiihrte

er das Ladenschild „A\V infegna di Cremona" und arbeitete auch mit seinem
Bruder Francesco gemeinschaftlich. G. ist ein trefflicher Meister, dessen
Instrumente — namentlich Violoncelli — an Carlo Bergonzi erinnern
und haufig als Arbeiten von Stradivari und Bergonzi ausgegeben werden.

Vgl. V. Lutgendorff, 2. Aufl. S. 286.

Gragnani, Antonio. (Altviole No. 798.)
Ein Qeigenbauer dritten Ranges in Livorno. Seine Arbeitszeit wird

durch die Jahre 1741 und 1791 begrenzt; 1800 soil er noch am Leben ge-
wesen sein. v. Lutgendorff (2. Aufl. S. 291) urteilt iiber ihn: „Kein groBer
Meister, aber doch der beste aus seiner Familie. Seine Arbeiten zeichnen
sich mehr durch ihren weichen, guten Ton als durch schone Ausfiihrung aus.

Sein goldgelber, oft nachgedunkelter Lack ist dagegen recht gut." — Der
Violenmacher Gennaro G. (Livorno 1730) war vielleicht sein Vater.

Antonios Nachfolger war sein Sohn Onorato, der c. 1785-1800 arbeitete,
ihm jedoch an Bedeutung nachsteht.

Eine Ssaitige Viole von Antonio G. aus dem Jahre 1741 war 1872 iin South

Kensington-Museum zu London ausgestellt. (Cf. Engels Catalogue p. 342; No. 51.)

Grohmann, C. A. G., genannt Franck. (Reparateur der Tenorgambe No. 808.)

Ein unbedeutender Geigenbauer, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts
in Bayreuth lebte und bisher nur durch den Reparaturvermerk in obigem
Instrument bekannt geworden ist.

Guersan, Louis. (Diskantviole [
Dessus de vioIe<] No. 793.)

Louis Guersan, der bekannteste und geschickteste franzosische Violen-

macher des 18. Jahrhunderts, entstammt einer alien Geigenbauerfamilie. Er
wurde um 1710 zu Paris geboren und starb etwa 1780; seine Arbeitszeit

wird durch die Jahre 1730 und 1770 begrenzt. Er war (nach Vidal) Schiller

von Claude Pierray, einem der besten Meister der alten Pariser Schule,
und iibernahm nach dessen ca. 1730 erfolgten Tode seine Werkstatt neben
der „Comedie frangaise" in der rue des Fosses St.-Germain-des-Pres, die er

Zeit seines Lebens beibehielt') und spater an seinen Schwiegersohn vererbte

(s. u.K Anfanglich fertigte G. auch Violinen (nach dem Modell von Nicola

Amati), Violoncells und Guitarren, widmete sich aber hauptsachlich dem Bau
der in Mode gekommenen Pardessus de viole (s. Seite 429) und war mit

Auftragen formlich iiberhauft. Seine Violen sind sehr sorgfaltig gearbeitet
und fallen durch ihre hiibsche, oft sogar reiche Ausstattung auf; freilich lassen

sie tonlich viel zu wiinschen iibrig, woran der von ihm mit Vorliebe be-

nutzte sprode und leicht abspringende Spirituslack ein gut Teil Schuld haben

mag. — G. stand zu seinen Lebzeiten in hohem Ansehen, auch in den Kreisen

des Hofs und der Aristokratie hatte er zahlreiche Kunden. Fiir 1748 49
wurde er geschworener Zunftmeister („compte jurable") und 1769 Aeltester

(„doyen") der Korporation der Pariser Instrumentenbauer. Sein Nachfolger
wurde sein Schwiegersohn Antoine Saint-Paul, der 1768 Zunftmeister

') Die Angabe C. Pierres (und auch v. Lii tgend orf f s), daB er zuerst in

der ,,Rue de la ComeJie frangaise" gewohnt habe und erst spater nach der „Rue des

Fosses" verzogen sei, ist ein Irrtum.



Geipenbauer: Guersan— Hellmer

war, als Geigenmacher jedoch bedeutungslos ist. Das Geschaft, das das Laden-
schild „Au luth royal" fiihrte, scheint in der RevolutioMszeit untergegangen zu sein.

Cf. Fetis, Vidal, C. Pierre, v. Liitgendorff etc., audi E. de BrTcquevi lie,

,,Les ventes d'instruments de musique" (Paris 1908).

Eine Violine v. J. 1737 befindet sich in der l<ol. Sanimlung- zu Berlin (Coll.
Snoeck No. 524). A. Vidal in Paris besaB ein Violoncell v. 1740 uud eine Violine
V. 1744. »Pardessus de viole< von G. sind noch in groBer Anzaiil erhalten; z. B. im
Conservatoire zu Paris (v. J. 1747, 1751, 1755; No. 140—143, 146), bei Hill in

London (1750) und R. Savoye in Paris (1752), in der Kgl. Samnilung zu Berlin

(1752; Coll. Snoeck No. 468), im Conservatoire zu Briissel (1753; No. 1394), im
Museum zu Gothenburg (1763) etc. Eine (imdatierte) Guitarre besitzt D. F. Scheur-
leer im Haag.

— Verschiedene seiner Zettel sind in de Wits ,,Geigenzettel alter

Meister" (1. Teil, Taf. XIV) nachgebildet.

Harkendorf, Hans. (Altgambe No. 803.)
Ein geschickter Violenbauer, der urn die Mitte des IT.Jahrhunderts (1652)

in Flensburg lebte und bisher nur durch die vorlieg. Gambe No. 803 bekannt

geworden ist. Naheres iiber ihn lieB sich nicht ermittein; Nachforschungen
im Stadt. Archiv zu Flensburg und in dortigen Kirchenbiichern sind ergeb-
nislos verlaufen.

Hellmer, Karl. (Violine No. 866.)
Karl Joseph H. wurde am 1. November 1739 zu Prag als Sohn des

geschatzten und wohlhabenden Geigenbauers JohannGeorg H. (geb. 1687
zu Fiissen [?], gest. 27. Januar 1770 zu Prag) und dessen Gattin Maria
Barbara geb. Schmidt geboren. Er erlernte den Geigenbau bei dem
dortigen Meister Johann Udalricus Eberle (s. Seite 612), der ein Mit-

schiiler seines Vaters gewesen war, arbeitete nach beendeter Lehrzeit m
Deutschland und machte sich i. J. 1763 in seiner Vaterstadt selbstandig, nach-
dem er am 31. Mai das Biirgerrecht erworben hatte. Am 5. September des-

selben Jahres heiratete er Marie Katharine Piestl (geb. 13. August 1742,

gest. 4. September 1814), die ihm sieben Sohne und sieben Tochter schenkte;
von den Sohnen wurde nur der alteste, Karl Boromaus Andreas (geb.
27. Juni 1769, gest. 4. November 1803), Geigeiibauer.

— H. wohnte bis zum
Jahre 1803 im vaterlichen Hause Neuhofgasse 458 (auf der Kleinseite) und

verzog dann in ein eigenes Haus in der Nostizgasse 466. Von 1808— 10

war er Mitvorsteher der Prager Geigenmacherinnung. Seine zuerst nach dem
Modell seines Vaters und Eberles, spater nach Guarneri ausgezeichnet ge-
arbeiteten Oeigen verkaufte er zu dem damals ziemlich hohen Preise von
18—27 Gulden. Auch eine Anzahl von Lauten und Mandolinen ging aus

seiner Werkstatt hervor;') H. war ein Irefflicher Virtuose auf diesen Instru-

menten. Fiir seine Vielseitigkeit zeugt, daB er (bis zum Jahre 1787) auch als

Musikverleger tatig war. — Er endete auf tragische Weise: er ertrank in der

Moldau; am 7. Oktober 1811 fand man seine Leiche bei Smichow in der

Nahe von Prag.
Vgl. Homolka, a. a. O., S. 53 und 136; ferner v. Liitgendorff (2. Auf I.

S. 357), wo audi verschiedene in bohmischen Kirchen und Klostern vorhandene Geigen
erwahnt sind. Zwei Violinen v. J. 1771 u. 1791 besitzt das Museum Carolino-Augusteum
zu Salzburg. Von Zupfinstrumenten sind bekannt: zwei Lauten im Stift Ossegg (bei

Teplitz) V.J. 1777 und eine Pandurina v. J. 1798 im Museum der ,,Gesellschaft der

Musikfreunde" zu Wien (No. 32 im Pohl'schen Verzeichnis v. 1872).
— Verschiedene

Zettel von H. sind in de Wits ,,Geigenzettel alter Meister'' (1. Teil, Tafel XIV,
2. Teil, Tafel 16) nachgebildet.

') Im „Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag" (Wien 1796) heiBt es S. 150:

,,f7crr lielmer madjt cine gate Diolinc, uiib allc Saitentn|'trii;nente.''
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Hoffmann, Johann Christian. (Altviole No. 795, Altgambe No. 805,

Tenorgambe No. 819, Viola d'amore No. 830, Viola da spalla

No.917, Viole pompose No. 91 8, 919, Violoncello piccolo No. 932.)

Hoffmann, Martin. (Tenorgambe No. 812.)

Die Heimat der beruhmten Leipziger Lauten- und Geigenmacherfamilie
Hoffman ist Ilmenau in Thiiringen. ') Von dort kam Veit H., der Vater

Martins und GroBvater von Johann Christian H., etwa 1650 nach Leipzig
und machte sich hier als Instrumentenbauer ansassig; 1654 erwarb er das

Leipziger Biirgerreciit. Sein Sohn Martin H. wurde i. J. 1653 geboren und
lieB sich am 27. Juni 1678 in das Biirgerbuch eintragen. Wenige Jahre darauf

heiratete er; seine Gattin hatte die Vornamen Gertraude Rosine Sybilla.
Er war schon zu seinen Lebzeiten ein sehr geschatzter Meister; E. G. Baron
erwahnt in seiner „Untersuchung des Instruments der Lauten" (Niirnberg 1727,

S. 95), daB „>5ciT lUarttn Hoffmann iv»cld>cr fonft in ^ctp;ig ciclcbct,—
wcgcn fcincr 7lrbcit bin un^ iricbcr bcnibmt" war. Bei seinen Streich-

instrumenten verwendete er (nach v. Liitgendorff), ein eigenes Modell mit sehr

spitzen Ecken und schwachem Rand; seine Violoncelli zeigen noch in Einzel-

heiten die alte Gambenform. Er wohnte zuletzt auf der Bettelgasse und starb

im 65. Lebensjahre am 15. April 1719.')
Der altere seiner beiden Sohne ist Johann Christian H., das be-

kannteste und hervorragendste Mitglied der Familie. Er wurde Ende April
1683 geboren und nach Ausweis der Kirchenbiicher von St. Nicolai (Tauf-

register von 1683, S. 396) am 2. Mai getauft. Seine Lehrzeit machte er bei

seinem Vater durch und erwarb als selbstandiger Instrumentenmacher am
19. November 1722 das Leipziger Biirgerrecht, fiihrte aber bereits 1712 den

Titel eines „K6nigl. Polnischen und Kurfiirstl. Sachsischen Hof-lnstrument-

und Lautenmachers".") Seine Wohnung und Werkstatt, die er bis zum Tode

beibehielt, befand sich am Grimmaischen Steinweg. Mit Johann Sebastian
Bach, der 1723 von Cothen als Kantor der Thomasschule nach Leipzig

kam, war er eng befreundet und unterstiitzte ihn getreulich bei seinen

mannigfachen Versuchen zu Verbesserungen an Instrumeiiten. Vermutlich

war B. schon von Cothen aus mit ihm in Verbindung getreten, da H. einen

groBen Teil der Instrumente fur die dortige Fiirstl. Hofkapelle zu liefern hatte

(s. u.). Bekanntlich war H. auch der erste Erbauer der von seinem groBen
Freunde erfundenen Viola pomposa< (s. Seite 548 f. des Katalogs). Am
11. September 1748 machte er sein Testament, worin er ,,Fraii Christina ,

^s;ebohnie Ko riii a rtin
,

vcrcJielichtc M. Fo rb/xe ri /i
,
a Is Erbi/i sfi/ier sdmfliclien

Verlas<;cnsc/iaft" einsetzte und in § 11 als Zeichen seiner Freundschaft ,J/crrn

"Yoka an Sebastian Bach .... ein von seiner eigenen Arbeit verfertigtes nii/si-

calisclus Instru/nent, so ihni dtirchs Loofs ziifallen wiirde, vennaciif'.^)
— H. starb

') In den Leipziger Biirgerbiichern ist bereits 1577 ein Instrumentenmacher

David Hoffmann verzeichnet. DaB er (nach der Annahme v. Lii t gen d orff s)

mit Veit iind Martin H. in verwandtschaftiichen Beziehungen stand, ist bei der Haufig-
keit des Namens H. nicht sehr wahrscheinlich.

*) Die Ausziige aus den Leipziger Ratsakten und Leichenbiichern verdankt das

Museum der Freundlichkeit des Archivdirektors Herrn Professor Dr. Ernst Kroker.
^) Vgl. hierzu die Nachbildung eines Zettels aus diesem Jahre in de Wits

„aeigenzettel alter Meister" (1. Teil, 2 Auf!., Tafel 16, No. 182).

^) Dieses Legat zedierte Bach noch zu seinen Lebzeiten seinem Sohn

Johann Christoph Friedrich B. (geb. 1732, gest. 1795 zu Biickeburg). Vgl.
hieruber Ph. Spitta, „Joh. Seb. Bach", 2. Band, Leipzig 1880, S. 978.
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einige Monate vor Bachs Hinscheiden am Sonntag den 1. Februar 1750 und
wurde am darauffolgenden Mittwoch beerdigt; wie scin Vater erreichte er

ein Alter von 65 Jahren.

Johann Christian H. zahlt zu den besten dentschen Meistern, die der
Instrumentenban im 18. Jahrhundert anfzuweisen hat; seinen vorziiglich ge-
arbeiteten Lauten sind seine Streichinstrumente, die an ihrem schonen an
Amati erinnernden goldgelben Lack leicht erkennbar sind, durchaus eben-

biirtig. Er stand in hohem Ansehen, und namentlich seine Lauten hatten
auch im Ausland guten Ruf

(Vgl. hierzu den auf Seite 247 des Katalogs abgedruckten liilimendeii Bericht
E. O. Barons und die auf Seite 441 zitierie Stelle aus J. Ph. Eisels „Musicus

Eine »Viola da gamba* von Martin H. v. J. 16S8 besitzt auch E. van der
Straeten. Eine Erzlaute mit der Datierung 169.. befindet sich ini Germanischen
Museum zu Niirnberg (No. 245), eine als Violoncell uuigearbeitete Gaiube v. J. 1705
im ,,Schles. Museum fiir Kunstgewerbe und Altertumer"''zu Breslau (No. 256:96). —
Ein Zettel v. ]. 1707 ist in de Wits ,,Geigenzettel alter Meister" (2. Teil, Tafel 17,
No. 191) nachgebildet.

Die reichste Sammlung von Instrumenten joh Christian H.s ist im Coiner
Museum vertreten. Eine schone siebensaitige >Viola da gamba* v. 1. 1725 wird im
Bachhaus zu Eisenach aufbewahrt (No. 42). Ein undatiertes Exemplar einer »Viola

pomposa«: ist im Museum des Conservatoire zu Briissel zu finden (No. 1445) —
Im Inventar der Cothener Hofkapelle v. 9. Oktober 1773 sind 8 verschiedene Instru-

mente von ihm aufgefiihrt, und zwar 4 Violinen (v. j. 1725, 1731, 1732; No. 1, 9, 5,

7 [o. J]), 2 ViolonccUi (v J. 1715 u. 1720; No. 23 u. 24); „ew noIo,i cW/o Fuulo nut

J Sciieii" V. J. 1731 (No 20; wahrscheinlich eine »Viola pomposa«) und 1 ,, Contra
Violoir (ContrabaB) v. J. 1719 (No. 25).

— No. 10 des Inventars lautet: ,,/iVw \'ioli7io

Piai/o, -c'oii Gottlich Hoffmann, ij2i'\" Moglichenfalls ist dieser Gottlieb H. der

jiingere Bruder Joh Christians, der sich nach Baron „auf das Violin- und Gamben-
Machen applicirt". (V-'gl. Seite 247 des vorlieg. Katalogs.)

Hoyer, Andreas. f Violoncello piccolo No. 933.)
Unter den zahlreichen Mitgliedern der Geigenbauerfamilie H. in Klingen-

thal ist Andreas H., der etwa 1700 geboren wurde und in hohem Alter t788

(Oder sogar erst 1798?) starb, der Bedeutendste; neben Caspar Hopf
Tgest. 1711) gilt er als der beste der dortigen Geigenmacher. In den Innungs-
biichern wird er zuerst 1729 als Meister angefiihrt; voriibergehend scheint er

auch in Niirnberg gearbeitet zu haben. Er leistete auch als Musiker Tiichtiges
und hatte seit 1776 die Stelle eines Organisten der Klingenthaler Pfarr-

gemeinde inne.

Vgl. v. Liitgendorff, 2. Aufl. Seite 389, iiber weitere Angehorige der Familie
Seite 390 u, 391.

Hummel, Mathias (d. Aelt). (Pochette No. 727.)

Mathias (Matthaus) Hummel d. Aelt. ist um das Jahr 1605 geboren und
war in Augsburg ansassig. Da die Augsburger Lauten- und Geigenmacher
keine besondere Zunft bildeten sondern zu den Tischlern gezahlt wurden, ist er

in dortigen Archivakten nur als Tischler bezeichnet. Aus seinem Leben ist

urkundhch nachweisbar, dafi er am 14. Mai 1634 Heiratskonsens erhielt und
daB er der Schwiegervater des beriihmten Lautenmachers Thomas Edlinger
(s. Seite 615) war. Er diirfte i. J. 1670 gestorben sein, da fiir seinen ab-

wesenden Sohn am 18. Oktober dieses Jahres Erbschaflspfleger bestellt wurden,
zu denen auch dessen Schwager Edlinger gehorte. Bisher ist H. nur als

Erbauer hiibsch ausgestatteter Pochetten bekaimt geworden.
Vgl. V. Liitgendorff, 2. Aufl. S. 396.

Eine Pochette v J. 1649 befindet sich in der Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll.
Snoeck No. 458).



622 f^^^^^ Qeigenbaiier: Hummel - Kempter ^^^!^^^^

Hummel, Mathias (d.Jung.i. (Tenorgambe No. 816.)

(v. Liitgeiidorff [2. Aufl. S. 396] bezeiciinet M. Hummel d. Jiing. in Augs-
burg und einen gleichnamigen Lautenmacher in Niirnberg als zwei verschiedene

Personen; wir sind jedoch der Ansicht, daB in beiden Fallen wahrscheinlich ein und
dieselbe Personlichkeit in Betraclit konimt.)

Mathias H. wurde als Sohn Mathias' d. Aelt. um 1650 in Augsburg
geboren. Nachdem er vermutlich bei seinem Vater in der Lehre gewesen
war, ging er in die Fremde und war von 1670—76 abwesend. Am 27. Juni
des letzteren Jahres bescheinigte er dem Augsburger Pflegschaftsamt den

richtigen Empfang seines seit dem 18. Oktober 1670 verwalteten vaterlichen

Vermogens (s. ob.). Von dieser Zeit ab ist er in Augsburg nicht mehr nach-

zuweisen, und es ist anzunehmem, daB er nach Niirnberg iibersiedelte, wo
er bis 1715 gearbeitet haben soil. Er war ein trefflicher Lauten- und Geigen-
macher, der auch auf eine hiibsche auBere Ausstattung seiner Instrumente

bedacht war. Etwa 1715 wurde der ausgezeichnete Lautenmacher Sebastian
Schelle sein Gehiilfe und spater sein Nachfolger (s. Seite 637 des Katalogs).

Eine schone Guitarre von H. aus dem Besitz Konig Karls XV. von Schweden
war in der ehemaligen Samnilung Hammer-Stockholm vertreten (No. 1382). Ein

Reparaturzettel v. J. 1695 ist in einer italienischen Laule des Ocrmanischen Museums
zu Niirnberg enthalten. Eine undatierte »Chitarra a battente«, die C. C. Snoeck in

Gent besaB, gehort jetzt zu der kaiserl. russ. Samnilung in St. Petersburg.

Jacobsz, Hendrik. (Bratsche No. 908.)

Hendrik Jacobsz gilt als der beste hollandische Geigenmacher. Er lebte

gegen Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Amsterdam; irgend
etwas Authentisches iiber seine Lebensumstande ist jedoch nicht Ijekannt.

DaB er in Cremona gelernt hat oder iiberhaupt in Italien war, ist unerwiesen,
aber immerhin moglich. Jedenfalls war er ein ausgezeichneter Nachahmer
Nicola Amatis; auch soil er als erster Fischbein zu den Einlageadern be-

nutzt haben. In Sammlungen sind Instrumente von ihm aus den Jahren
1689— 1708 erhalten; besonders geschatzt sind seine Bratschen.

Das Museum des „Conservatoire" zu Briissel besitzt von ihm aus der Samnilung
Snoeck Fragmente einer Violine v. j. 1689 (No. 2895, Snoeck No. 89), eine Violine

V. J. 1697 (No. 2800, Snoeck No. 58). eine Pochette (v. J. 1705? No. 2760, Snoeck No. 5),

eine 6saitige Viole v. J. 1708 (No. 2885, Snoeck No. 16) und cine unsignierte Bratsche

(No. 2845, Snoeck No. 104). Eine Viole v. J. 1692 (aus der Samnilung Boers) wird

in der Instrumentenstube des Rijksnuiseum zu Amsterdam aufbewahrt. Eine Violine

V.J. 1708 (aus Coll. Snoeck) gehort der Kgl. Sammlung zu Berlin.

Kempter, Andreas. (Viola d'amore No. 836.)

Andreas K. ist um 1700 zu Lechbruck im Allgau geboren und ging,
nachdem er seine Lehrzeit wahrscheinlich in dem nahegelegenen Fiissen

beendet hatte, ca. 1725 nach Dillingen a. D., wo er sich am 13. April
1732 mit Anna Maria Bainin) verheiratete und iiber fiinfzig Jahre als

angesehener Geigen- und Lautenmacher tatig war. Nach dem Jahre 1782 zog
er zu seinem Sohne, der als Pfarrer in Denklingen (Bezirksamt Kaufbeuren)

ansassig war, und starb hier hochbetagt i. J. 1786. v. Liitgendorff urteiit

iiber ihn: „Seine Geigen gehen, wie die der meisten schwabischen Geigen-
macher, auf das Stainermodell zuriick; er verstand es aber doch, seine eigene
Individualitat zum Ausdruck zu bringen, und ist so sorgfaltig in der Arbeit

wie Edlinger. Der Ton seiner gut erhaltenen Geigen ist groB und schon,
auch sein (verschiedenfarbiger) Lack, der meist nur zu diinn aufgetragen er-

scheint, ist sehr gut."
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Julius
Cafar Gigli Komanus

Fecit Romas Anno 170a

Zettel ziini »Violiiio piccolo* No. 757

(Seite 359).

Zettel ziiin »Pardessus de viole« No. 788

(Seite 445).

Mattio Gof&iUer

Fece in VenetiaAnno 17^ ^

Zettel zur Tenorgainbe No 817 (Seite 465).

Antonius Gragnani fecit

Liburni Anno ijgi ^
Zettel zur Altviole No. 798 (Seite 450).

C.A.Q. QrohmoRTi jenan* FrancK

reparirt in &ayrciilli I7^p

Reparaturzettel zur Tenorgambe No. 808 (Seite 457).

Zettel zur Diskantviole No. 793

(Seite 449).

Zettel zur Altgambe No. 803

(Seite 454).
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Zettel zui- Violine No. 866 (Seite 516).

Zettel zur Tenorgambe No. 819 (Seite 466).

<>wittg0fttwir?;

Zetttl zur Tenoroanibc No. S12 (Seite 461).

t^f

^i$»^

Zettel zur Tenorgambe No. 816 (Seite 465).
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Vgl. V Liitwendorff, 1. Aufl. S. 324, und die ausfiihrliche Wiirdigung
Piegendorfers fa. a. O., S. 18—20i.

Eine Laiite v. J. 1747 besitzt D. F. Scheurleer im Haag, eine Viola v. J. 1768

Wilhelm Riick in Niirnberg.
- Verschiedene gedruckte Zettel von K. sind in

de Wits „Qeigenzettel alter Meister" (Teil 1, Tafel XVII, No. 202 u. 203; Teil 2,

Tafel 20, No. 227) nachgebildet.

Klinger, Christian Gottlieb. (Viola pomposa- No. 920 [?].)

Ob der Name Klinger, der sich auf dem Boden der Viola pomposa-
No. 920 findet, auf einen friiheren Besitzer oder den Erbauer des

Instruments Bezug hat, ist schwer zu entscheiden. In letzterem Falle kame
vielleicht Christian Gottlieb K. zu Klingenthal in Betracht, der im

dortigen Innungs-Kassenbuch 1753 als Geigenmachermeister bezeichnet ist

und moglichenfalls ein Nachkomme der Familie K. war, nach deren Ham-
merwerk Hellhammer« ( >H611hammer«) die Ortschaft Klingenthal ihren

Namen erhielt.

Vgl. V. Liitgendorff, 1. Aufl. S. 332.

Klotz, Geo rg. ( Viola d'amore No. 826.)

Klotz, Joseph. (ContrabaB No. 945.)

Klotz, Math i as. (»VioIa d'amore No. 827.)

Mathias Klotz ist der eigentliche Begriinder der im 18. Jahrhundert
bliihenden Geigenindustrie Mittenwalds. ') Der Stammbaum der beriihmten

Familie Klotz-Lautmacher laBt sich bis zum Ende des 16. Jahrhunderts

zuriickverfolgen ; als Stammvater giH Paul K., der i. J. 1681 hochbetagt

gestorben ist. Sein Sohn Urban K. (geb. 16. Mai 1627, gest. 25. November

1691) ist der Vater von Mathias K., geboren (als altester Sohn) am ll.Juni
1653. Mathias diirfte seine Lehrzeit in Fiissen oder Vils durchgemacht haben

und ging dann nach Italien, wo er u. a. sechs Jahre lang bei Giovanni
Railich (Railier?) in Padua arbeitete; in spaterer Zeit (1702) ist ein noch-

maliger Aufenthalt in Italien nachweisbar. Nach (angeblich) zwanzigjahriger
Abwesenheit kehrte er in die Heimat zuriick und machte sich in seiner

Vaterstadt ansassig, dessen Handel unterdessen, da die venezianischen Kauf-

leute ihren Markt von Bozen nach Mittenwald verlegt hatten, groBen Auf-

schwung genommen hatte. K. konnte bald mehrere Gehiilfen beschaftigen
und gelangte zu Ansehen und Wohlstand; er bewohnte ein eigenes Haus
in der Judengasse. Er war zweimal verheiratet; seine erste Gattin Maria
starbam 28. Dezember 1704, seine zweite Gattin, Ursula geb. Sch laucher(in),
lieB ihn am 6. April 1735 als Witwer zuriick. Im hohen Alter von neunzig

Jahren starb er am 16. August 1743. — Mathias K., der in seiner Arbeit dem

damaligen Geschmack entsprechend durchaus unter dem EinfluB Stainers

stand, war ein guter Meister, wird jedoch von seinem Sohne Sebastian
(geb. 18. Januar 1696, gest. nach 1743) bedeutend iibertroffen.')

Georg K. wurde als Mathias' altester Sohn erster Ehe am 31. Marz
1687 geboren und starb am 31. August 1737. In den Mittenwalder Pfarr-

biichern wird er als „cheUfaclor"' (d. h. Lautenmacher) bezeichnet; er hatte

') Im Jahre 1888 wurde ihm vom dortigen Geigeninacherverein ein von

Ferdinand v. Miller geschaffenes Denkmal gesetzt, das am 27. Oktober 1890 ent-

hullt wurde (s. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", VIII. Bd. S. 295 [Abbildung] und

XI Bd S. 77).

') Der ausgedehnte Mittenwalder Qeigenhandel ging bereits urn die Mitte des

18. Jahrhunderts in die Hande von Johann und Mathias Neuner iiber, die ihn ge-

wissermaBen als Monopol betrieben und hierdurch den Grund zu der heutigen be-

deutenden Exportfirma Neuner & Hornsteiner legten.

II 40
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das Ehrenamt eines ,,MarktTcrraithrrs'' (Marktkammerers) inne. Verheiiatet

war er mit Anna geb. Sprenger(in) (gest. am 6. Dezember 1734). Auch
seine Geigen sind mit Ausnahme des zuweilen wenig guten Holzes lobenswert.

Joseph (Thomas) K. ist ein Sohn des bereits erwahnten Sebastian
K. und dessen Gattin Regina geb. Mayr(in). Er ist am 8. Marz 1743 ge-
boren und war als Geigenbauer Schiiler seines Vaters. v. Liitgendorff
urteilt iiber ihn: „Einer der tiichtigsten Geigenmacher der ganzen Familie,
ein echter Kiinstler, bei dem zu bedauern ist, daB er nicht allzuviel gemacht
hat. Man erzahlt sich, daB er nur an drei Tagen der Woche gearbeitet
und die iibrige Zeit der Jagd und der Fischerei gewidmet habe. Er konnte

sich das erlauben, denn seine Geigen wurden ihm stets sehr gut bezahlt.

Holz und Arbeit sind bei ihm gleichmaBig gut; die Wolbung nimmt er

flacher als die meisten seiner Mittenwalder Genossen ;
die /-Locher haben

schonen Schwung; sein Lack ist von gelber oder rotlicher Farbe." — Er

starb nach 1808; mit seinen beiden unverheiratet gebliebenen Sohnen Joseph')
und Math i as eriosch der Mannesstamm der FamiMe.

Vgl V Liitgendorff, 2. Aufl. S. 433 f., wo sich auch Angaben iiber die

iibrigen Mitglieder nebst einer Stamintafel der FamiHe K. finden; ferner J. Baader,
,,Chronik des Marktes Mittenwald" (Nordlingen 188U)

Line Violine von Qeorg I<. v. J. 1724 ist im Museum Ferdinandeum zu Inns-

bruck.

Von Math i as K. besitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin eine >Viola d'amore*

V. J. 1717 (No. 861) und aus der Coll. Snoeck (No. 576) eine undatierte Bratsche Eine

Bratsche v. J. 1726 befindet sich im Bayr. Nationalmuseum zu Miinchen (No. 113),

eine » Viola d'amore* v. J. 1732 und eine undatierte Bratsche im Museum des ,,Con
servatoire" zu Paris (No. 154 u. 162).

Eine Violine und eine dazu passende Bratsche von Joseph K. v. J. 1792 werden

(nach V. Liitgendorff) in der Stiftskirche zu Laufen aufbewahrt.

Koch, [d.Jung.] (Violoncello No. 937.)

Koch wirkte in den 1820er Jahren als Fiirstl. Hofmusiker (Violoncellist)
zu Rudolstadt und beschaftigte sich nebenbei mit Instrumentenbau. Im
25. Jahrgang der „Allg. Musikal. Zeitung" (1823, Sp. 355 u. 356) wird er als

„geschickter Instrumentenmacher" bezeichnet und ein von ihm erbauter

Contraviolon geriihmt. Wahrscheinlich war er ein Sohn oder jedenfalls ein

Verwandter des ausgezeichneten Musiktheoretikers und Lexikographen Hein-
rich Christoph Koch (geb. 1749, gest 1816), der ebenfalls Mitglied der

Rudolstadter Hofkapelle war. )

Eine Guitarre von K. d. Jiing. vom Jahre 1829 besitzt die Kgl. Sammlung zu

Berlin (No. 655).

Laske, Josef Anton. (Quartgeige No. 759.)

Josef Anton Laske (Lasche, Laschke; bohm.: Lasky, Laska, Laschka)
wurde am 18. Marz 1738 in Rumburg (Kreis Leitmeritz) geboren. Er war
ein Schuler des dortigen Meisters Jakob Kolditz (gest 1796\ ging dann
mehrere Jahre auf die Wanderschaft und machte sich 1764 auf der Prager
Kleinseite Maltezske namesti (Malteserplatz) No. 474 im Hause der „goldenen

Schlange" ansassig, wo er bis zum Jahre 1768 wohnte. Am 29. August 1765

erwarb er das Biirgerrecht und heiratete am 6. Mai 1766 Elisabeth Vogl
(geb. 1741), die jedoch, nachdem sie ihm am 22. Februar 1767 einen Sohn

') Der ContrabaB No. 945 wird von v. Liitgendorff (S. 436) irrtiimlich diesem

Joseph K- jr. zugeschrieben.
") V. Liitgendorffs Annahme (2. Aufl. S. 444), daB es sich bei beiden K.

um dieselbe Person handele, ist irrig und wird nicht nur durch die jahreszahlen der

Zettel des jiing. K., sondern auch durch die oben mitgeteilte Erwahnung in der „Allg.
Musik. Zeitung" widerlegt.
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La urenz Joseph geschenkt hatte, bereits am 30. Marz 1768 starb. Am
2. Februar 1780 schloB L. eine zweite Ehe mit Ludmila Libicky, mit
der er vier Sohne imd vier Tochter hatte. — Als weitere Wohnungen sind nach-
weisbar; 1781 Tomasska iilice No. 10, 1782: Malostranske namesti No. 272/11 1

und seit 1804: na Trzisti No. 266 beim „goldenen Baume"; hier ist er am
30. November 1805 gestorbeii. AuBer ausgezeichneten Violinen baute L. auch
»VioIe d'amore

,
Harfen und Mandolinen; namentlich in Bohmen und Polen

waren seine Instrumente sehr geschatzt und begehrt.'i

Vgl. Dlabacz, Joli. Gottfried, „All2'. liistor. Kiinstler-Lexikon fiir Bohmen",
Prag 1815; Ed. Em. Homolka, a. a. O., S. S3.

Eine Violine v. J. 1765 (oder 1775?) befindet sich (nach v. Liitgendorff) auf dem
Clior der Stiftskirche zu Brannan.

Linarolo, Ventura. f»Lirone da braccio No. 780.J

Ventura Linarolo darf zu den hervorragendsten italienischen Geigen-
und Violenbauern der vorklassischen Periode gerechnet werden. Biographische
Einzelheiten iiber ihn sind bisher nicht ermittelt; doch gibt der Wortlaut
der Zettel seiner noch erhaltenen Instrumente hieriiber einigen AufschluB. —
Die Heimat der Familie L. ist in Bergamo zu suchen, aus welcher Stadt

Venturas Vater Francesco L. (geb. um 1520) stammte. Francesco machte
sich als Violenmacher in Venedig ansassig, wo Ventura wahrscheinlich um
1550 geboren wurde und etwa 1575 zu arbeiten begann. Instrumente von
ihm sind aus den Jahren 1577—1591 nachvveisbar. 1585 war er in Padua tatig;
dieser Aufenthalt scheint aber nur voriibergehend gewesen zu sein, da er

1591 wieder nach seiner Vaterstadt Venedig zuriickgekehrt war. Venturas
Sohn und vermutlich auch Schiiler Giovanni L. (um 1620 in Venedig)
verkorpert die dritte Generation der Familie, steht jedoch seinem Vater an

Bedeutung weit nach.

Eine (undatierte) Diskant-Viola da gamba von Francesco L. (mit dem Zettel

..Francifcus Linarolus Bergomenfis Venetiis faciebat") besilzt Erzherzog Franz Ferdinand
von Oesterreich-Este zn Wien (No. 100). Ebenfalls eine .Arbeit von Francesco L.

diirfte eine ..Liuaro" bezeichnete Viola v. J. 1563 sein, die einem italienischen Sammler
Francalncci gehorte und 1872 im South Kensington-Museum zu London ausgestelit
war. (Cf. En gels' Catalogue p. 363.)

Von Ventura L. sind auBer dem schonen >Lirone da braccio« im Coiner
Museum (No. 780; s. Seite 415 u. 416 des vorlieg. Katalogs) erhalten: eine (authen-

tische?) Ssaitige Viole v. J. 1581 in der Sammlung Alfredo Keil-Lissabon (No. 13);
ferner eine Violine aus demselhen jahre (No. 107), eine groBe 4 saitige Viola (»Viola
tenore«) v. J. 1583 (No. 104) luid ein 6 saitiger Violone (»GroB-Viol de Gamba BaI5«)
V. J. 1585 (\,ii! A7,/r)7V7"; im Museum des Erzherzogs Franz Ferdinand in der Neuen
Hofburg zu Wien (No. 96).

— Einen kleinen ContrabaB v. J. 1583 besal5 (nach

Valdrighi) um 1880 der Contrabassist Cavazza in Bologna. Valdrighi (,,Nomo-
cheliurgografia", p. 172) verzeichnet aid5erdem einen auf der Decke mit Schildpatt-

einlagen verzierten >Accordo« (»Lirone perfetto«), der ehemals dem beriihmten Contra-
bassisten Domenico Dragonetti gehorte,-) und („Aggiunta 1888" p. 18) eine

Viola da gamba v. J. 1591 in seiner eigenen Sammlung.
Giovanni L. ist bisher nur durch eine roh gearbeitete Violine v. J. 1622 be-

kannt, die zu der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand in Wien gehort
(No. 106).

') ,,!:7err 'tc^\H, mad^t oerfdjicbcne 3'M'ir»"if"tc dou bcfonberer (Biite" heiBt es im

„Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag" (Wien 1796, S. 150>.

') Die von Valdrighi milgeteilte Jahreszahl 1514 muB richtig 1574 oder 1594
laiUen.



628 ^^^^^^S Geigenbauer: Lott-Moitessier

Lott, John Frederick [sen.]. (»Kit No. 760.)

Johann Friedrich L. ist deutscher Abstammung; er wurde i. J. 1775

geboren. Von Hause aus war er Stuhlmacher. Er kam schon friih nach
London und wandte sich hier, als er mit Bernhard Fendt bekannt wurde,
dem Geigenbau zu. AuBer Violinen baute er ausgezeichnete BaBgeigen;
besonders geschatzt sind seine Contrabasse, die denen der ilalienischen Meisfer
nahe kommen. Er starb am 13. April 1853 zu London. Auch seine beiden
Sohne George Frederick (geb. 1800, gest. 1868) und John Frederick L.

[jun.] (geb. 1804, gest. 1871) waren begabte Geigenbauer.
Vgl. V. Liitgendorff, 2. Aufl., S. 507,08.

Maffei, Lorenzo. (Reparateur der Bratsche No. 909.)
Ein wenig bedeutender Geigenbauer und Reparateur, der in der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts (1787) in Lucca lebte. (Fine Anfrage beim dortigen
Archiv blieb erfolglos.)

— v. Liitgendorff (2. Aufl., S. 522) sagt von ihm:

„Seiner Arbeit nach vielleicht aus der Werkstatt Gabriel lis hervorgegangen,
obwohl er nur ein Meister dritten Ranges ist. Als Reparateur war er wenig
sorgfaltig."

Mayr, Andreas Ferdinand. (Violoncell No. 925.)
Siehe Seite 259 des Katalogs ('„Verzeichnis der Lautenmacher").
Zu der dort mitgeteilten Aufzahlung erhaltener Instrumente ist eine Violine

V. J. 1764 nachzutragen, die dem Conservatorium (R. Istituto L. Cherubini) zu
Florenz gehort (No. 11), ferner ein kleines Violoncell v. J. 1752 und eine undatierte

Violine, die Wilhelm Riick in Niirnberg besitzt.

Meinel, Christoph. (Diskantviole No. 791.)
Ein bisher unbekannter (bei v. Liitgendorff nicht erwahnten Violen-

macher aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts (1672), der vermuth'ch
ein Vorfahre der im 18. und 19. Jahrhundert verbreiteten Geigenbauerfamilie
M. in KHngenthal und (Mark-)Neukirchen ist.

Meyer, Joseph. (Tenorgeige No. 905.)
Ein ebenfails bisher unbekannter Geigenmacher aus der zweiten Halfte

des 17. Jahrhunderts (1668); das betreff. Instrument, das itaiienischen (Brescianer)
EinfluB verrat, zeugt von guter Arbeit. M.s Wohnsitz ist nicht sicher fest-

stellbar. Ein Ort Braffenhausen ist in Ritters geograph.-statistischem Lexikon
nicht aufgefuhrt; vielleicht kame eins der beiden Dorfer Graf[f]enhausen
im GroBherzogtum Baden (Kreis Waldshut und Kreis Freiburg) in Betracht.

Moitessier, Louis. (Bratsche [Alto] No. 912.)

Ein franzosischer Geigenmacher von mittelmaBiger Begabung, der in

Mirecourt ansassig war. Seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1781 und
1824 begrenzt. Ob er auch in Paris gearbeitet hat, ist — trotz seines Brand-

stempels ,,J/. a Paris" —
ungewiB, da die Mirecourter Geigenbauer ihre

Erzeugnisse noch heute gern mit „Paris" signieren. v. Liitgendorff (2. Aufl.,

S. 571) urteilt iiber ihn: „Sehr fleiBiger, aber durchaus mittelmaBiger Geigen-
macher. Seine Versuche, Geigen ganz aus Ahornholz herzustellen, seien hier

nur der Seltsamkeit halber erwahnt. Sein Lack ist braun und ohne Feuer.

Statt der Schnecke brachte er manchmal Lowenkopfchen an." — Der hervor-

ragende Geigenbauer und -Reparateur Claude Victor Rambeaux (geb.
1806 zu Darney in den Vogesen, gest. 1871 zu Mirecourt) war von 1820—24
sein Schuler.
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Mosch. Johann Traugott. (»Viola pomposa No. 921.)

Johann Traugott Mosch wurde (!t. Ausweis der dortigen Kirchenbiicher)
am O.September 1736 als zweiter Sohn des ,,Of^it'sc/thixrrs" Johann M. und
dessen Ehefrau Johanne Sophie zu Borstendorf im sachs. Erzgebirge
geboren und an demselben Tage getauft. Er machte sich in seinem Heimats-
ort als Instrumentenmacher selbstandig'; heiratete am 23. Oktober 1770

Johanne Christ iane Lissner, Tochter des Schulmeisters und Organisten
Gottfried L. aus dem Nachbarort Krumhermersdorf, und starb im 45. Lebens-

jahre am 30. Juli 17S1. Er hinterlieB einen Sohn, der ebenfalls Johann
Traugott hieB (geb. 24. Juli 1771, gest. 17. Juni 1851 als ,S'artc7iauszugl£r'\),

und sechs Tochter. Seine Witwe ging am 6. Mai 1783 eine zweite Ehe mit

dem ,,Erl}/iauJ'sler uiid Mii/ilknappar Christoph Adam Hinckelmann ein.

Die Ausziige aus den Kirchenbiichern verdankt das Museum der Freundlich-

keit des Herrn Pfarrers Anger, der auBerdem folgende Angaben machte: ,,Die Nach-
kommen des loh. Traug. Mosch leben noch jetzt in mehreren Faniilien — In Borsten-

dorf (jetzt 2700 Seelen) ist seit alters der Instrumentenbau zu Hause. Es gab noch
einen beriihmten Violenbauer Gottfried Gothel hier [vgl. v. Liitgendorff, 2. Aufl.

S. 284 85]. Auch stamnit von hier ein guter Orgelbauer Gothel, dessen Werke noch

jetzt
— auch in hiesiger Kirche — in Benutzung sind. Jetzt werden hier fiir die

ganze Welt Kmderklaviere und Leierkastchen gebaut. Der Export ist sehr umfang-
reich. — Vom Jahre 1717 wissen wir, daB es damals Kiistelmacher, Pfeifendreher,

Geigenmacher und Musikanten zahlreich gab. Zu Moschs Zeiten wird Borstendorf

ein Dorf mit ca. 500 Emwohnern gewesen sein."

Instrumente von M. sind in anderen Sammlungen anscheinend nicht vertreten.

Niggell, Sympert. (Altgambe No. 806
[?], Violoncello No. 926.)

Ein ausgezeichneter Lauten- und Geigenbauer in Fiissen, der etwa

1720 geboren ist; seine Arbeitszeit wird durch die Jahre 1739 und 1780

begrenzt. Biographische Einzelheiten iiber ihn sind — wie leider iiber

die Mehrzahl der alteren Fiissener Meister — bisher nicht ermittelt. —
V. Liitgendorff (2. Aufl. S. 592i nennt N. den „bedeutendsten Fiissener

Meister des 18. Jahrhunderts" und sagt von ihm: „Seine Arbeit halt zwischen

Stainer und Albani ungefahr die Mitte. Seine Geigen sind sorgfaltig durch-

gefiihrt, die Wolbung nicht allzuhoch, das Holz recht gut, nur der Lack ist

etwas sprode und springt leicht ab."

Vgl. auch das ausfiihrliche Urteil Piegendorfers (a. a. O., S. 26).

Eine >Viole d'amour« v. J.
1744 besitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin (Coll.

Snoeck No. 499), eine Cither v. J. 1761 das Museum des
,,
Conservatoire" zu Briissel

(No. 1526).
— Ein gedruckter Zettel v. J. 1776 ist in de Wits „Geigenzettel alter

Meister" (2. Teil, Tafel 26, No. 302) nachgebildet.

Otto, Carl Christian. (Reparateur der Tenorgambe No. 821.)

Siehe iiber ihn Seite 260 des Katalogs („Verzeichnis der Lautenmacher").
Einen Reparaturvermerk Ottos v. J. 1815 enthiilt eine »Viola d'amore« von

Joachim Tielke (Ilambing i6S . J, die dem „Musikhistorisk Museum" zu Kopenhagen
gehort (No. 376).

Parti, Andreas Nikolaus. (>Viola d'amore< No. 831.)

Parti, Michael Andreas. f Viola d'amore No. 835.)

Als Stammvater der Wiener Lauten- und Geigenmacherfamilie Parti

(auch Bartl, Bartl, Parti geschrieben), der im 18. Jahrhundert mehrere

tiichtige Meister angehoren, gilt Christoph P., der am 28. Mai 1683 das

Biirgerrecht erwarb. Anscheinend ein Sohn dieses Christoph v^ar Andreas

') Nebenbei war er auch ,.Erl>gart>rei".
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Nikolaus P., der am 4.Juni 1703 den Biirgereid leistete und im Wiibmer
Viertel wohnte. In den Wiener Steuerprotokollen ist er bis 1763 verzeichnet,
ist jedoch schon am 5. August 1762 gestorben. Seine Werkstatt iibernahm
sein Schwiegersohn Maximilian Roiss, der am 3. Marz 1764 das Biirger-
recht erwarb, 1767 aber Wien verlassen zu haben scheint. — Michael
Andreas P., geb. 1704, war ein Sohn und Schiiler des Andreas Nicolaus.

V. Liitgendorff sagt iiber ihn: „Er wohnte wie sein Vater im Wiibmer
Viertel und legte am 29. Mai 1728 den Biirgereid ab. Er war sehr fleiBig
und gehorte zu den besseren Wiener Lautenmachern, hat es aber zu keinem
Wohlstand gebracht. In den Steuerbiichern kommt er von 1749— 1775 vor;
von 1776— 1779 aber heiBt es von ihm 'Bettlarm und luird von feincm Weib
unierhalten ." Michael Andreas P. starb am 11. August 1788; doch hatte

schon i. J. 1779 sein Sohn Joseph Jakob (geb. 1743, gest. 1. Juni 1801)
die Werkstatt iibernommen. — Weitere Geigenbauer der Familie sind Ignaz
Christian (geb. 1732, gest. 1819), der am 31. Marz 1764, und Christian
Franz (geb. ca. 1739, gest. 1807), der am 23. Januar 1768 das Wiener Biirger-
recht erwarb.

Siehe v. Liitgendorff, 2. Aufl., S. 49-51.
Von Michael Andreas P. besitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin eine »Viola

d'amore« v. J. 1732 (No. 866), das
,,
Conservatoire" zu Briissel eine ebensolche v. J.

1764 (No. 224). Im Musikhist. Museum zu Stockholm befindet sich eine guitarris.

Laute V.J. 1745 (No. 5).
— Eine >Viola d'amore« von Andreas Nikolaus P. v. J.

1738 besaB Karl Zach in Wien.

Pfretzschner, Johann Gottlob. (Violine No. 869.)

Johann Gottlob Pfretzschner wurde am 15. August 1753 in (Mark-)
Neukirchen geboren und starb dort am 12. Juli 1823. Er war der geschickteste
Meister der groBen vogtlandischen Geigenbauerfamilie Pfr., als deren Stamm-
vater Johann Elias (ca. 1690 — 1735) gilt, und einer der ersten Vogtiander,
die das alte Stainer-Modell aufgaben und Stradivari nachzuahmen begannen.

Vgl. V. Liitgendorff, 1. Aufl. S. 489— Ql. — Ueber den merkwiirdigen Wort-
laut seiner Zettel s. die FuBnote auf Seite 519 des Katalogs.

Eine Bratsche v. J. 1778 gehort dem Gewerbemuseum zu Markneukirchen

(No. 1078).

Picinetti, Giovanni. ( Viola tenore No. 906.)

Ein geschickter Geigenbauer, der in der zweiten Halfte des 17. Jahr-
hunderts (1677

— 1682) zu Florenz lebte und (ebenso wie Lorenzo Car-
cass i, s. Seite 607) bei der Kirche „della Madonna dei Ricci" wohnte. Er
war ein Sohn des Jacopo P. — Im Staatsarchiv zu Florenz (Mat. L. 27) ist

ein auf ihn beziigliches Dokument v. J. 1677 ,,per ritt di un violino fenz'arco
venduto a PupilW vorhanden.

Cf. L. Puliti, „Cenni storici...", Firenze 1874, p. 80/81.
- Instrumente von

ihm in anderen Sammlungen sind nicht bekannt.

Pressenda, Gianfrancesco. (Violine No. 873.)

P. wurde als Sohn eines Wandermusikanten Raffaelo P. in Sequio
Berra oder Turin i. J. 1777 geboren. v. Lu tgendorf f (1. Aufl., S. 507) sagt
von ihm: „Gianfrancesco kam nach Cremona und wurde hier Schiiler von
L. Storioni. 1814 lieB er sich in Alba, wo auch sein Vater wohnte, als

Kunstschreiner und Geigenmacher nieder. Fiir kurze Zeit siedelte er nach

Carmagnola iiber und ging von hier 1820 nach Turin, wo sich der Hof-

musikdirektor Polledro seiner besonders annahm. Er ist einer der wenigen
Geigenmacher des 19. Jahrhunderts, deren Arbeiten schon heute hochge-
schatzt werden. Seine Violinen stehen jetzt im Preise von 800 -2000 M.
und sind meist nach Stradivari gemacht. Mit Ausnahme der Schnecke sind
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alle Einzelheiten vorziiglich durchgefiihrt, und i^anz besonders ist sein schoner
Lack hervorzuheben. Er legte groBen Wert auf die Wahl des Holzes, auf

das er sich vorziiglich verstand, und erzielte einen wiindervollen Ton, der

auch seinen gewohnlicher durchgefiihrten Violinen nacligeriilimt werden
muB." Er starb 1854 zu Turin.

Ein gedruckter Zettel init der Jahreszahl 1828 ist in de Wits „Geigenzettel
alter Meister" (2. Teil, Tafel 28, No. 332) nacligebildet.

Raucb, Thomas. ( Viola d'amore No. 832.)
Thomas Rauch wurde als zweiter Sohn des aus dem Augsburgischen

stammenden ausgezeichneten Geigenbauers Sebastian R. und dessen

Gattin Anna Marie, der Witwe des Lautenmachers Adam Piirtzl (Pirtzl
,

am 17. Dezember 1702 zu Prag geboren ;
sein alterer Bruder hieB Josef

(geb. 19. Marz 1701
; gest. vermutlich in Wiirzburg).

— Thomas war viel-

leicht ein Schiiler seines Taufpaten Thomas Edlinger (s. Seite 615), an

den seine besseren Arbeiten erinnern, wenn auch seine Geigen im allgemeinen
nach einem eigenen stark gewolbten Model! gearbeitet sind. 1737 war er

bereits in Breslau ansassig, wo er bis nach 1746 nachweisbar ist; sein Todes-

jahr ist bisher nicht ermittelt. — Ein jungerer Sebastian R. (Breslau 1779;

gest. 28. November 1801 zu Leitmeritz) war moglicherweise sein Sohn.

Vgl. V. Liitgendorff, 1. Aufl. S. 518 u Homolka, a. a. O., S. 29.

Remy, . . . (Violine No. 875.)

Der Begriinder der noch heute bestehenden Pariser Geigenbauer-
famiiie R. ist Mathurin Fran (;o is R., der seit 1760 arbeitete und auch

Harfen, Guitarren und Pochetten verfertigte. Sein Sohn und Schiiler war

Jean Mathurin (gest. 1854); dessen Sohn und Nachfolger Jules R.

(geb. 1813, gest. 1896) kame vielleicht als Erbauer der vorliegenden Violine

No. 875 in Betracht, da er sich aus Liebhaberei mit Neubau und Umanderung
von Geigen- und Lauteninstrumenten des 18. Jahrhunderts (Pochetten, Lauten,
Vielles etc.) befaBte. Allerdings ist die Verwendung eines Brandstempels
y>iii urbe Cremomae<'- [sic] bei ihm sonst nicht bekannt.') Sein Geschaft befand

sich zuerst in der Passage Brady und seit ca. 1872 Rue du Faubourg Saint

Denis No. 60.

Cf. L. Grillet, 1. c. tome 2e p. 369.

Rief, Joseph. (Violine No. 896.)

Der alien Familie Rief oder Ruef in Vils entstammen verschiedene

Lauten- und Geigenmacher, deren altester Anton R. (geb. 22. Februar 1694,

gest. 25. August 1766) ist. Von seinen Sohnen wurde Mathaus R. (geb.

19. September 1728, gest. 27. Marz 1794) sein Schiiler und Nachfolger; dessen

beide Sohne Dominicus (geb. 13. Januar 1759, verheiratet s. 24. Febr. 1787

mit Maria Franziska Schonger, gest. 3. Dezember 1814) und Johann
Georg (geb. I.April 1765, verheiratet s. 18. April 1798 mit Magdalene
Heng, gest. 1. Januar 1848) wurden ebenfalls Geigenbauer. Diese Briider

hatten je einen Sohn Joseph Mathaus, die beide spater gleichfalls den

vaterlichen Beruf ergriffen; es ist schwer zu entscheiden, welchem derVettern

die vorliegende Violine No. 896 zuzuschreiben ist. — Joseph Mathaus I.

wurde als Sohn des Dominicus R. am 6. September 1799 zu Vils geboren. ,,Da

er den Vater schon mit 15 Jahren verlor, diirfte er wohl von seinem

') „A la ville de Crcmonuc" nannte auch der Geigenbauer Didier Nicolas
I'aine (le Sourd; 1757—1833) in Mirecourt sein Geschaft.
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Oheim Johann Georg eingehenderen Unterricht im Instrumentenbau erhalten

haben. Er vermahlte sich am 19. April 1830, dem Wortlaut des Trauungs-
buches nach als „Geigenmacher, 31 Jahre alt, mit Marianna Sandbiller"
und starb am 10. Juni 1848, wie es scheint, kinderlos. Joseph Mathaus II.,

geboren am 2. Janner 1801 als Sohn des Johann Georg R., war zweifellos

ein Schiiler seines Vaters und dessen Gehilfe, bis er sich mit 26 Jahren
seinen eigenen Herd griindete und laut Trauungsbuch am IT.Juli 1826 als

Geigenmacher mit Regina Balbina Erd sich vermahlte. Diese Frau

scheint ihm friihzeitig gestorben zu sein, da er sich am 25. September 1844
zum zweitenmal vermahlte, und zwar mit Maria Anna Hartmann. Aus
dieser Ehe stammen mehrere Sohne, von denen zwei (Franz Anton und
Karl) noch leben. Den Geigenbau lernte aber auf Wunsch des Vaters

(wegen Uneintraglichkeit) keiner von ihnen. Joseph Mathaus starb am
2. Marz 1879 als der letzte Geigenmacher der Rief'schen Generation und
schloB iiberhaupt die lange Reihe der Instrumentenmacher in Vils."

Vgl. F. Waldner, „Nachrichten i'lber tirolische Laulen- und Geigenbauer",
Innsbruck 1911, S. 72-77.

Ein kleiner ContrabaB von Joseph Math. R. (I. oderll.?) v. J. 1826 befindet sich

auf dem Chor der Pfarrkirche zu Vils. Fine Violine von Joseph Math. II. v. J. 1857
ist ini Besitz seiner Sohne (s. ob.).

Rittig, Cristofaro. (Violoncello No. 923.)
Ein geschickter Geigenbauer deutscher Abkunft, der gegen Ende des

17. Jahrhunderts (1680) in Genua ansassig war und bisher nur durch das

vorliegende gut gearbeitete Violoncello No. 923 bekannt geworden ist. (Fine

Anfrage bei dem Staatsarchiv in Genua blieb erfolglos.)
Zu Anfang des 18. Jahrhunderts sind zwei weiterc deutsche Geigenbauer in

Genua nachweisbar: Martin Heel, von dem das «Conservatoire" zu Paris eine

hiibsche fiinfsaitige Viole v J. 1706 besitzt (No. 152), und Andreas Statler (1715),
der ein Schiiler von Girolamo Amati gewesen sein soli.

Rombouts, Pieter. (Diskantgambe No. 799.)
Pieter Rombouts zahlt zu den besten hollandischen Geigen- und Violen-

machern. Er wurde i. J. 1674 als Sohn des ^jchrtyver fer Zee'' Jan R. und
dessen Gattin Sibilla geb. Bar ens zu Amsterdam geboren und arbeitete

in seiner Vaterstadt als ,,fiolcni)iaker" etwa von 1703— 1735. Im Alter von
32 Jahren verheiratete er sich am 17. September 1706 mit der 20 Jahre alten

Magdalena Kruyskerk aus der Kalverstraat; Trauzeugen waren die

Mutter des Brautigams und der Vater der Braut, Wynant Kruyskerk.
R. wohnte damals auf dem Bootermarkt. Das Amsterdamer Biirgerrecht er-

warb er am 1. November 1707. Sein Todesjahr ist bisher nicht ermittelt.

Hauptsachlich baute er hiibsche Viole da gamba ;
doch sind auch einige

sorgfaltig gearbeitete Violinen und Marintrompeten von ihm bekannt. Sein

Lack ist schon und leuchtend, nur zuweilen etwas zu dick aufgetragen. Zu
den Einlageadern verwendet er wie Hendrik Jacobsz (s. Seite 622)

gern Fischbein.
Die bisher. unbekannten biographischen Angaben verdankt das Museum Herrn

Dr. W. R. Veder, Archivar im Gemeente-Archief van Amsterdam.

Je eine Diskantgambe v. J. 1708 u. 1709 besitzt das Museum des
,,
Conserva-

toire" zu Briissel (No. 2885; Coll. Snoeck No 16) und die Kgl. Sammlung zu Berlin

(Coll. Snoeck No. 479). Ein Violoncell v. J. 1720, das E. A. Sandeman besaB, war
1904 in London ausgestellt; eine Altgambe v. J. 1726 gehort D. F. Scheurieer im

Haag. Marintrompeten befinden sich im ,,Liceo filarmonico" zu Bologna (No. 9,

ohne Datierung) und im gleichnamigen Institut zu Neapel.
— In dem Selhofschen

Auktionsverzeichnis (Haag 1759) sind drei Gamben v. J. 1703, 1719 u. 1720 angefiihrt.
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Moitessier

apdris

Zettel zur Tenorgeige No. 905

(Seite 540).

Brandstempel zur Bratsche No. 912

(Seite 544).

Zettel zur »Viola pomposa* No. 921 (Seite 556).

Sympertus Niggell, Lauten utid

rGeigen-Macher in Fuffbn, 1755

Zettel zum Violoncello No. 926 (Seite 562).

Jmoarirt (/tu.

\n Otto
i,.j

Reparaturzettel zur Tenorganibe No. 821 (Seite 466).

ANDREAS NICOLAUS
BARTL.VIENN.£ i/jf

Zettel zur »Viola d'amore^ No. 831 (Seite 483).
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Viennfti
Zettel zur » Viola d'amorc No. 835 (Seite 484)

Joluinn Gottlob Pfretzfchner,

[ prope Violino car Retpontent
|:

Rornani cremona, 17 9 9 »

Zettel zur Violine No. 869

(Seite 519).

i/" R
Brandstempel zur Violine No 875

(Seite 520).

(^ ^0^

Zettel zur »Viola tenore« No. 906

(Seite 540).

Zettel|zur Violine No. 896

(Seite 531).

W
\ Thomas Rauchi Lauten-und Geigea- ^

'% Macher
inBrelslaUtAnnoij^

'^* "

Zettel zur » Viola d'amore« No. 832

(Seite 483).

Chriftopharus Ritlij.fc-

cit Genuac anno 1680

Zettel zum Violoncello No. 923

(Seite 561).
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Schelle, Sebastian. (Reparateur der Tenorgambe No. 816.)

Sebastian Schelle darf als der beste Niirnberger Lautenmacher seiner

Zeit, der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, bezeichnet werden. Biographische
Nachrichten iiber ihn sind bisher nicht bekannt geworden. Im Stadtischen

Archiv zu Niirnberg war iiber ihn nichts zu ermitteln, und eine Durch-

forschung des reichen Materials, das die Ratsprotokolle des dortigen Konigl.

Bayr. Kreisarchivs iiber die alten Niirnberger Lauten- und Geigenmacher
sicher enthalten, ist bisher leider noch nicht erfolgt. Auch in J o h. Gabri el

Doppelmayrs Werk iiber die niirnberg. Mathematici und Kiinstler (1730)
ist er nicht erwahnt. Erwiesen ist nur, daB er etwa seit dem Jahre 1715

Gehiilfe des ausgezeichneten Lautenmachers Mathias Hummel d. Jiing.
war (s. Seite 622) und spater dessen Nachfolger wurde (ein Zettel v. J. 1744

enthalt den Vermerk ,JItiin)iicls-Erbe)i'' )\ seine Hauptarbeitszeit failt in die

Jahre 1725 — 45. DaB er in seinen Wanderjahren 1701 in Cremona gearbeitet

habe, ist zwar nicht mit Sicherheit festgestellt, jedoch nicht unwahrscheinlich.
— Sch. war hauptsachlich Lautenmacher; die Zahl der von ihm gebauten
Geigen und Violen scheint nur gering zu sein. Nebenbei war er ein sehr

geschatzter Reparateur. E. G. Baron riihmt ihn in seiner „Untersuchung des

Instruments der Lauten" (S. 97) folgendermaBen :

„llTvattbau6 »;iuinincl inMurnbcrg '\'\X
ctn ^cbr=llTciftc^^c6 . . . v^crrn

Bd>cUc cicitH'fcn, ircld>cr bey ibin ^o i>icl gutceprofitirt, ^af^ cr ftd> mit fciner

bcuiabrtcn7lrbcit \o \\>o\)\ inDtalicn^AVandVcid-), (i>bcr= ll1t^\lic^lT tCcutfd-)=

Iant» U1l^ an^a•ncultivirtcn(EbciIcn ron»4:uropva fd>onfcbrfignali fire t bat.

Seine tauten filt^ ojftere \o \vo\)\ geratben, ^v^^^ ^iejeltigen lUeifter, ivelcbe

^it VC'W ibm \\w\ einen billigen preiee beFointnen, fd^on bifiim-ilen t^ae cBliid

gebabt baben, ivenn fte biefelben i>orbero ein ivenig auegefpielt an 3^enner
un^ ^iebbaber tbeile ror bun^el•t tbeile vor fed>nig bifi fiebennig Xeid^e^

tbaler lvie^er an;ubiingen. Seine Dnftrumente fin^ vow nuttehnafTigen
Btocf i<x'\X vox jebennanne t'vauft, baben <:'\\m fd>c»ne unt» accurate Propor-
tion am (3ebaut>e un^ Baiten ^age, ftn^ flad>, breit)'panid>t, Ianglid>t, lIn^

ti^erffen ^en Cbon uieit in ^ie ,Verne. »i:r bat m\^\\ grolTenVorratb vow allei*'

ley raren, tnicfnen un^ fd>6nen \iolRe, ^a6 )'td> ;u Dnftnimenten am beften

fd>idft, un^ Fann man )lid> feiner mit guten Succefs be^ienen." - Baron be-

richtet ferner, daB der Prager Lautenmacher Sebastian Ranch (s. Seite 633

des Katalogs) „bey t>ent febr beriibmten v^crrn Bd-)elle xw Miirnberg ge=

arbeitet".

Je eine theorbierte Laute v. J. 1727 und 1744 besitzt das Museum des „Con-
servatoire" zu Paris (No. 218) und das Qermanische Museum zu Niirnberg (No. 46).

In der Kgl. Sammlung zu Berlin befinden sich verschiedene von Sch. reparierte
Lauteninstrumente: eine Mandola (No. 730) von Magno Tieffenbrucker (Vene-

dig 1621, repariert 1726; vgl. Seite 273 des vorlieg. Katalogs), eine Theorbe (No. 717)
von J oh. Christ ian Hoffmann (Leipzig 1717; repariert 1738) und eine Erzlaute

No. 711) von Ernst Hans Conrad Henz (Niirnberg 1672; repariert 1745).

Schneidenbach, Georg Adam. (Doppel-Violine No. 895.)
Ein wenig bekannter Geigenbauer in Klingenthal, der im letzten Viertel

des 18. Jahrhunderts arbeitete. Nachweisbar ist nur, daB er 1787 der Innung
als Meister angehorte.

Siehe v. Lii tgen d or f f
,

1. Aufl., S. 576.

Ein Karl Schneidenbach war ca. 1820 als Messingblas- und Saitenin-

stnmienten-Fabrikant in Klingenthal ansiissig. (Vgl. ,,Zeitschrift f. Instrumentenbau",
XXV. Bd., S 7.)
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Schodler, Simon. f Baryton No. 856.)
Sch. lebte in der zweiten Halfte des 18. Jalirhunderts (1785) zu Passau

und fiihrte den Titel „Hochfurstl. Hof-Lauten- und Geigenmacher". Naheres
iiber ihn ist nicht ermiltelt, da archivalische Nachforschungen bisher ergeb-
nislos gewesen sind. Nach dem vorlieg. Baryton zu urteilen, war er ein

tiichtiger Meister. Seine Violinen, die nach dem Stainer-Modell gearbeitet

sind, erinnern an die Art von Joseph H ornstei ner-Mittenwald und
Thomas Edlinger- Prag.

Vgl. V. Liitgendorff, 2. Aiifl. S. 752.

Eme 5ch6rige Laute v. J. 1762 besitzt C. Claudius in Kopenhagen.

Simman, Johann Michael. (Violine No. 863.)
Siehe Seite 265 des Kataiogs („Verzeichnis der Lautenmacher").

Simon, Franz. (Reparateur der Violine No. 861.)
Franz Simon wurde 1757 zu Mittenwald geboren und hat wahrschein-

lich dort bei einem Mitgliede der Familie Klotz den Geigenbau erlernt. Er
machte sich in Salzburg ansassig und fiihrte den Titel „Hof- und biirgerl.
Lauten- und Geigenmacher". Seine gut gearbeiteten Instrumente stehen der

Klotz'schen Schule nahe. In den „biographischen Schilderungen oder Lexikon

Saizburgischer Kiinstler" von Benedikt Pillwein (Salzburg 1821, S. 220)
heiBt es iiber ihn (nach dem Hiibnerschen Manuskript): „Simon . . . . ver-

fertigte alle Arten von Geigen und Lauten zu so groBer Zufriedenheit der

Kenner, daB man sie den besten in und auBer Teutschland an die Seite stellt:

ja, selbst einigen der beriihmteren italienischen vorzieht. Er starb im Monate

Juni des Jahres 1803 verehelichten Standes 46 Jahre alt."

Verschiedene Instrumente von ihin besitzt das Museum Carolino-Augusteum
zu Salzburg, darunter eine Bratsche (datiert 179..) mit dem Wappen des Erzbischofs

Colloredo und eine Violine v. J. 1796.

Sprenger, Anton. (Violine No. 880.)

Anton Sprenger wurde am 8. April 1833 in Mittenwald geboren. Er
war Schiller von Georg Tiefenbrunner in Miinchen (s. Seite 274), war
dann in Augsburg, Passau, Linz und Wien als Gehilfe tatig und machte
sich zuerst in Biberach selbstandig, von wo er nach Neu-UIm und 1870
nach Stuttgart verzog. Im Jahre 1873 iibernahm er das Geschaft von Martin
Baur und erhielt spater den Titel eines Hofinstrumentenmachers. Seine aus-

gezeichnet gearbeiteten Geigen genieBen guten Ruf. Ueber die von ihm er-

fundene „Tonschraube" s. Seite 521 des Kataiogs. Er starb am 24. Oktober
1900, nachdem er drei Jahre vorher das bliihende Geschaft seinem gleich-

namigen Sohne (geb. 24. November 1872 zu Neu-Ulm in Bayern) iiber-

geben hatte.

Vgl. V. Liitgendorff, 1. Aufl. S. 606/07.

Stadlmann, Daniel Achatius. ( Baryton^ No. 855; s.auch Violine No. 862.)

Daniel Achatius Stadlmann, geboren um 1680, gehort zu den
besten Wiener Geigen- und Violenmachern. Aus seinem Leben ist bekannt,
daB er am 5. August 1707 den Biirgereid ablegte, im sog. Stuben-Viertel

wohnte und am 27. Oktober 1744 starb. Er gait als ein vorziiglicher Nach-
ahmer Stainers; seine ausgezeichnet gearbeiteten Geigen, die trefflich ge-
wahltes Holz, schonen hochgelben Lack und haufig auch doppelte Einlage-
adern aufweisen, lassen vermuten, daB er in seinen Wanderjahren in Italien

gewesen war. Auch die von ihm gefertigten Barytons (Viole da bardone),
von denen sich noch drei Exemplare erhalten haben (s. u.), legen Zeugnis
seiner Meisterschaft ab. — Johann Joseph St., der als sein Sohn und

Nachfolger gilt, war ebenfalls ein trefflicher Kiinstler. Er leistete am
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15. August 1745 den Biirgereid, wohnte im sog. Wiibmer-Viertel und hatte

den Titel eines Kaiserl. Konigl. Hof-Lauten und Geigenmachers, starb aber

trotzdem am 27. November 1781 in Armut. Bis zum Jahre 1786 fuhrte seine

Witwe das Geschaft fort. — Ein Sohn Johann Josephs war Michael
Ignaz St., der am Q. Mai 1772 das Biirgerrecht erwarb und wie sein Vater,

dem er an Bedeutung nicht nachsteht, den Hoftitel besaB. Er hatte seine

Werkstatt im ..i^ro/sni Pnucrluuis in dcr Dorotheet\i^inse'' und wird in den

Steuerprotokollen bis zum Jahre 1787 gefiihrt. Von 1779 bis zu seinem

am 10. Marz 1813 erfolgten Tode war er als Violinist Mitglied der Kaiserl.

Hotkapelle. Seine Werkstatteinrichtung samt Holzvorraten vermachte er

Mathias Daum igeb. 1789 zu Kaidling in Mahren, gest. 1855 zu Wiener-

Neustadt), der ein Jahr vorher bei ihm als Gehilfe eingetreten war. — Zwei
weitere Mitglieder der Familie St., Anton (ca. 1780) und Joseph (ca. 1805),

sind von untergeordneter Bedeutung.
Vgl. V. Liitgendorff, 1. Aufl. S. 607—609, 125-126.
Von Instrumenten von Daniel Achatius St. sind bekannt: je eine Violine

V. J. 1724 auf dem Chor der Stiftskirche zu Braunau und im Benediktiner-Stift

St. Margaieth bei Prag (nach v. Liitgendorff), 3 >Barytons« v. J. 1715, 1732 und 1736

im Besitz des Musikhist. Museums zu Coin (No. 855), der ,,Qesellschaft der Musik-

freunde" zu Wien (No. 3) und der Kgl- Sammlung zu Berlin (No. 843; s. S. 502 des

vorlieg. Katalogs). In der ehemaligen Sammlung Sam ary -Paris war eine »Viola

d'amore< v. J. 1736 vertreten (No. 13); vielleicht ist audi eine sog. stumme »Viola

damore« mit der Brandmarke DAS, die zu der Sammlung Roth sen 11 d -Wien

gehort und 1892 auf der Wiener Musikausstellung zu sehen war, eine Arbeit des

Meisters. Eine Mandora von Michael Fichtoldt (Ingolstadt 1650) in der Kgl.

Sammlung zu Berlin tragi St.s Reparaturzettel mit der Jahreszahl 1728.

Von Johann Joseph St. besaB Karl Zach in Wien eine »Viola d'amore*

V.J. 1745; der Kgl. Sammlung zu Berlin gehort ein gleiches Instrument v. J 1756

(No. 869). Ueber die beiden' erhaltenen >Barytons> (v. J. 1750 u. 1779) s. Seite 502

des vorlieg. Katalogs. In einer guitarrisierlen Laute von Johannes Bolmon (Poll-

mann?) v. J. 1683, die sich im Museum des ,,Conservatoire" zu Briissel befindet

(No. 268), ist ein Reparaturzettel von ihm v J. 1759 enthalten.

Von Michael Ignaz St. ist im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck eine

ehemals Kaiser Franz I. gehorende Violine v. J. 1794 und ein ContrabaB v. J. 1798

vertreten (ausgestellt zu Wien 1892). Eine >- Viola d'amore« (v. J. 1783?) gehort dem

,,Metropolitan Museum" zu New York (No. 2214); je eine (undatierte) Quitarre wird

im Museum der ,,Qesellschaft der Musikfreunde" zu Wien (No. 110) und im Gewerbe-

museum zu Markneukirchen (No. 274) bewahrt.

Verschiedene Zettel der St.s sind in de Wits ,,Geigenzettel alter Meister"

(1. Teil, Tafel XXVIII, No. 334-38; 2. Teil, Tafel 33, No. 385) nachgebildet.

Staufer, Johann Georg. (Violine No. 888.)

Siehe Seite 266 des Katalogs („Verzeichnis der Lautenmacher").

Eine guitarrenformige Violine (v. J. 1827) besitzt die Kgl. Sammlung zu Berlin

(No. 906).

Stelzner, Alfred. ( Violotta No. 916, Cellone No. 939.)

Ueber Dr. Stelzners Versuche einer Reform der klassischen Violinform,

mit denen er zu Anfang der 1890er Jahre an die Oeffentlichkeit trat, sagt

V. Liitgendorff (1. Aufl. S. 620 : „Es laBt sich nicht leugnen, daB unter

den neueren Versuchen, das Geigenmachen zu reformieren, die Stelzners die

interessantesten sind, weil er immerhin zu nicht zu unterschatzenden Resultaten

gelangt ist. Er hat das Wesen der Geige griindlich studiert und brachte

alle Vorbedingungen mit, die ihn dazu befahigten, ernst zu nehmende
Theorien aufzustellen. Sein Bestreben ist darauf gerichtet, die Energie der

im Geigenkorper schwingenden Luftmolekule zu erhohen, was ihn zu einer
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Aenderung der UmriBIinien der Geigen veranlaBte. Er fiihrt die UmriB-
linien und Wolbungen zuriick auf die Kegeischnitte der Ellipse und Parabel
und die Flachen, die sich ergeben, wenn man diese Kurven sich um ihre

Achsen gedreht denkt. Die Folgerungen, die er daraus zieht, sind geistreich,
und die nach seiner Theorie gemachten Geigen haben manches Bestechende
fur sich .

" Nach St.s System sind im ganzen etwa 400 Instrumente gebaut
worden; die Violinen erzielten einen Preis von 3— 500 Mark. Ueber die

von ihm erfundenen G-Geigen Violotta und Cellone' und ihre Verwen-

dung in der Kammermusik und Oper s. Seite 546 u. 567 des vorlieg. Katalogs.— St, war zuerst in Wiesbaden und spater in Dresden (Kyffhauserstr. 15)

ansassig. Sein groBzugig angelegtes Unternehmen hatte leider nicht den von
ihm erwarteten Erfolg. Nachdem er sein gauzes nicht unbedeutendes Ver-

mogen seiner Idee geopfert hatte, war im Juli 1906 der finanzielle Zusammen-
bruch unvermeidlich geworden. St. glaubte diesen Schlag nicht iiberwinden
zu konnen und machte in der Friihe des 14. Juli seinem Leben durch einen

RevolverschuB ein Ende.

(Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", XXVI. Bd., S. 943 u. 1047.)
Eine im Mai 1891 gebaute »Violotta« besitzt das Museum des

,, Conservatoire"
zu Paris (No. 1365).

Stradivari, An ton io. f Violino piccolo No. 755.)

Antonio Stradivari, der groBte und unerreichte Meister der Geigen-
baukunst, entstammt einer alten Cremoneser Patrizierfamilie, deren Stamm-
baum sich bis ins 12 Jahrhundert zuriickfuhren laBt; der Name St. (friiher

-Stradiverti geschrieben) soil von dem lateinischen Wort Stratiarius, d. h.

Zolleinnehmer, abzuleiten sein. — Antonios Eltern waren Alessandro St.

(geb. 15. Januar 1602) und Anna geb. Moroni; sein Geburtsjahr steht nicht

urkundlich fest, ist aber um 1650 (1644?) anzusetzen. Er war ein Schiller

Nicola Amatis. Aus den Kirchenbiichern von Cremona geht hervor, daB
er am 4. Juli 1667 Francesca Feraboschi (geb. 7. Oktober 1640\ die

Witwe des Gian Giacomo Capra, heiratete, die ihm sechs Kinder gebar.
Nach dem am 25. Mai 1698 erfolgten Tode seiner Gattin schloB er am
24. August des nachsten Jahres eine zweite Ehe mit Anton ietta Zam-
belli (geb. ll.Juni 1664, gest. 3. Marz 1737); aus dieser Ehe gingen fiinf

Kinder hervor. — St. war ein sehr angesehener und wohlhabender Mann,
dessen Instrumente sich schon zu seinen Lebzeiten eines weitverbreiteten

Rufes erfreuten und ihm zahlreiche Bestellungen auch von europaischen
Fiirstenhofen eintrugen. Am 3. Juni 1680 erwarb er von den Briidern Pice-
nardi ein Haus an der Piazza San Domingo No. 2, das noch heute erhalten

ist und die Bezeichnung Piazza Roma No. 1 fiihrt; hier ist er im hohen
Alter von tiber 90 Jahren nach fast sechzigjahriger fruchtbarer Tatigkeit am
18. Oder 19. Dezember 1737 gestorben. Seine Gebeine wurden in der Rosen-

kranz-Kapelle der (1869 abgebrochenen) Kirche San Domenico m einer Fa-

miliengruft, die er schon i. J. 1729 gekauft hatte, beigesetzt. Von seinen

Sohnen wurden Francesco (geb. 1. Februar 1671, gest. 11. Mai 1743) und
Omobono (geb. 14. November 1679, gest. 8. oder 9. Juni 1742) ebenfalls

Geigenbauer; von ihnen erwarb Carlo Bergonzi (s. Seite 462) Haus und
Werkstatt des Meisters, dessen bester Schiiler er gewesen war.

Cf. W. Henry, Arthur F. f^ Alfred E. Hill, „ Antonio Stradivari, his life and
his work" (London 1902), v. Lii tgendorf f

,
a. a. O. (1. Aufl., S. 627 f.), F. Nieder-

heitmann, ,,Cremona" (Leipzig 1909, S. 122 f.) etc.

Die Zahl der noch erhaltenen Arbeiten von Str. ist schwer bestimmbar, darf

jedenfalls aber als recht hoch gelten ;
den Briidern Hill gelang es, als nachweis-

bar echt ca. 540 Violinen, 12 Bratschen und 50 Violoncelli festzustellen.
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Zettel zur Diskantgambe No. 799

(Seite 450).

Zettel zum *Barytoii« No S56

(Seite 503).
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Reparaturzettel zur Tenorgamhe No SI 6 (Seite 465).

Zettel ziir Violitie No. 863

(Seite 516).

fej^^uten-
und <3eigenmacher,zu

Reparaturzettel zur Violine No. 861

(Seite 516)

Zettel zum »Baryton« No. 855 (Seite 5U2).
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Faksimile eines

eigenhandigen Briefs von Antonio Stradivari

(vCremona li 23 Agostc.)

Original im Besitz des Museums.



Geigenbaiier: Stradivari—Tielke

DaB Str. audi alle niogliclien andcren Saiteninstruniente (Violen, Contrabasse,
Guitarren, Mandolinen, Cithern, Harfen) gebaut habe, wird zwar allgemein behauptet,
doch konnen hiervon nur ganz vereinzelte Exemplare als edit iind authentisch be-
zeichnet werden.') Je eine Guitarre v J. 1680 (abgebildet in dem Prachtwerk von

Hipkins & Gibb, pi. XXIX) and v. J. 1711 bcsitzen Hill & Sons in London "O

und das ,,Conservatoire" zu Paris (No 272). In letzterem Museum befindet sich ferner

eine groBe Pochette (No. 117; s. Seite 340 des vorlieg. Katalogs) und der Kopf einer
> Viola da gamba* (No. 176), wahrend die Authentizitat einer im iibrigen sehr hiibschen
Cither v. J. 1/00 (No. 1055; abgebildet bei H i p k i ns & G i bb, pi. XXVIII) und
einer neapol. Mandoline v. J. 1715 (No. 237) nicht einwandfrei erscheint.

Tielke (Thieike), Gottfried. (ContrabaB No. 940.)

In welchem verwandtschaftlichen Verhaltnis Gottfried T. zu dem be-

riihinten Hamburger Meister Joachim T. gestanden hat, ist bisher nicht

aufgeklart. In dem Versteigerungsverzeichnis der bekannten Selhofschen

Sammlung (Haag 1759) ist eine Vioh'ne v. J. 1633 von Gottfried T. in K6-
nigsberg verzeichnet, deren Signierung durch die Ortsangabe wichtig ist, da
hierdurch ein Anhaltspunkt fur die Heimatsbestimmung der FamiUe T. ge-
geben ist. Weder Joachim noch sein Vater Johann T. waren gebiirtige

Hamburger (s. unt.), und da der Familienname an und fiir sich auf ost-

deutschen Ursprung hinweist, wo ahnHche Namen (Zieike, Schielke, Tiedtke

etc.) noch heute haufig vorkommen, darf mit groBer Wahrscheinhchkeit Ost-

preuBen (Konigsberg) als Heimat der Familie angenommen werden. — Vor-

ausgesetzt, daB die Jahreszahl der betreff. Violine (1633) richtig gelesen ist,

kamen zwei verschiedene Trager des Namens Gottfried T. in Betracht, deren

Geburtsjahr um etwa dreiBigJahre auseinanderhegend anzunehmen ist. Gott-
fried d. Aelt., der Verfertiger der Selhofschen Violine, diirfte um 1600 ge-
boren sein und konnte demnach als ein Bruder von Joachims Vater Johann
gelten, der etwa i. J. 1605 geboren wurde. Als Jahr der Geburt Gottfrieds

d. Jiing., des Erbauers des vorlieg. Contrabasses No. 940, ist etwa 1630 an-

zusetzen, da aus der Inschrift des Instruments (s. die Nachbildung auf Seite 649)

hervorgeht, daB er 1662 bei Santo Maggini^) in Brescia arbeitete, und es

unwahrscheinlich ist, daB er noch als Sechzigjahriger nach Italien gegangen
sei. Moglicherweise war er ein Sohn Gottfrieds d. Aelt. und vielieicht ein

Vetter Joachim Tielkes. DaB ein Verwandtschaftsverhaltnis mit dem Hamburger
Meister bestand, geht daraus hervor, daB dessen altester Sohn (geb. 1668)
ebenfalls den Taufnamen Gottfried erhielt (s. Seite 644). — Der ausgezeichnet
gearbeitete ContrabaB No. 940 beweist, daB Gottfried T. ein vorziiglicher
Meister gewesen sein muB. Weitere Instrumente von ihm sind bisher nicht

Die Aufziihlung Niederheitmanns (a. a. O., S. 152: „Verschiedenes") ist

voller Irrtiimer und Ungenauigkeiten.

'') In deren Stradivari-Werk ist auf S. 230 (Fig. 62) auBerdem das Wirbelbrett

einer Guitarre v. J. 1675 abgebildet.

') Authentische Angaben iiber Santo Maggini sind bisher nicht nachge-
wiesen. Gewohnlich wird er mit einem Freunde des groBen Meisters Giov. Paolo
Maggini identifiziert, der Santo de Santis hieB, als Zimmermann in der »Con-
trada delle Bombaserie« zu Brescia wohnte und nach dem Tode seines beriihmten

Freundes (um 1632) unter dem angenommenen Namen (Pietro) Santo Maggini
Geigen gebaut haben soli. In der Maggini-Monographie von Hill-Huggins (Lon-
don 1892, p 25) wird jedoch diese Annahme als unwahrscheinlich hingestellt. Jeden-
falls war Santo kein direkter Nachkomme des Giov. Paolo M., sondern vermutlich
zu einer der im 17. jahrhundert existierenden verschiedenen Seitenlinien der Familie

gehorig.



Geigenbauer: Tielke

bekannt geworden. Vielleicht darf ihm jedoch eine (unsignierte) schone

siebensaitige Viola da.gamba' im „Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu

Hamburg zugeschrieben werden, da dieses Instrument in der auBeren Aus-

stattung groBe Aehnlichkeit mit dem ContrabaB No. 940 aufweist. 'j

Tielke, Joachim. (Diskantviole No. 786, Tenorgamben No. 813— 815,

Gambenbogen No. 970.)

Joachim Tielke, der hervorragendste und beriihmteste Lauten- und Violen-
macher seiner Zeit, wurde am 14. Oktober 1641 geboren, vielleicht zu Konigs-
berg i. Pr., wo anscheinend der Ursprung der Familie zu suchen ist (s. ob.,
Gottfried T.). Sein Vater Johann T., der ebenfalls den Geigenbau be-

trieb'j, wanderte in Hamburg ein, erwarb aber nicht das dortige Biirgerrecht
und ist auch, da in Hamburger Archivalien nichts iiber ihn zu ermitteln

war, vermutlich anderswo gestorben.
— Ueber Joachims Lehr- und Wander-

jahre ist nichts bekannt; es ist aber anzunehmen, daB er in jungen Jahren
auch in Italien gearbeitet habe, zumal das Geprage seiner Instrumente in

Einzelheiten den EinfluB italienischer Schule erkennen laBt. ') Am 7. Sep-
tember 1667 heiratete er in Hamburg Catharina Fleischer (geb. 10. April

1646), die wohl auch aus einer Instrumentenmacherfamilie stammte und viel-

leicht eine Schwester von Hans Christoph Fl., dem Vater der beiden aus-

gezeichneten Lauten- und Klavierbauer Johann Christoph und Carl Con-
rad Fleischer, war. Am 9. Juli 1669 erwarb T. das Hamburger Biirger-

recht*) und entrichtete die fur Ortsangehorige, die nicht Biirgerssohne waren,
festgesetzte Gebiihr. Er hatte sieben Kinder, drei Tochter und vier Sohne,
von denen jedoch keiner den vaterlichen Beruf ergriff'). T. iibte sein Ge-
werbe als Freimeister aus, da die Hamburger Instrumentenmacher keine

besondereZunft bildeten und infolgedessen mit den zunftigen Tischlern wieder-

') ,,Der Rand der Decke ist eingefaBt diirch eine Borte aus kleinen Elfenbein-
und Ebenholzstiicken. Ebenso ist das Griffbrett durch eingelegte Sti'icke dieser Art
verziert. Der an den Seiten durch geschnitztes Rankenwerk geschniiickte Hals liiuft

in einen Tierkopf aus." Die Gambe gehorte zu der ehemaligen Samnilung Chr.
Hammer -Stockholm (No. 1338) und wurde von Chrysander als eine Arbeit

Joachim T.'s bezeichnet (No. 27 dcs Nirrnheim'schen Verzeichnisses), was jedoch,
wie es u. a. der durchaus abweichende Schnitt der C-L6cher widerlegt, sicher nicht

zutreffend ist.

*) Es sei hier jedoch berichtigt, daB eine ihm bisher zugeschriebene x>Viola

bastarda« merkwiirdiger Bauart eine Arbeit Joachim T.s v. J. 1695 ist (s. Seite 492
des Katalogs. Das Instrument gehorte friiher Victor Liersch in Cottbus und
wurde spater vom

, .Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg erworben). Der
bisher angenommene Zettelwortlaut ,:johau>i 'I'iclkc m Hanibnyg An. idsj" beruht,
wie sich der Verfasser des Katalogs personlich i'lberzeugt hat, auf einem Lesefehler,
zumal Johann T. ja erst nach Joachims Geburt (1611) nach Hamburg iibersiedelte.

^) Die Signierung ,,l-'i,n-eiiza" ,
die sich bei zwei (im iibrigen) echten Tielke'schen

Cithrinchen und einer Guitarre findet, wodurch auf einen Aufenthalt in Florenz ge-
schlossen werden konnte, ist nebst den dem 16. Jahrhundert angehorenden |ahres-
zahlen gefalscht. (Siehe 5.275/76 des vorlieg. Katalogs, No. 14 — 16) AuBerdem
diirfte Florenz auch als Lehrstadt kaum in Betracht kommen, da der Lautenbau dort

im Gegensatz zu Venedig, Padua, Bologna, Brescia etc. nur in geringer Bliite stand.

•) Im Biirgerbuch ist der Name .,'Ju-//ie" geschrieben
'")

Der iilteste, Gottfried (s. ob.), wurde am 29. August 1668 geboren. Der
zweite Sohn, Johann Christoffer (geb. 16. Januar 1670, gest. 28. Dezember 1706),
war ein hervorragend geschickter Kunstschreiner und Elfenbeindrechsler, der dem
Vater wahrscheinlich bei der kunstvollen Ausschmiickung der Instrumente behiilflich

war (s. FuBnote 1 auf folg. Seite). Spater war er Kammerdiener bei dem Herzog Adolf
Friedrich III. von Mecklenburg -Strelitz. Der dritte Sohn (geb. 15. August 1673)
hieB wie der Vater Joachim T.; 1700-20 war er in der Casseler Hofkapelle als
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holt in Zwistigkeiten gerieten. Am 7. September 1717 beging er die Feier

seiner goldenen Hochzeit, zu welcher Oelegenheit eine in biographischer
HinsicM interessante Festschrift gedruckt vvurde, die sich in zwei Exemplaren
in Hamburger Bibliotheken noch erhalten hat. Zwei Jahre darauf, am 19. Sep-
tember 1719, ist T. im hohen Alter von 78 Jahren gestorben; er wurde am
26. in der St. Nikolaikirche beigesetzt, wo auch seine Gattin, die ihm im

81. Lebensjahre am 7. Dezember 1724 in den Tod folgte, beerdigt ist.

T. stand bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen; seine meisterhaft

gearbeiteten und prachtvoll ausgestatteten Instrumente verbreiteten seinen

Ruhm im In- und Auslande und trugen ihm auch zahlreiche Auftrage von
Fiirstenhofen ein. AuBer alien moglichen Arten von Zupfinstrumenten (Lauten,

Theorben, Guitarren, Cithern) baute er hauptsachlich Violen und Gamben,
dagegen nur wenig Violinen.

Von Interesse ist die Schilderung eines Besuchs, den Zacharias
Conrad von Uf fen bach im Februar 1710,,bcv^C1n bmibmtcn Dnftru-
mcntcninad>crTielken" machte und im zweiten Bande seines Werks „Merk-

wiirdige Reisen durch Niedersachsen" (Ulm 1753, S. 80 u. 88) beschreibt.

(„vam 2-1-. llTorgcne fautftcn itnr bcv v^crrn Tielken cine fvaiibcr cinc|clccitc

^aurc uor bunbcrt UTarF o^cl• funf;tg (J^ul^cn fd->ii^crc6 C?>cl&c6 . • .

"
^)
—

E. G. Barons lobendes Urteil iiber t.'s Lauten ist bereits auf Seite 275 des

Katalogs abgedruckt. Auch J. G. Walt her verweist in seinem „Musicalischen

Lexicon" (Leipzig 1732, S. 607) hierauf und fijgt hinzu: ^S^afi cr fd>on im

i^origcn Seculo bie 1720 |lid> init fcincr ?lrbcit ifcit un^ brcit bcnibint, and)

cine ^v;utc, t>crcn Corpus iH-^n^Bpancn ^c^ aIkT)\1>c»nftcn Bd>il^F^otc, gc=

mv;d>t babe, ift ln^ent 33ftcn Btiid t>cr t'yrvaniffurter .^citungen an. 1730 ;u

Icfcn gcivefen." In E. G. Gerbers „Neuem Lexikon der Tonkiinstler" (4.

Theil,' Leipzig 1814, Sp. 356) heiBt es u. a. : „3ni5cl'fon I'dirdnftc cr fidi nidit

blo^ auf5 £autcnmadicn cm, foni)crn r>erfertigtc audi (5cigcuinftrumcntc aller

;jlrt, in&em l7r. ^lu^re ju ©jfcnbadi aud? cine Dioliuo von ^cffen ^trbeit fd^ou

vom 3- \670 bcfi^t. 2lnd] bies 3nftrunicut ift von t)or3uc3Hdicr (5iUc, <5argc

u. 3o^cn finc> von JlTafcrboIs u. bev obcrc Cbeil ift fcbr fiinftlidi ocrsicrt."

Vgl. die Aufsatze von H. Nirrnheim und J. Heckscher in den ,,MitteiIungen

des Vereins fiir Hamburg. Gescliichte" Band VII, Hamburg 1900—02. („Zur Geschichte

des Musikinstrumentenbaues in Hamburg", I
—

III.)

Im AnschluPj an die Aufzahlung noch erhaltener Tielke'scher Zupfinstrumente
auf Seite 275 76 des Katalogs folgt nachstehend ein ebenfalls chronologisch ange-
ordnetes Verzeichnis seiner in offentlichen und privaten Sammhmgen noch vorhandenen

Streichinstrumente.

Signierte Instrumente: 1669: 21) eine groBe Tenorgambe (»VioIa bastarda<)

im Museum des
,,
Conservatoire" zu Briissel (No. 1430); 1670: 22) eine A'iola d'amore«

mil 5 Spiel- u. 7 Resonanzsaiten bei F. W. Galpin-Hatfield; 1671: 23) eine Pochette

bei Hill & Sons-London; 1673: 24) eine (1911 aus Wien erhaltene) Tenorgambe im

,,Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg; 168..: 25) eine Tsaitige >VioIa

d'amore« im Musikhist. Museum zu Kopenhagen (No. 376); 1683: 26) eine Tenor-

gambe bei Geheimrat Rundnagel in Berlin-Friedenau ;
1686: 27) eine Tenorgambe

im Musikhist. Museum zu Kopenhagen (No. 382; aus der Sammlung Claudius-

Malmo), 28) ein »Baryton« (Viola da bardone) im South-Kensington (Victoria- and

Cambist angestellt.
Ein Manuskript der Casseler Landesbibliothek enthalt (nach W. Tap pert)

eine von ihm komponierte ...SV///,- ;)ir J'ioIiiagainiHi" .

- Der jiingste Sohn, Martin
Gabriel T. (geb. 10. August 1685), wurde Kaufmann und starb am 19. Dezember 1765

als Oberalter der Hamburger Kaufmannschaft

•) Auch iiber ,,cin'^ uiuxi-rtlcicblicb iTabinct" (einen sog. Kunstschrank), eine

prachtige Arbeit von T.'s zweitein Sohne, berichtet Offenbach bei dieser Gelegenheit.
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Albert-) Museum zu London (No. 115 65); 1687: 29) ein kleines >Baryton«, ca. 1870
in der Ausstellung der „Society of Antiquaries" zu London (s. Seite 501 des vorlieg.

Katalogs); 1689: 30) eine Tenorgambe ini Hamburger Museum (s. Seite 464); 1690:

31) eine Ssaitige Diskantviole im Musikiiist. Museum zu Coin (No. 786, s. Seite 445),

32) eine >Viola d'amore« im
,,
Museum Liibeckischer Kunst- und Kulturgeschichte"

zu Liibeck (No. 3587a), 33) eine Tenorgambe irri
,,Metropolitan-Museum" zu New-York

(No. 956), 34) eine Pochette im Stadt. Museum zu Budweis; 1691: 35) die fiir den

Pfalzgrafen Johann Wilhelm von Bayern erbaute prachtige Tenorgambe im ,,bayr.
Nationalmuseum" zu Miinchen (No. 104); 1692: 36) eine Tenorgambe im Musikhist.
Museum zu Kopenhagen (No. 383), 37) ein gleiches Instrument bei Heinrich
Schumacher in Luzern (No 148), 38) eine Diskantviole im Musikhist. Museum zu
Stockholm (No. 225); 1695: 39) eine zum Violoncell umgearbeitete Tenorgnmbe bei

Karl Zach-Wien; 40) eine >Viola bas(arda« im Hamburger Museum (s. Seite 492)
1697: 41) eine Tenorgambe im Musikhist. Museum zu Coin (No. 813; s. Seite 461)
1698: 42) eine Altgambe im Musikhist. Museum zu Kopenhagen (No. 381); 1699

43) u. 44) je eine Tenorgambe im Musikhist. Museum zu Coin (No. 814; s. Seite 461)
und im

,,Museum fiir Kunst und Gewerbe" zu Hamburg, das auch 45) eine 7saitige

Tenorgambe aus diesem Jahre besitzt; 1701: 46) eine Tenorgambe im Museum des

„Conservatoire" zu Briissel (No. 229i; 1706: 47) eine Tenorgambe im Musikhist.

Museum zu Christiania (No. 98); desgl. dort 48) ein derartiges Instrument v. J. 1707

(No. 166). 1708: 49) eine Tenorgambe in der ehemaligen Sammlung Hammer-Stock-
holm (No. 1340; 1893 von Rosenberg-Paris erworben).

Unsignierte Instrumente: 50) eine (bisher Carlo Bergonzi zuge-
schriebene) Tenorgambe im Musikhist. Museum zu Coin (No. 815; s. Seite 462 f.);

51) eine Tenorgambe im Historischen Museum zu Basel (No 165); 52) eine Tenor-

gambe im GroBherzogl. Museum zu Weimar (eine der prachtvollsten Arbeiten Tielkes,
auf Bestellung des Weimarer Hofs angefertigt); 53) u. 54) zwei weitere Tenorgamben
im ,, South-Kensington Museum" zu London (No. 7360/61 u. No. 168 82. Zwei typische
Tielke-Instrumente, von C. Engel jedoch irrtiimlich als ,,ital. Arbeiten um 1600"

bezeichnet). — Die Authentizitat einer groBen » Viola d'amore« (>»Englisches Violet",
s. Seite 490) im Museum des

,,Conservatoire" zu Paris (No. 160) ist nicht erwiesen.

Tourte, Fran go is. (Violinbogen No. 1039.)

Francois Tourte, der „Stradivari des Bogens", wurde i.J. 1747 zu Paris

(Rue Sainte-Marguerite) geboren. Sein Vater, der etwa 1740—75 arbeitete,
war einer der ersten Instrumentenmacher, die sich speziell der Verfertigung
von Bogen widmeten; sein Nachfolger wurde sein altester Sohn Xavier T.,

der zur Unterscheidung von seinem jiingeren Bruder gewohnlich T. I'aine

genannt wird. Francois ( T. le jeune )
war von Hause aus Uhrmacher und

trat erst nach achtjahriger Tatigkeit in diesem Berufe in die vaterliche Werk-
statt ein. Ueber seine bahnbrechenden Verbesserungen in der Bauart des

Bogens, dessen endgiiltige Vollendung ihm zu verdanken ist, s. Seite 589 des

Katalogs. T. war ein ungemein fleiBiger Kiinstler, der erst im 85. Lebens-

jahre zu arbeiten aufhorte; seine Bogen, die schon zu seinen Lebzeiten sehr

hoch bezahlt wurden, genieBen heute Weltruf. AuBer seiner Kunst kannte
er nur eine zweite Leidenschaft: den —

Fischfang. Seine Werkstatt und

Wohnung befanden sich jahrzehntelang im vierten Stock des Hauses Quai
de I'Ecole No. 10 („maison du marchand de musique, ci devant Caffe du

Parnasse"); hier ist er auch im April 1835 gestorben.
Cf. Fetis, ,, Stradivari" (Paris 1856, p 118-28), ,,Biographie universelle" etc.

Verschiedene Bogen von T. I'aine (No. 64— 67) und Francois T. (No. 69, 70;
1040 [archet de violoncelle]) besitzt das

,,Conservatoire" zu Paris.

Tresselt, Wolfgang Nicolaus. (Viola [d'amore] No. 910.)

Tresselt, Wilhelm. (ContrabaB No. 946.)
Der Familie Tresselt in (GroB-) Breitenbach in Thiiringen gehoren

im 18. Jahrhundert verschiedene, wenn auch nicht gerade hervorragende
Geigenmacher an. Der alteste ist Theodor T. (geb. ca. 1675), der bis 1740
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arbeitete; im Versteigerungs-Verzeichnis der bekannten Selhofschen Sammlung
(Haag 1759) ist von itim eine Viola da braccio ( ,/J'h. Tfrj/elt Bachbra's" [sxc])

V.J. 1739 aufgefiihrt.^) Seine Gattin hieB Anna Elisabeth; beider Sohn

warjohann NicolausT., geboren am 8. Oktober 1702, gestorben am
16. November 1779. Er war verheiratet mit Anna Rebekka geb. Rissland
und hatte einen Sohn Wilhelm Jacob, der ebenfalls Geigenmacher wurde
(geb. 17. Februar 1751, gest. 21. Februar 1825); er ist der Verfertiger des

Contrabasses No. 946. — Wolfgang Nicolaus T., von dem die Viola
No. 910 herstanimt, wurde ais Sohn des Hans Adam T. und seiner Ehe-
frau Margarethe am 27. Marz 1732 geboren und starb am 17. April 1778.
— V. Liitgendorff (1. Aufl., S. 671 72), der nur einen Joh. Balthasar T.

atifiihrt (s. die FuBnote), erwahnt, daB der letzte Geigenmacher der Familie
um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert sein soil.

Die den biographischen Angaben zugrunde gelegten Ausziige aiis den Kirchen-
biichern verdankt das Museum der Freundlichkeit des Herrn Oberpfarrers Beyer in

Grofibreitenbach.
Fin 7ettel von Wolfg. Nicolaus T., der bis auf die Jahreszahl 1778 mit dem

Zettel der Viola No 910 iibereinstimnit, ist in de Wits „Qeigenzettel alter Meister"

(2. Teil, Tafel 36 No. 419) uaciigebildet.

Trond, Issaksen. (Hardanger Geige No. 900.)
Trond ist der Sohn des Isak Nielsen Botnen, des Erfinders der

sog. Hardangerfele ,
als deren Verbesserer und bester Verfertiger T. gilt.

Er lebte um die Mitte des 18. Jahrhunderts, zuerst auf Flatebo, dann auf

Ytre Aulvik in Kinsarvik (Norwegen). Naheres s. Seite 533 des Katalogs.
Zwei ihm zugeschriebene »Hardangerfelen« befinden sich im „Norsk Folke-

museum" zu Christiania (No 57 u. 83).

Vasi, Marco. (Reparateur der groBen BaBgambe No. 825.)
Ein mittelmaBiger Geigenmacher und -Reparateur, der in der ersten

Halfte des 19. Jahrhunderts 1830) in Ravenna lebte. (In v. Liitgendorffs
Werk ist er nicht erwahnt.)

Vuillaume, Jean Baptiste. ( Contr'alto No. 915, Violinbogen No. 1050,
s. auch Vielle en rebec No. 768.)

Jean Baptiste V., der hervorragendste Geigenbauer des 19. Jahrhunderts
und neben Nicolas Lupot der beste franzosische Meister, wurde am
7. Oktober 1798 zu Mirecourt geboren. Er entstammt einer alten Instrumenten-
macherfamilie und war der alteste Sohn und Schiller von Claude V. (geb.

1772, gest. 1834); seine Mutter igeb. 1767) hieB Anne nee Led ere."') Im

Jahre 1819 kam er nach Paris und war zunachst in Chanots Werkstatt

(s. Seite 608) tatig. 1823 arbeitete er mit Nicolas Antoine Lete zusammen
(Rue pavee St. Sauveur No. 20) und wurde 1825 dessen Teilhaber, trennte
sich aber drei Jahre spater von ihm und eroffnete Rue des Petits Champs
No. 46 eine eigene Werkstatt; gleichzeitig verheiratete er sich mit A dele
Guesnet aus Clermont. Um 1840 verzog er nach Rue Demours-Ternes
No. 3. — y. besaB unerreichte Meisterschaft in der Nachahmung alter

') v. Liitgen dorf f s Annahme (I. Aufl., S 671), daB es in dem Verzeichnis

»Joh.« statt »Th.« heifien mi'isse, ist irrig, da aus den Breitenbacher Kirchenbiichern
ein Theodor T nachweisbar ist.

^) Die iibrigen Sohne, die ebenfalls samtlich Instrumentenbauer wurden, waren:
Nicolas (geb. 1800, wirkte in Paris und Mirecourt), Nicolas Frangois (geb.
13. Mai 1802, gest. 16. Januar 1876; er wirkte in Briisse'l und ist neben Jean Baptiste
der bedeutendste der vier Briider), Claude Fran(;ois (geb. 1807, (Drgelbauer in

Mirecourt).
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italienischer Geigen; besonders verstand er Stradivari so ausgezeichnet zu

kopieren, daB seine Instrumente vielfach als echte Cremoneser Violinen in

den Handel kamen und noch jetzt haufig dafiir gelten, ziimal er stets das

ausgesucht beste Holz benutzte und auch ein eigenes Lackierungsverfahren

verwandte, das seinen Lack aulkrlich deni italienischen vollig gleich machte.

Aus seiner Werkstatt sind im ganzen fast 3000 Instrumente hervorgegangen.— Ueber seine Versuche und Erfindungen ( Contr'alto
,

Octobasse etc.)

s. Seite 539 und 570, uber seine Bogen s. Seite 597 des Katalogs. V. starb

als reicher Mann am 19. Marz 1875 zu Paris.')

Cf. Fetis, A.Vidal, C. Pierre, L. Qrillet etc.

Die Kgl. Sammlung zu Berlin besitzt von V. eine Violine, eine Bratsche und
ein Violoncell {Coll. Snoeck No. 528, 574, 586), ferner ein ^Alto Sainte Cecile des

Ternes'<, eine von ihm konstruierte Bratsche eigenartiger Form (Coll. Snoeck No. 579).

2 »Contr'alti« befinden sich im Museum des
, .Conservatoire" zu Briissel (No. 234,

235). Verschiedene seiner Bogen und Instrumente gehoren der Sammlung des „Con-
servatoire" zu Paris, darunter auch eine fiir L. A n to i n e J u 1 i en gebaute kleine

Violine nach dem Prinzip des alten »Violino piccolo^ (No. 50). Im „Conservatoire
des arts et metiers" zu Paris wird eine Anzahl von V. 1853 gestifteter Modelle auf-

bewahrt (No. 5369-70, 5386-88) etc.

Wagner, Joseph. (Violine No. 885.)

Joseph W. wurde um 1735 zu Konstanz geboren und war vermutlich

ein Sohn des aus Oberammergau stammenden Thomas W., der sich 1728

in Konstanz verheiratete. Joseph W. bezeichnet sich auf seinen spateren

Zetteln als Furstl. Kammermusikus; er starb um 1800. v. Lutgendorff
(1. Aufl., S. 697 98) sagt von ihm: „Seine Violinen und Violen erinnern an

die Tyroler Schule, doch soil er eine Amati-Geige besessen haben, die er

zum Vorbild nahm. Seine Arbeit ist gut und das Holz mit Verstandnis ge-

wahlt." — Ein Bruder von ihm war der als Geigenbauer weniger sorgfaltige

Sebastian W., der gegen Ende des 18. jahrhunderts in Meersburg (Mors-

burg) i. B. arbeitete.

Weife, Jacob. ( >Marintrompete No. 702.)

Ein geschickter Geigen- und Lautenmacher, der in der ersten Halfte

des 18. Jah'rhunderts in Salzburg wirkte; seine Arbeitszeit wird vorlaufig durch

die Jahre 1713 und 1741 begrenzt. Naheres iiber ihn lieB sich bisher nicht

ermitteln, da er (nach Auskunft des dortigen k. k. Landesarchivs) weder in

den Salzburger Biirgerbiichern noch in der „Seelenbeschreibung" v. J. 1713

vorkommt; auch in Pillweins „Biograph.Schilderungen" ist er nicht erwahnt.

Im Stift Kremsmunster wird eine Laute von ihm v. J. 1714 bewahrt. Eine

Laute V. J. 1724 besitzt das Museum Francisco-Carolinum zu Linz, eine » Viola d'amore«

V. j. 1725 das Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg (No. 128); auch im Museum
Ferdinandeum zu Innsbruck ist eine »Viola d'amore<^ von ihm zu finden. Im Bach-

haus zu Eisenach ist eine 7saitige Altviole v. J. 1726 (No. 33), im Bayr. National-

museum zu Miinchen eine Mandora v. J. 1741 (No. lOS) vorhanden. W. Riick in

Niirnberg besitzt ein BaR\ von ihm v. J. 1740 - Ein gedruckter Zettel v. J. 1733 ist

in de Wits ,.Qeigenzettel alter Meister" (1. Teil, Tafel XXXIII No. 397) nachgcbildet.

') Sein NachlaB an fertigen und unvoUendeten Instrumenten, Bogen und Mate-

rialien wurde am 21. und 22. Mai 1880 zu Paris versteigert. (Ein Exemplar des

Auktionskatalogs ist in der Museumsbibliothek vorhanden.)
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Inschrift zuni ContrabaB No. 940 (Seite 573).

in Hamburg lln, iS9a

Zettel zur Diskantviole No. 786 (Seite 445)

JOXCHIM TIELKE

\

Zettel zur Tenorgambe No. 813 (Seite 461)
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^^*
Joannes Georgias* -Staufet

jpBjcit Viennae . anpo 18>2,^*

Zettel zur Violine No. SSS (Seite 52Q).

'^r/j'i. 4:«<^/ -^^ ^^.

'<^-

Zettel zum >CelIone. No. 939

(Seite 567).

Zettel zur »VioIotta« No. 916

(Seite 546).

rfi^^
..-/

Zettel zum ContrabaB No. 946

(Seite 578).

Zettel zur Hardanger Geige No. 900

(Seite 534).

recit Jofeph "Wagner, SerenilT.

Princip. Camr. Muficus
_ty-rtf*j»r ,_ ConReuUia-

Zettel zur Violine No. 885

(Seite 527).

<>>^

Zettel zur Pochette No. 728

(Seite 347).
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Worlle, Georg. fPochette No. 728.)

Georg Worlle, dessen Name auch in den Schreibarten Vorle, Worle,
Worlin, Woeller vorkommt, ist etwa 1620 zu Vils geboren. Sein

Lehrer war vielleicht Matthias Hummel d. Aelt. (s. Seite 621j in Augs-
burg; jedenfalls niachte er sich dort als Lauten- und Geigenmacher ansassig.
Er erwarb die „Kramergerechtigkeit" und heiratete am 7. Juli 1647 Katharina
Negler ( „von Wettcnweilcr untcr Gottcshaujs IVetfcn/iausc/i" ). Er war ein ge-
schickter Meister seines Fachs und befaBte sich hauptsachlich mit der Ver-

fertigung hiibscher Taschengeigen (Pochetten), deren Bau in Augsburg in

besonderer Bliite stand. Sein Todesjahr (ca. 1680) ist bisher nicht ermittelt.
— Ein jiingerer Verwandter von ihm war Matthaus (Mathiasj W., der

ebenfalls aus Vils stammte und sich als Lautenmacher in Augsburg nieder-

lieB. Er heiratete am 3. Mai 1676 eine Augsburgerin Ursula Schnitzler
und muB vor dem Jahre 1695 gestorben sein, da seine Witwe am 3. Mai
dieses Jahres mit dem dortigen Lauten- und Geigenmacher Georg Amann
getraut wurde.

Vgl. V. Lutgendorff, 1. Aufl., S. 714.

Eine Pochette von Georg W. v. J 1674 besitzt das Germanische Museum zu

Niirnberg; auch im Museo civico zu Trento ist eine Taschengeige (v. J. 1656?) von
ihm zu finden. (Der Wortlaut des betreff. Zettels ist im Katalog der AussteUung zu

Bologna 1888 [S. 38] unrichtig wiedergegeben.)
- Der Kgl. SammUmg zu Berlin gehort

eine Pochette von Mathias W. v. J. 1639 (Coll. Snoeck No. 429).

•<yre$?^-
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Nachtrage und Berichtigungen.
(Die mit

* bezeichneten Vermerke enthalten Berichtigungen.)

Erganzungen und Berichtigungen

zur Abteilung „Zupfinstrumente" des vorliegenden Bandes.

Zu Seite 2.

Die Anweisung fiir Mandoline von Bart. Bertolazzi erschien i. J. 1805.

Zu Seite 8.

Das betreff. Netsciier'sche Gemaide ist mit 1671 signiert; das Quitarre

spielende Kind stellt den kleinen Herzog von Maine (geb. 1670), den Soiin Konig
Lndwigs XIV. nnd der Marquise de Montespan, dar. (Vgl. den Katalog der Kgl.

Gemaldegalerie zu Dresden; No. 1351.)

Zu Seite 18.

Luca Antonio Eustachio stammte ans Neapel ;
seine dreichorige Harfe

wurde von dem Harfenvirtuosen Orazio Michi verbessert (Cf. Mersennes ,,
Har-

monic universelle", 1. c, p. 216.)

Zu Seite 30, 171, 255.

Ueber die Dital Harp ,
die Harp-Lute und die iibrigen von Edward

Light in London erfundenen harfen- und guitarrenartigen Instrumente vgL
die ausfiihrlichen Beschreibungen und Abbildungen in dem Werke „English
and Irish instruments" von Robert Bruce Armstrong. (Edinburgh 1908.)

*Zu Seite 78.
Die ersten drei Zeilen am Kopf der Seite sind durch ein Korrekturversehen

unrichtig wiedcrgegeben ;
die betreff. Stelle muB Lautcn :

[„Durch die rasch sich vollziehende Entwicklung des Hammerklaviers]
wurde die Laute dann voMig aus ihrer ehemals herrschenden Stellung ver-

drangt und fiel im 19. Jahrhundert ganzlicher Vergessenheit anheim, zu der

die groBe Behebtheit, deren sich um die Jahrhundertwende die Guitarre er-

freute, ein gut Teil beitrug."

Zu Seite 78. FuBnote 1.

Als Quelle der bekannten griechischen Sage iiber die Entstehung der Laute gilt

Etymologiarium lib. Ill cap. XV von San Isidorus (Pelusiota).

Zu Seite 84 etc.

Nach der „Encyclopedie" von Diderot & d'AIembert betrug die

im 18. Jahrhundert gebrauchiiche Anzahl der Biinde bei der Laute, Theorbe

und Erzlaute je neun, bei der Angelique (s. Seite 116) und der Guitarre

(s. Seite 133) je zehn, beim Colachon< (s. Seite 124) sechzehn.
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*Zu Seite 85.

Im ciritten Abschnitt ist statt „Kragenlange" „Hals- iind Kragenlange"
zu setzeii.

Zu Seite 88.

LV'bei Magnus iind Wendelin Tieff en bruckci- vgl. Seite 270, iiber Epp
Seite 616, iiber Edlinger Seite 61'3, iiber Tielke Seite 274 iind 644, iiber Martin
undjoii. Ciiristian Hoffmann Seite 620, iiber Hnniniel Seite 621, iiber Schelle
Seite 637 des Katalogs.

Zu Seite 116.

Eine friihere Erwahnung der Angelique als in Waltiiers Lexicon

findet sich in dem (anonym erschienen) „Musicalischen Trichter" von Martin
Heinrich Fuiirmann (Franckfurt a. d. Spree [sic!] 1706, S.91): ,,Angelique,
i)'t

dn *4:ngclK;itt>ifd-) Inftrument iiiit ciitfadn-n t>anmTncn Bcitcn bc;ogcn/
^nt^ bat fa\'t cincn licbltd->cn ^aiitcnctbon." Ob das Instrument tatsachlicli

englischen Ursprungs war, erscheint fraglich; seine Bezeichnung Angelique
diirfte vielmehr von dem lateinischen Wort ,angelicus' (engelhaft) herzuleiten

sein.')
— Offenbar hat audi Mersenne die Angelique- im Sinne, wenn er

in der „Harmonie universelle" (1. c. page 216) sagt: ,,je laisse . . . les

Tuorbes fur lefquels on peut ioiier toutes fortes de chanfons
a vuide..." (d. h. auf leeren Saiten).

—
,,(£in oortrcfflidicr uloiifunfller uu^

Zllciftcr auf ^er Dioliii, Piola c^a iBatuba, c>or ^lug clique, ^on^ Klaoiore unb
^cr (Suitarrc" war nach Gerbers altem Lexicon (1. Theil Sp. 461) David
Funk (geb. ca. 1630 zu Reichenbach in Sachsen, gest. nach 1690 bei Arn-

stadt i. Th.).

Zu Seite 124.

In der „Encyclopedie" von Diderot & d'AIembert (,,Lutherie",

pi. XXll) wird als Stimmung des dreisaitigen ,,Colachon on Ca/iso/tiiiio"

{= Mezzo Colascione )

:f::angegeben.

Zu Seite 164.

Die Angaben iiber die in Spanien gebrauchiichen Guitarrenarten sind

insofern zu berichtigen, als Guitarro- und Guitarillo (auch Tiplet ge-

nannt) kleine, der portugiesischen Machete ahnliche Instrumente sind, deren

Stimmung eine Oktave hoher als angegeben zu lesen ist:

Guitarro:

Guitarillo:

»Tenor- kommt auch haufig mit sechssaitigem Bezug (mit tieferer G-Saite) vor.

(Vgl. hierzu Band IV des Briisseler Katalogs von Victor Ch Mahillon,
p 432.)

'( Vgl. hierzu Seite 490 des Katalogs (No. 851, >Englisches Violet*).
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Zu Seite 165.

*Stimmung von No. 593 : wie auf Seite 164 angegeben ( Guitarra)
mit hinzugefiigter a'-Saite.

Die Machete< (s. No. 595) ist besonders auf Madeira und den Azoren
verbreitet.

Zu Seite 174.

Abbildung des Guitarre-Violoncell auf Seite 563.

Zu Seite 201.

Im Inventar der fiirstl. Hofkapelle zu Coethen v. J. 1773 ist unter No. 40

,//;/ Zittririichen'' verzeichnet (siehe „Bach-Jahrbuch" 1905, S. 38).

Zu Seite 256.
Fried rich (oder Ferdinand?) August Matthes stellte auf den

von der Kgl. Ai<ademie der Kiinste zu Berlin veranstalteten Ausstellungen i.

J. 1824 und 1826 „Lyra-Guitarren von Cedernholz" aus.

Vgl. „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 32. Jhg. S. 1089. (S. unt.)

Zu Seite 269.
Betreffs des Titels „akademischer Kiinstler" vgl. den Aufsatz von Curt Sachs

„Der Berliner Instrumentenbau auf den Ausstellungen der Kgl- PreuB. Akademie der

Kiinste 1794-1844" in der „Zeitschrift fiir Instrumentenbau", 32. Jahrg. S. 1087/88.

*Zu Seite 402.
Das erste Wort in der 11. Zeile muB „rechten" heiBen.

--QX^^
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Erganzungen mid Berichtigungen zum ersten Bande

des Katalogs. (Tasteninstmmente.)

Zu Seite 19.

*Statt des Wortes Hackebrett in der 5. Zeile ist „psalterartige Instru-

mente, die Vorlaufer des spateren Hackebretts" zu setzen.
Von W'iclUigkeit ist der Hinweis, daB der Ban brauchbarer Klavierinstrumente

von den Fortschritten der Drahtzieherei — d. h der Kunst, aus Metall diinne Faden
zu erzeugen — abhiingig war. In Augsburg sind bereits i. J. 1351 Draiitzieher und
Drahtmiiller nachweisbar

;
weitere Ausbildung erfuhr dieser Kunstzweig um die Wende

des 14. und 15. Jahrhunderts besonders in Niirnberg.

*Zur Tafel vor Seite 21.

Das betreff. Gemalde „Musikunterricht in reichem Gemache" bezeichnet der

Katalog der Kgl. Gemaidegalerie zu Dresden (No. 1764, kl. Ausgabe S. 187) zwar als

„in der Art Slingelandt's", doch diirfte es unserer Ansicht nach von dem Rembrandt-
Schi'iler Gerrit Dou (geb. zu Leyden 1613, gest. daselbst 1675) herriihren, von dem
die Dresdener Galerie eine groBere Anzahl von Werken besitzt. (No. 1704— 1721.)

MaBgebend hierfiir ist diegroBe Aehnlichkeit, die ein ebenfalls eine Clavichord-Spielerin
darstellendes Gemalde Dous in der „DuI\\icli College Gallery" zu London ') mit dem
Dresdener Bilde aufweist. Diese Uebereinstimmung erstreckt sich nicht nur auf die
Gestalt der Spielerin, sondern auch auf das gesamte Beiwerk — den gerafften Vorhang,
die beiden Instrumente CLavichord und Gambe, die hangende Ampel, die Weinflasche
im Eiskiibel u. s. \v.

Zu Seite 21.

Ein bisher unbeachteter Beitrag zur friihen Geschichte des Clavichords
findet sich in einer lateinischen Abhandlung von Conrad von Zabern,
der in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts als Magister der Theologie in

Heidelberg wirkte. In dem anscheinend von Joh. Fust und Peter Schoffer
zu Mainz 1473 gedruckten Traktat, der von dem Gebrauch des Monochords
handelt, ist folgende (iibersetzte) Stelle bemerkenswert: „Das Monochord . . .

ist wohlfeiler als das weniger wertvolle Clavicordium . . . Wer dieses Instru-

ment zu erhalten wiinscht, wende . . . sich . . . nach Speyer. Dort wohnt ein

Instrumentenmacher, welcher Clavicorde u. s. w. ... sehr wohl anzufertigen
versteht."

(Vgl. „Monatshefte fiir Musikgeschichte", Jahrg. 20, Seite 41.)

*Zu Seite 23.

Der Satz iiber Joh. Sebastian Bach im dritten Abschnitt ist zu

streichen; es darf heute dank der kunstlerischen und schriftstellerischen Pro-

paganda von Frau Wanda Landovvska- Paris als erwiesen gelten, daB das

„wohltemperierte Clavier" und alle iibrigen groBen Bach'schen Klavierwerke
nicht fiir das Clavichord sondern fiir das Clavicymbel oder den Kielfliigel

geschrieben sind.

') Vgl. den Kohledruck No. 293/9 von Braun & Cie. in Dornach, Paris und
New York.
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Bis zur Mitte des IS. Jahrluinderts wurde i'lbrigens mit dem Woite >Clavier«

ein Tasteninstrument im allgemeinen verstanden; so nennt Mattheson z. B. im „Neu-
eroffneten Orchestre" (Hamburg 1713, S 262) Fliigel (Clavicyinbel), Spinette, Regale,
Positive und Clavichorde insgesamt „^ie f»olhlimmipcn Clavire". Erst in der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts kam die, Bezeiciinung >Clavier« fiir das Clavichord aiif,

wahrend dasClavicyrnbel »Flugel« und das Hammerklavier »Fortepiano« genannt wurden.
Mozarts Neigung fi'ir das Clavichord, die Wanda L an do w ska in ihrem

feinsinnigen Buche „Musique ancienne" (Paris 1909, p. 195) in Abrede stellt, beweist

u. a. folgende Stelle in der Allg. nnisik Zeitung ^9. Jhg Sp. 259 60 : „. . .WuBte
doch Mozart, dieser groBe Meister auf dem Fortepiano, ein Silbermannisches Klavier,
das er [im April 1789] bey dem sel. Kantor [J

o h a n n Fried rich] Doles in Leipzig

fand, so hoch zu schatzen, daB er einen ansehnlichen Preis dafiir bot, wiewohl ver-

geblich, weil der wiirdige Greis das Geschenk seines verewigten Freundes (des Ver-

fertigers selbstj nicht weggeben wollte."

Zu Seite 24.
Fleischer = Johann Chrisloph Fleischer in Hamburg, einer der besten In-

strumentenmacher seiner Zeit. (Vgl. iiber ihn FuBnote 3 auf Seite 87 im 1 Bande
und S. 644 im 2. Bande des Katalogs )

Zu Seite 28 (No. 2).

Lnigi Landi ist ansclieinend ein Nachkomme des- unbedeutenden Geigen-
bauers Pietro L. in Siena (um 1770), den Valdrighi („NomocheliurgogTafia"
No. 1721) erwahnt.

Zu Seite 45 (No. 23).
Pedalclavichords werden bereits in Virduugs „Musica getutscht" (Basel 1511)

erwahnt: ,, . . .wvc wol man aud> jcQUl1^cn imI niiuKf tiauii'oi'Ma fin^ct / ^Ie nocb

proffcf obcr Icnrtcr von ftcr octaucn o^el• nocb mcbv fcbli'ifTfl [claves
= Tasten] babcn /

^0 ^v^^ t»ocb ^IC fclbcn nid"»6 aiit'cv^ i>an plrd> ein vepctition Jmh- cf|lcn (Irmcn bcv bvvcf

octaucn / l'n^ aHTt>cn ^ae ntcfcr tcrl ^a^umb alfo pcmacbct / t>a* man ^cn fclbcn anpc=
bcncfte pcbalia matt ui pcbcn /

. . ." (a. a O., Bl F r. Vgl. auch FuBnote 3 auf

Seite 104 im 1. Bande des Katalogs.)

Zu Seite 49 (No. 26 u. 28).
Ueber den dritlen BaBsaitenchor bei Clavichords vgl. Ad lungs „Musica me-

chanica Organoedi" § 580 (2. Theil, S. 151): „lUo man ahev ben -ba^ 5c^0nd?t madjt,

i)a niinnit man 30)0 (jcfponiieiie uiiD erne utigefponncne Scyte unb unr5 Me Ic^tcrc 90=

mcintgltdj einc (Dctave fj6l|cr gcftimmt."

*Zu Seite 52, FuBnote 1.

Neue Forscliungen machen es wahischeinlich, daB die Benutzung von Leder-

stiickchen an Stelle der Federkiele als AnreiBtangenten bei deutschen und franzosischen

Spinetts und Clavicymbeln erst in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts in Auf-

nahme kam, und zwar wird ihre Einfiihrnng
— von einigen friiheren Versuchen bei

sog. >'Bogenfliigeln« abgesehen
— dem beriihmten flamischen Clavecinmacher Pascal

Taskin zugeschrieben, der dies Prinzip i. J. 1768 bei seinem »Clavecin a peau de

buffle- zuerst zur Anwendung brachte. (Cf. Ernest Clossons ausfiihrlichen Aufsatz

iiber T. in den „Sammelbanden der Iiiternat. Musik-Gesellschaft", Bd. XII S. 234 f.)

So besagt z B. auch Qerbers «altes Lexikon", daB T. den Kielfliigel „i>nxd} ^ebevn von

®d)ifntiaut, im 3at}r (768" verbessert habe. Die Ausstattung mit Ledertangenten bei

Instrumenten aus dem 17. und der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts ware hiernach

auf erst nach dem Jahre 1770 vorgenommene Erneuerungen zuriickzufiihren — eine

Ansicht. die nach unserer Meinung jedoch noch naherer Untersuchung bedarf oder,

wie erwahnt. nur auf deutsche und franzosische Spinetts und Kielfliigel einzuschranken

ist, da das Vorkommen von Ledertangenten bei der iiberwiegenden Mehrzahl alter

italienischer Cembali (vgl. z. B. No. 67-70 72-76, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 94 des

Katalogs) immerhin auffallig erscheint.

Eine kurze, aber erschopfende Anleitung zum Bekielen enthalt J. S. Petris

„Anleitung zur praktischen Musik" (Leipzig 1782, S. 368,69.)
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*Zu Seite 83, FuBnote 1 (No. 66).
Statt des Wortes ,,Holzsclinitt" in der 5. Zeile ist ,,Kupferstich'' zu setzen.

(Die schonen Kupfer in Mersennes „Harmonie universelle" und „Harnionicorum
libri XII" sind von Henry le Roy gestochen.)

Zu Seite 84 (No. 66).
Ueber den siichsischen Hoforganisten Augnst Noringer, dessen eigentlicher

Name Norm i nger war, vgl. Eitners Quellenlexikon Bd. VII, S. 212/13. Die Kgl.
Bibliotliek zu Berlin besitzt von ihm ein fiir die Herzogin Sophia von Sachsen
geschriebenes ..Tabulaturbuch auff dem Inrtrumente" v. j. 1598 (Ms. Z 89), dessen

genauen Titel O. Kinkeldey („OrgeI und Klavier", S. 151/52) mitteilt.

Zu Seite 95 (No. 75).
Ein SeitenstiJck zu dem Cembalo No. 75 bildet ein ebenfalls dem 17. Jahr-

hundert angehorendes Spinett mit „gebrochenen" fis- und dis-Tasten in der Instru-

mentensammlung des Germanischen Museums zu Niirnberg (vgl. den betreff. ,,Weg-
weiser", Niirnberg 1910, S. 197).

*Zu Seite 96 (No. 80).

Der Kielflijgel No. SO ist anscheinend italienischen Ursprungs.

*Zu Seite 99 und 107 (No. 82 u. 90).

An Stelle der (von Kraus ubernommenen) Bezeichnung Arcicembalo<
ist G ravi cembalo o Cembalone zu setzen; die betreff. Instrumente

waren groBe Kielfliigel, die vom Orchesterdirigenten stehend gespielt wurden

(„Clavicembali da sonars! ritto").

>ArcicembaIo« (»ArchicenibaIo«) nannte N i c ola Vi cen t i n o (geb. 1511 zu

Vicenza, gest. 1572 zu Rom) ein von ihm ca. 1550 konstruiertes sechsmanualiges
Cembalo, das fiir alle Tone der drei antiken Tongeschlechter (diatonisch, chromatisch
und enharmonisch) mit besonderen Tasten versehen war und auf demselben Prinzip
wie das von Domenico da Pesaro fiir G iosef f o Zarl ino 1548 gebaute
»Gravicembalo« (s. Seite 224 im 1. Bande des Katalogs) und das Luytonsche »CIavi-

cymbalum universale*^ (ca. 1590; a. d. O., Seite 427) beruhte. Ein ebenfalls mit

Vierteltonen ausgestattetes fiinfmanualiges »ArchicembaIo« von Vitode' Trasuntini
zu Venedig, i. J. 1606 fiir Camillo Gonzaga, conte di Novellara, gebaut, ist

noch erhalten und befindet sich in der wertvollen Instrumentensammlung des „Liceo
musicale" zu Bologna (No. 24).

Zu Seite 100 (No. 83).
Eine Kopie der Patentschrift und eine Photographic der dazu gehorigen

Kupferstiche des »Clavecin brise* von Marius befindet sich in der Museumsbibliothek.
— Wenn Pougin sagt: ,,..on n'a retrouve jusqu'a ce jour aucun specimen des

fameux clavecins a maillets de Marius", so ist zu beriicksichtigen, daB Marius fertige
Hammerklaviere iiberhaupt nicht gebaut, sondern nur einige Modelle von Mechaniken

verfertigt hat. (Vgl. Seite 224 im 1. Bande des Katalogs.)

*Zu Seite 108 (No. 91).
Das schone Clavicymbel No. 91 ist, wie sich nachtraglich herausgestellt

hat, nicht von Joh. Gottfried Silbermann, sondern von Johann Heinrich
Grabner in Dresden 1774, vermutlich einem Schiller Gottfried Silber-
mann s, erbaut worden. Bei einer vorgenommenen Reparatur fand sich im
Iniiern des Instruments folgende mit Bleistift geschriebene, auf Seite 661 des

vorlieg. Katalogs nachgebildete Inschrift:

,,yo/iann Heinrich Grabner.

Fecit in Drefzcfen IJJ4-"

II 42
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Ueber die Instrumentenbauer-Familie G. in Dresden enthalt E. L. Ger-
bers „Neues Lexikon der Tonkiinstler" (2. Theil, Leipzig 1812, Sp. 367 68)

folgende Angaben, die G. A. Klabes „Neuestem gelehrten Dresden" (Leip-

zig 1796, S, 47/48) entnommen sind:

,,(Srdbncr Oobaitn vIt]riftopl]) ipatirfdKinlidi bev Stamiupatcr
bev untcji folgciT^eit ®rgcl= unb ^n\ivumcntcnmad}cv--Sa^wlie voav gegeii
bas *£iic>c bc5 \7. J)(xbvi)nnbevts^ (Orgelbaucr 511 Drcs&eii, unb ocrfertigtc

H692 bas Wert in bcv dafigcn 3'-"'l?<3init5fii'd]c von \\ Stimmcii unb 5

Sdlgcn.
(Brdbnor (3obann X^einridi) bes l•>orbcrgcbcn^Cll Solin, war ^of=

flaiiicrftitnmcr unb 3nftrumontmad:cr 511 Dresden. Seine 3n)'trumcnte
beftani5en befon^ers in Klapccins, bk feinen 2\nl]ni bis polcn unb £ief=

lanb oerbreiteten. (£v ftarb \TT7.
(Srdbncr (3ol'!ann (Sottfrie^)

— bev Soiin bes Dorl^ergeljenbe)!; b'\c

nott^igen iladiriditen giebt bas a[lte] £er[icon; L Theil, Leipzig 1790,

Sp. 528] fdion von ibm. (£l-;urfnrftl. 5ddi[ijdior X^ofinftrunientmadier
3u i)rc5i>en, geb. bajolbft 1750; lernte bey feijiem Dater, bcm bafigen

^ofovqd'- unb 3"ftrumentmadier. (£r uerfertiget in (Sefellfdiaft mit

feinem Sruber 5ortepiano, Do}.ipelflugel niit uni> ol^ne pfeifen unb
Klapiere, beren gute ^Jlrbcit unc> <Ion geriibniet vo'xtb. Bern Zneifter=

ftiicf befi^t ber (£l]urfurft [Friedrich August ill.] felbft.) €r fing \7S6 an,
mit feinem Bruber gemeinfdiaftlidi, ^ortepiano's in ^lugelgeftalt su bauett,
unb 1796 toaren fdion \7\ 3"fti'ii'"^"te biefer ^Irt in alle IPelt, felbft

bis nad^ (El^erfon in bet Krimm gegaiigen.
(Srdbner (IPill^elm) bev i3ruber unb (Seliiilfe bes r>orI-»ergel]enben,

geb. 511 Dresden \757, ttieilte bis \796 ^Irbeit, i^ul-jm unb (Seminn mit

felbigem.
(Srdbner (^larl ^luguft) ber Stiefbruber bet beyben r>orl]er=

getjenben, ebenfalls 3'ifti'umcntmad'!er 5U Dresben, geb. bafelbft \749;
trurbe gleid?fall5 von feinem Dater iit feiner Kunft felir frub5eitig unter=

riditet, trennte fid"! aber nad] feincs Paters ^obe von feinen Briibern,
unb arbeitete fiir fidi allein. 2lud] er oerfertigt feit \787 fliigelartigc

5ortepianos mit o Derdnberungen, bar»on bas erfte ber je^ige l7oforganift

Kirften 3U Dresben befi^t. Tia aUes batan feiner fidnbe IJlrbeit ift; fo

tonnte er ^79') erft 72 bergleidien r>erfertigte 3'Mtfii'"^"^^^ sdlilen. Der

preis ift ^00—^ 50 ill]lr."
Instrumente von Mitgliedern der G riib n er'schen Familie sind uns in

andcren Sammlungcn bisher nicht bekannt geworden.

Zu Seite 115.

Betreffs des von Pantaleon Hebenstreit konstruierten xPantalon" oder
»Pantoleon< s Seite 290 des vorlieg. Katalogs.

*Zu Seite 119.

In der 7. Zeile des zweiten Abschnitts ist statt „des zweiten" „des
dritten Jahrzehnts" zu lesen.

*Zu Seite 128, 131, 212, 245 (No. 108, 111, 112).
Alle drei Tafelklaviere sind anscheinend Fabrikate von Sebastien

Erard, die von den betreffenden Firmen (Adam Bey er- London, M. & P.

Meyer- Amsterdam) zum Vertrieb aus Paris bezogen waren.

Zu Seite 132 (No. 114).
Das betreff. Tafelklavier stammt aus dem Nonnenkloster SlB Grata in Bergamo.
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Zu Seite 138 (No. 125).
Eine Sangerin Cristofali (

- Cristofori) wirkte 1845 am Theater zu Reggio
in Calabrien. (Vgl. ,,A]Ig. musik. Zeitung" 47. Jahrg., Sp. 76.)

*Zu Seite 142 (No. 130).
Wahrscheinlich gehorte das Firmenschild ,,C. G. Friederici" urspriinglich

zu einem anderen Instrument als zu dem Tafelklavier No. 130; jedenfalls
kommt als Erbauer Christian Gottlob Friederici (gest. im Januar 1805)
nicht in Betracht, vielleicht sein Sohn Christian Ernst Wilhelm F.

(s. Seite 230 im 1. Bande des Katalogs). Das Klavier muB einer spiiteren
Zeit als 1804 angehoren: abgesehen von dem sich bis f^ erstreckenden Um-
fang^) und der verliaitnismaBig vorgeschrittenen Mechanik deutet auch die

Ausstattung im Biedermeierstil auf ca. 1825—30 als Entstehungszeit.

*Zu Seite 152 (No. 146).
Die oberen Bronzebeschlage und Metalleisten sind teilweise nicht original,

sondern nioderne Erganzungen.

*Zu Seite 162, 212, 245 (No. 162).
Das betreff. Tafelklavier No. 162 ist Wiener Arbeit, so daB Samuel

MeiBner als Fabrikant, die Firma Brizzi & Niccolai in Florenz als

Handler (oder Stimmstock-Lieferant?) anzusehen ist.

Zu Seite 168.
Einen Voiiaufer der ^Orphika* bildete ein im 17. Jahrhundert gebrauchliches

tragbares Spinett. In der Kunstkammer des kurfiirstl. sachsischen Schlosses zu Dresden
befand sich nach Ph. Hainhofers Bericht') v. J. 1629 ..aiu iitstnuiicni

[
=

Spinett] mit

2 lidcnicn rioiici am lials zu iragcn, I'nd iiu gchoi auf acin cla7'ier (so ohen ofcii ist) zu

spieh'n."

*Zu Seite 177 (No. 173).
Der betreff. Fiiigel ist — nach frdl. Auskunft des Herrn Kommerzienrats

C. A. Pfeiffer in Stuttgart
— anscheinend von Spath & Schmahl in

Regensburg erbaut. (Vgl. Seite 197, 266 u. 269 im 1. Bande des Katalogs.)

Zu Seite 187 (No. 190).
Ein in der Ausstattung dem Hammerfliigel No. 190 sehr ahnliches Instrument

besitzt das Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg in einem Fiiigel von Joseph
Boh m in Wien.

Zu Seite 194 und 206.
Der Hammerfliigel No. 202 und die Klavierharfe No. 235 sind dem

Deutschen Museum zu Miinchen gestiftet worden.

Zu Seite 200.
Ein »Claviorganum'< ist auch in dem am 1. November 1590 zu Graz aufge-

nommenen Inventar der nachgelassenen Instrumente aus dem Besitz des Erzherzogs
Carl von Oesterreich (1540-90), des Vaters Kaisers Ferdinand II., veV
zeichnet: ,, . . ei>i ii{ltriiuit)tt init nt'ol'Jljigen faiteu iind 7'cyliorgtien pfeifeu, welclics lierr L e o n -

liar (it von Kh e ii t s c h a c h . . -reyehyf hat, darzne ein triihel mit z'oaicn pldfzp'olgen und
pkigeu'ichtcii

"
(Vgl. «Jahrbiicher der Kunstsammlungen des A. H. Kaiserhauses", 7. Bd.

pag XXI.)
Ein i Claviorganum < (Clavichord in Verbindung mit Orgel) von Valentin

Zeiss in Linz a. d. J. 1639 befindet sich im Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg.

') *Der auf Friederici beziigliche Hinweis am Schlusse der FuBnote auf
Seite 143 ist zu streichen.

-) Vgl. FuBnote 2 auf Seite 410 des vorlieg. Katalogs.
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Zu Seite 205/06.
Das Interesse, das Liszt an der Klavierharfe nahm, bestatigt folgender im

Sominer 1S83 an den Musikverleger G. Ricordi in Mailand gerichteter Brief);
,,Chcr I\Io?isieiir Jiicordi,

.... Donfierez-z'ous suite a ma proposition de renoitvekr le Claviharpe Cettc exceUeiite

invention de fett Dietz Ji'a inalhenreuseine7it pas en d'abord les chances de sitcccs qii'elle mcritait ;

7nais je reste d'avis qii'on en pouvait faire un tres profitable einploi ct dans Ics crchestres et les

salons. L'at'antage de »iodtder, sans le secoitrs, soirroit equivoque, dcs picds, est evident ; de

plus, la sonoritc du Cla7nharpe a plus de vigueur que celle de la harpc. Done il faut en faire
de noiiveau I'experience que cette foii rcussira, Jen suis persuade .. ."

Zu Seite 211.

Ein Tafelklavier von Astor & Norwoo d-London besitzt auch Alfredo K e i 1

in Lissabon (No. 87).

Zu Seite 212.

Einen auf einer anderen Vorlage beruhenden und auf 404 Nummern erganzten
Abdruck des Bruni'schen Inventars bietet J. B. Weckerlin in seinem Buche
,,Nouveau Mnsiciana" (Paris 1890, p. 145-169); als Quelle diente dem Verfasser ein

von ihm zufallig aufgefnndenes geschriebenes Verzeichnis v. J. 1795 niit folgendem
Titel : ,,Etat des instruments de innsique enleves du depot national, rue Berxcte, pour ctre

transfercs au Conserz'atoire, etabli aux Menus, ainsi que ceux qui ont etc delivres ailleurs par
ordre du Coinitc d'instruct on publique ct du miiiistre."

Zu Seite 215.

Henry John Tschudi Broadwood, geb. 1852 als zweiter Sohn

Henry Fowler B.'s., starb am 9. Februar 1911 auf seinem Landgut Bone
Hill bei St. Albans (in England).

Ein schones zweinianualiges Harpsichord von Burkat Shndi & Johannes
Broadwood (.London 1775) gehort der „Qesellscliaft der AUisikfreunde" zu Wien.

Zu Seite 219.

Eine Nachbildung der Inschrift des C r ist of or i- Denksteins zu Florenz

enthalt Seite 112 von Hipkins' Buch „A descripuon and history of the Pianoforte"

(London 1896)
Den Contrabass niit dem Zettel ..Partolomeo Cristofori in Fncnze I-JIS j

Primo" -)

besitzt jetzt das Conservatorium (R. Istituto L. Cherubini) zu Florenz (No. 19). In

demselben Institut befinden sich auBerdeni verschiedene Streichinstrumente aus der

ehemaligen Sammhing des Qranprincipe Ferdinando dei Medici (vgl. Fufinote 1

auf Seite 219 im 1. Katalogbande): ein Violoncello v. J. 1660 (No. 3) und eiiie Violine

V. J. 1662 (No. 2) von Nicola Amati, je eine Bratsche (No. 5) und ein Violoncello

(No. 6) v. J. 1690 und eine Violine (No. 4) v. J. 1716 von Antonio Stradivari.

Zu Seite 220.

Johann Nicolaus Deckert wurde It. Ausweis der Kirclienbiicher

am 21.Juni 1733 als Sohn des Bergmanns Heinrich Nicolaus D. und
dessen Gattin Marthe geb. Minner (?) zu Grofibreitenbach geboren. Ver-

heiratet war er mit Johanne Christiane verw. Ranch geb. Wolcker. Sein

Sohn Georg Nicolaus D. (geb. 26. Februar 1772, gest. 7.Juni 1844) war
ebenfalls Instrumentenmacher.

') Franz Liszts Briefe, gesammelt u. herausgeg. von La Mara (8. Band, Leipzig
1905, No. 436).

^) Ein Nachkomme dieses Bartolomeo C. war vielleicht ein Geigenbauer
Joannes C, von dem eine Violine a. d. J. 1746 im Dezember 1911 bei Pultick &
Simpson in London zur Versteigerung kam.
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Zu Seite 220, FuBnote 2.

Audi J. B. Weckerlin ist ini Irrtuni, wenn er in seinem Buche „Nouveau
Musiciana" (p. 145; vgl. ob., Bemerkiing zu Seite 212) von einem „piano de Cristofori"

spriclit. Das betreff. Instrument (No. 159, .,par Christophc?- quater, dc Capellio") ist it.

Gallay (1. c. p. 101) ini Bruni'sclien Inventar als „par Christopher Q(iijaiiter, Loudim

fecit, J7S4" verzeichnet.

*Zu Seite 223.

Johann Christian Dietz (Vater) ist (nach dem Katalog des Briisseler

„Conservatoire", vol. IV p. 321) 1773 geboren und 1849 gestorben. Sein

gleichnamiger Sohn ist 1804 geboren und starb i. J. 1888.

Je ein ,,Claviharpe" des Erfinders Joh. Christian D. v. J. 1814 (rep. 1867)
besitzt ferner das „Conservatoire" zu Briissel (No. 2513), des Sohnes ( ,,Dietz fits") das

,,Nordiska Museet" zu Stockholm (No. 148; v. |. 1821. Vorausgesetzt, daB letztere

jahreszahl richtig gelesen ist, hatte Dietz tils bereits als 17jahriger Jiingling selbstandig

gearbeitet.)

Zu Seite 224.
Ein Spinett in rechteckiger Form (-Spinetta a tavola con tasti 50«) von Do-

men ico da Pesaro gehorte zu der ehemaligen Sammlung Correr-Venedig (No. 112).

Zu Seite 225, FuBnote 1.

Das
,,Conservatoire" zu Briissel besitzt ein drittes Clavecin von Johann Daniel

Dulcken mit der Datierung „Brussel 1769" (No. 2512).

Zu Seite 226.
Verschiedene Erard'sche >Pianos carres* (Tafelklaviere) a. d. J. 1789, 1795, 1802,

1809, 1825 sind in der Sammlung Rene Savoye-Paris vertreten. Ein »Piano carre«

V.J. 1806 gehort dem Landesgewerbe-Museum zu Stuttgart. Ein >'Piano carre<^ v. J.

1819 in Form eines Schreibpults befindet sich im
,,Conservatoire" zu Briissel (No. 2522);

das Instrument war friiher im Besitze von Franqois Josephe Fetis.

Zu Seite 229.
Ein schones Spinett von Benedetto Floriano a. d. J. 1568 besitzt das Con-

servatorium (R. Istituto L. Cherubini) zu Florenz (No. 71).

Ueber die Instrumente von Christian Qottlob Friederici vgl. folgende
Stelle aus einem am 10. November 1773 zu Hamburg geschriebenen Briefe von Carl

Philipp Emanuel Bach'): ,, . . . Die Fridcridschen Clavicordc habeii bey niir eitio!

gr'ossere/i J'o>-ztig vor den Fritzischen tiud Hassischcn ^) ivegeu des Tractaiiiciits iind 7oegen
des Basses ohne Oktave '), 7velche icJi nicht Icideii kaiui Die Fortbiens '') sind sehr gtd und
ich verkaufe Vide da^'on."

Als letzte Tragerin des Namens Friederici in Gera verstarb im Marz 1912 im
hohen Alter von 95 Jahren Luise F., eine Enkelin von Christian Qottlob F.

(geb. 1750, gest. 1805) und Tochter von Christian Ernst W il hel m F. (geb. 1782,

gest. 1872). (Siehe „Zeitschrift f. Instrumentenbau", 32. Jahrg. S. 710.)

') Abgedruckt in C. H. Bitters Buch : ,,Carl Philipp Emanuel und Wilhelm
Friedemann Bach" (Berlin 1868; 1. Bd. S. 336). Herr Dr. G. Bo r n em an n

,
Kustos

des Bachhauses in Eisenach, hatte die Freundliclikeit, hierauf aufmerksam zu machen.

-) Ueber Barthold Fritz, einen „berutjmtctt ~\"ftrunie"*'n'i'i?cf im^ lTlcd?a'

ntfus 3U ^raun[d?tDcia, geb. 1697, ftarb Dafelbft im roften '})<x)\xt fcttics J-IItcrs am
\7. 3ul. \766" vgl. E.L. Gerbers ,,altes Lexicon" (1. Theil, Leipzig 1790, Sp. 456

,

iiber Albert und Hieronymus Albrecht Hass in Hamburg Seite 54 im
des 1. Bande des Katalogs.

^) Vgl. hieriiber Seite 49 im 1. Bande und den Nachtrag hierzu auf Seite 656

vorlieg. 2. Bandes des Katalogs.
') Betreffs »Fortbien«( = Tafelklavier) s. Seite 117 im 1. Bande des Katalogs.
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Zu Seite 236.
Ein bundfreies Clavichord von Chr. Gottlob Hubert aus den 1760er Jahren

besitzt B. Klinkerfuss in Stuttgart.

*Richard Ibach (geb. 1812) starb im 77. Lebensjahre am 24. Oktober
1889; das Todesdatum 11. April 1903 bezieht sich auf dessen Sohn Richard
Paul Ibach.

Zu Seite 240.
Charles Lemme jr. in Paris war auch Harfenmacher; eine schone

Pedalharfe von ihm befindet sich im Germanischen Museum zu Niirnberg
(No. 276). Der betreffende Zettel enthalt folgenden AdreBvermerk: „Rue
d' Orleans No. 7 au Marais I a Paris'".

Zu Seite 243.
Ein Harpsichord von Longman & Broderip besitzt das Conservatorio

(R. Istituto L. Cherubini) zu Florenz (No. 74; im Katalog [p. 42] ist die Urma irrtiim-

lich als „Lo?igman and Broadway" zitiert).

Zu Seite 245, FuBnote 2.

Christian Nonnemacker war auch Lautenmacher. Eine Pandurina von
ihm a. d. J. 1737 gehort T. W. Taphouse und war 1904 auf der „Loan-Exhibition"
zu London ausgestellt (cf. Catalogue p. 138).

- Eine Tischlerfamilie namens Nonnen-
macher war (nach v. Liitgendorff, 2. Auf!., S. 594) im 18. Jahrhundert zu Prag
ansassig.

Zu Seite 246.

Johann Miiller figuriert in den Verzeichnissen der von der Kgl.
Akademie der Kiinste zu Berlin veranstalteten Ausstellungen ferner: 1808

(wie 1806), 1813 mit einem Fortepiano, 1818 mit einem aufrechtstehenden

Fortepiano von Mahagoniholz, mit Bronze verziert, 1824 mit einem aufrecht-

stehenden Fortepiano in Lyraform (auch 1840) und einem Pianoforte in

Fliigelform.

Vgl. „Zeitschrift f. Instrumentenbau", 32. Jahrg., S. 1089 u. 1129.

Zu Seite 250.
Ein Papesches Tafelklavier v. J. 1840 gehort dem Landesgewerbe-Museum zu

Stuttgart (No. 23).

Zu Seite 254.
Einen ebenfalls im Empirestil ausgestatteten Hammerfliigel von Jacob Roh-

mann mit der Signierung ,,A'oiiixL /'ren/s. Ilof-histnimotteumacherl Jacob Rohina)!}! I in

Brcslau"'^) besitzt das ,,Schlesische Museum fiir Kunstgewerbe und Altertiimer" zu
Breslau (Inv.-No. 223: 01).

*Zu Seite 257.
Einen wichtigen Anhaltspunkt fiir die Bestimmung des Todesjahrs

Hans Ruckers d. Aelt. fand der Verfasser des Katalogs in einem Vermerk
in den „Liggere van Sint-Jacobskerk" zu Antwerpen aus den Jahren 1623—26,
mitgeteilt in dem groBen Werke „De Liggeren en andere historische archieven
der Antwerpsche Sint-Lucas Gilde" von Ph. Rom bouts und Th. van
Lerius (vol. I, p. 476): ,,Adi, j octvber, aeti meefter Hans Ruckers, voor een

jaer gaige van liet ftcllen 7uxn de orgele, verfchenen St-Jan 162J, daerniede hem

afgedanckt, jo gulden.'' Aus letzterem Hinweis („danach ihm abgedankt")

Die teilweise verblaBte Inschrift zum Hammerfliigel No. 197 (vgl. die Nach-
bildung auf Seite 255 im 1. Bande) ist hiernach zu erganzen.
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geht hervor, daB Hans R. seines Amtes als Instandhalter der St. Jakobsorgei
i.

J.
1623 enthoben wurde, und zwar offenbnr seines hohen Alters wegen,

da er damals bereits iiber siebzig Jahre alt gewesen sein miiB. Sein Nach-

folger wurde sein gieichnamiger Sohn Hans (Johannes) R. d. Jiing., der
dieses Amt bis zu seinem Ende September 1642 erfolgten Tode inne hatte.

Wahrscheinlich ist Hans R. d. Aelt. bald nach dem Jahre 1623 gestorben;
jedenfalis bestatigt aber obige Eintragung, daB er 1623 noch am Leben war.

Vgl. hierzii des Vcrfassers Aufsatz ,,A propos de la question de Tpiiiiee de la

mort de Hans Ruckers, le vieiix" im
, .Guide musical" (1911, vol. LVll, No. 43)

als Entgegiiung auf einen Artikel von Ernest Closson-Briissel in No 38/39 der-

selben Zeitschrift.

Zu dem Verzeichnis von Ruckers-lnstrumenten in Grove's „Dictionary' ist

bei Hans R. d. Aelt. nachzutragen : ein Virginal v. J. 1620 im Besitz von Alfredo
Kei 1-Lissabon (No. 84) und ein (undatiertes) Clavecin im Museum des

,, Conservatoire"
zu Briissel (No. 2510). — Eine ausfiihrliche, die vielen Irrtiimer der Grove'schen Auf-

zahlung berichtigende Zusammenstellung aller noch erhaltcner Instrumente der ver-

schiedeneii Mitglieder der Familie Ruckers bereitet der Verfasser des Katalogs vor.

Zu Seite 259.

In der Speier'schen ,,Musikalischen Real-Zeitung fiir das Jahr 1788" findet sich

in Sp. 152 folgende interessante

Der £)of'<2)r9el= utii) 3"f'r"ii'C"t^""i'idjer, 3 o
Ij. iSeorg Sdjenf, 311 lUeimar,

rerfertitjet folaeiibe mufiFalifd^e 3iiftrumenle fiir bie beigefetjtcn preife, unb fudjt alle

BefteUuiiOioii in ber perfprodjciien §ett nadj llloglid^feit 3U erpeMren. (. ^orte piano,
im ^Jliigelformaf, tueld/c cine gaiij et(jentt|iinilirf/e <£inrid;timo; l^abcn, itibeiii i>as ^ortiffimo
unb pianiffimo aUein in ber (Setualt ^cr finger Itegt, inib fiir ben Jiusbrucf i>ei 5mor=
5anbo uub ^Irescenbo gar feiiicu lUiinfdj met^r iibrig Idgt. Das Coudjemeiit ift leidjt

im'b prompt, niib bie Ddmpfiuig uortrefIid|. lllit eiuem fimpelii Korper !often fold?e (8

"Karoliti, tucnn berfclbc abcr foiirnirt tuirb 2-1- Karoliii niit cinem befonbeni fdjarfcn (Eon

ccnnet^rt, 25 Karolin, xmb mit einem rorjiiglid? fcboneii ^liigelton, ber oermittelft cincs

elaftifdjen iebers erl^altcn tuirb, bas fchr bauerl^aft ift 28 Karolin. 2. .fortcpiano,
in Klaoierformat, mit einem iiberans angeneljmcn unb fiigen don, nad? bcm beften (Se=

fd^niacf Don Hulgbaumen I70I3 gcarbcitet, fofien 6 Karolin, von inal]agoTitbol3 aber 8

Karolin. 5. Simple bunbfreie Kiapierc mit einem l]eUen fingcnben (Eon, unb fel]r

flei^ig unb fein gearbeitet von Hulgbaumcn 17013 8 Karolin."

Ein Schenk'sches Tafelklavier v. J. 1817, das aus dem Besitz von Albert
Lortzings Familie stammt, gehort zu der Instrumentensammlung des Bachhauses
zu Eisenach (No. 72).

Zu Seite 260.

Ueber die Vorfahren von Johann David Schiedmayer, der iibrigens
nach Ausweis der Kirchenbiicher von St. Sebald am 24. (nicht 20.) Marz 1S05 zu

Niirnberg gestorben ist, vgl. die lubilaumsschiift von A. Eisenmann
,,Schiedmayer

& Sohne 1809— 1909". - Eine ,,Anleitung zur . Kenntnis des Fortepiano, besonders

derjenigen von Dieudonne & Schiedmayer in Stuttgart" erschien 1824 im Selbst-

verlage zu Stuttgart. ')

Ein bundfreies Clavichord von Sch. in Neustadt a. d. AuBig v. J. 1782 ist im

Landesgewerbe-.'Vlnseum zu Stuttgart (No. 2)

Zu Seite 262.

Ein kleines Hammerklavier mit 5 Registern von J oh. Math aus Schmahl
in Ulm befindet sich im Landesgewerbe-Museum zu Stuttgart (No. 10).

') Ein Exemplar hiervon befindet sich in der Bibliothek der ,,Gesellschaft der
Musikfreunde" zu Wien (No. 2586, E 4).

- Ein Tafelklavier von Dieudonne & Schied-

mayer-Stuttgart besitzt das historische Museum zu Basel (No. 232).
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*Zu Seite 266.
Der prachtige zweimanualige Silbermann'sche Kielfliigel im Bachhaus zu Eisenach

(No. 67) wird als Arbeit Gottfried Silbermanns bezeichnet.

Zu Seite 269.
Ein Tangentenfliigel von Spiith & Sciimali 1-Regensburg ist ferner in der

Instrunientensanimlung des Bachhauses zu Eisenach (No. 69) vertreten.

Wahrscheinlich war auch ,,iin grand pmno en Jomte dc davciiu, oi hois de uoyer,

fait a Ratisbonue, par Spat/: S o Ii »i a /i I"
,
der im Pariscr Inventar V. J. 1795 als No. 404

figuriert, ein Tangentenfliigel. (Cf. Weckerlin, ,,Nouveau Musiciana", p. 169.)

Zu Seite 270.
In dem 1772 anonym erschienenen, von Paul v. Stetten verfaBten Buche

,,die vornehmsten Merkwiirdigkeiten, der Reichs-Stadt Augsburg" heiBt es in dem
Abschnitt ,,'Sun)lfacbcn uiit> an^el•c Cunol'ttdtcn" (Seite 2b, :

1/3^'- J- A. Stein, (i^rttclmadier, i-icrfcftipct tDcgcln, CIai-»iccmbcI, (Tlaricrc, 6ic

von ibm crfunt>cnc Melodica u. !1Ian j'tcbt aucb ^ermalcn bcv ibinc cm *Clar^iccmbcl von
bcfon^c^c^ 3ufammcnfcQunrt unb Wii-fung, wobnt am rorbcni Hcd'*."

Zu Seite 273.
Von Johann Andreas Stein besitzt das Landesgewerbe-Museum zu Stuttgart

ein kleines Hammerklavier v. J. 1783 (No. 12) und einen Hammerfliigel v. J. 1788

(No. 11).

Zu Seite 277.
Ein alterer Hammerfliigel von Nannette Streicher gehort ferner B. Klincker-

fuB in Stuttgart.
Nannette Streichers Tochter Sophia Barbara (geb. am 24. Februar 1797)

verheiratete sich mit dem spateren Oeneralsuperintendenten Pauer und wurde die

Mutter des Pianisten Ernst Pauer (geb. 1826 zu Wien, gest. 1905 zu Jugenheim bei

Darmstadt), dessen Sohn der Pianist Max P. (geb. 1866 zu London) ist.

Zu Seite 278.

Auguste geb. Andre, Johann Baptist Streichers Gattin, wurde
nach der Inschrift des gemeinsamen Ehrengrabes auf dem Wiener Zentral-

friedhof am 20. Juni 1802 zu Offenbach a. M. geboren und starb am 1. Jul!
1847 zu Wien.

Ein mit No. 202 iibereinstimmender oberschliigiger Hammerfliigel von J. B.

Streicher befindet sich im Bachhaus zu Eisenach (No. 73).

Zu Seite 280.
*Friedrich Ehrbar iibernahm i. J. 1857 die Fabrik seines Arbeitgebers

Eduard Seuffert. E. starb am 23. Februar 1905 auf seinem Gute Hart bei

Gloggnitz (u. d. Enns, 1 \ - Meilen von Wiener-Neustadt entfernt).

Je ein Tafelklavier von Johann Qottlob Wagner-Dresden befindet sich in

der Sammlung des ,,Conservatoire" zu Briissel (v. 24. Decbr. 1783; No. 1628) und im
Bachhaus zu Eisenach (v. 12. Decbr. 1788; No. 71).

Ein k. k. Hoforgelbauer Franz Walter, wahrscheinlich ein Vorfahre
Anton W.s, starb 1733 im 77. Lebensjahre zu Wien. Anton Walter ist

1751 geboren und starb 75 Jahre alt am 11. April 1826 zu Wien.

Vgl. C. F. Pohls Haydn-Biographie, 1. Band, S. 157.

Zu Seite 283.
Ein im Empirestil ausgestatteter Pyramiden-Fliigel von Anton Walter & Sohn

befindet sich im osterreich. Museum fur Kunst und Industrie zu Wien.
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Zu Seite 284.
Ein schciiies Cembalo von Girolamo Zenti wurde i. J. 1753 zu Paris zum

Kauf ausgeboten. Die hierauf beziigl. Anzeige in der ,,Affiches, annonces, et avis

divers" lautet: ,,L'n chwccin a ravallement de Gerolamo dc Seiitis. L'eiillvcinent des

Sal'incs est pciiit cii dehors ct dc g>a>ids moi ccanx d'architeditrc ornetit le dedans. On s ndrefjeni,

ail S'' Waters on a Mile Fel, rue Saint- 77u>iiias-dtt Louvre, /"res de I'Iiotel de Longucville,
26 fevrier 17jj"'^)

Zu Seite 289.
Ueber die innere Einrichtung der » Positive* vgl. J. S. Petri, ,,Anleitung zur

practischen Musil<" (2. Aufl., Leipzig 1782, S. 365/66).

*Zu Seite 328 (No. 29Q).
Die Hildebrand'sche Orgel der Wenzelskirche zu Naumbtirg a. S. ist

1744—46 erbaut worden.

(Vgl. hierzu audi die Berichtigung zu Seite 362 auf Seite 668 des vorlieg.

Katalogs. Ueber weitere Umbauten der betreff. Orgel s. ,,Zeitschrift fiir Instrumenten-

bau", 31. Jahrg. S 1249.)

Zu Seite 332 (No. 311).
Das betreff. Regal stammt aus der Marienkirche zu Danzig. (Vgl. «Zeitschrift

fiir Instrumentenbau", 13. Jahrg. S. 396.)

Zu Seite 336.
Das Patent von Grenies >Orgue e.xpressifc ist vom 23. Juni ISIO datiert.

Zu Seite 337.
Eine Sch 1 i m bach'sche »Aeoline« mit einem Klaviaturumfang von Contra-

A—c* besitzt das bayr Nationalmuseum zu Miinchen.

Auf Eschenbachs und Schlimbachs (Druckluft-) Aeoline v.

J. 1810 folgten zunachst das Aeolodicon von Volt in Schweinfurt (1813)
und 1815 das zuerst mit einem Reservebalg vervollkommnete AeoIodicon«
von J. D. Buschmann in Frankenthal. (Siehe „Zeitschrift f. Instrumenten-

bau", 32. Jhg. S. 1055.) Ein Aeolodicon von Reich ,
Mechaniker aus Fiirth

bei Nurnberg (1820), ist in der „Allg. musik. Zeitung" (Jhg. 22, Sp. 267)
erwahnt.

Fiir Verbesserungen des >Aeolodicon« erhielten Michael Joseph Kinder-
freund und Wenzel in Prag am 4. August 1826 ein osterreichisches Patent auf
fiinf Jahre. Ein vervollkommnetes » Aeolodicon* war ferner die 1826 von dem Klavier-

macher Carl Schmidt in PreBburg erfundene »Clav-Aeoline« (siehe vAllg. musik.

Zeitung", 28 Jahrg. Sp. 695).

Zu Seite 353.
Die Bezeichnung »Mundharmonika^ fiihrte auch bereits die alte Maultrommel

(Aura, Brummeisen oder Judenharfe); vgl. ,,Allg. musik. Zeitung", 9. Jahrg. (1807),

Sp. 262

Das von dem Wiener Orgelmacher Zyrill Demian und seinen Sohnen
Karl und Qui do erfundene Accordion wurde am 23. Mai 1829 patentiert;
das Instrument war an der Bodenplatte mit fiinf Tasten versehen. Knopfe
an Stelle der Tasten wandten zuerst Tischler F. Bichler und Uhrmacher
Heinrich Klein in Wien an, die hierfiir am 22. Oktober 1834 ein osterreich.

Patent erhielten.

(Nach frdl. Mitteilung des Herrn Ingenieurs Franz M. Feldhaus-Friedenau.)

')Cf. Eug. de Bricqueville, Les ventes d'instruments de musique, Paris 1908, p. 8.
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Zu Seite 355.
Der von Jacob Alexandre fiir Liszt gebaute Riescnfliigel

— eine Kom-
bination eines groBen Pedalharmoninms mit einem Pianoforte —

,
der friiher in Liszts

Wohnung auf der Altenbnrg zu Weimar stand, ist jetzt im Gebaude der „QeselIschaft

der Mnsikfreunde" zu Wien aufgestellt. (Vgl. die ausfuhrliciie Beschreibung des In-

struments in Richard Polils Buclie iiber Franz Liszt, Leipzig 1883, S. 65—71.)

Zu Seite 362.
*Der Geburtsort von Christian Gottlob Schlag ist das Dorf

Staschwitz (Kreis Zeitz, Regierungsbezirk Merseburg). Sein altester Sohn
Theodor wurde am 22. April 1847 zu Schweidnitz geboren und starb am
2. Mai 1912. Oskar Sch. trat i. J. 1906 in den Ruhestand. Die jetzigen
Inhaber der 1903 gegriindeten Kommanditgesellschaft „Schlag & Sohne" sind

Rein hold und Bruno, Sohne von Theodor Sch.

Vgl. „Zeitschrift fiir lustrumentenbau", 32. Jahrg. S. 985.

Der Orgelbauer Schweinefleisch hatte die Vornamen Johann
Christian Immanuel. Nach beendeter Lehrzeit arbeitete er u. a. bei dem
Leipziger Meister Zacharias Hildebrand ais Gehiilfe, wie es folgende
Zettelinschrift bestatigt, die gelegentlich der i. J, 1911 erfolgten Reparatur der

Orgel der Wenzelskirche zu Naumburg a. S. im Innern einer Holzpfeife ent-

deckt wurde:

,,Ich Johann Christian Immanuel Schivcinejieisch, 0)\s;clmacher Geselle Von

Altcnburg gebiirti,i^ gelernt bey dem Hoff' und Land Orgelbauer Hr. Trosten, hat

dass Werck helffen bauen Von Anno 1744 bis dahin 1J46, dass ist solehes fertig

wordcn. Der Principal hat geheiffen Hr. Hildebrand aus Leipzig.

Nauinburg i. der Marekt Kirche

Anno 1746 den 16. jfuny.''
In Forkels „Mu5ikalischem Almanach auf das Jahr 1782" heiBt es S. 200 :

,,'^cbuKinficifcb (-) 3iil*ruinciiteinnad?er iii icipjig. Seine ilaoiere [Clavichords] it»eri)eti

febr gefdjatjt."

Zu Seite 369.
Betreffs Zacharias Tayssner (Theussner) s. auch J. G. Walt hers ,,Musi-

calisches Lexicon" (Leipzig, 1732), Sp. 603.

*Zu Seite 374.
Die beiden in Herberts Werk ,,De cantu et musica sacra" verdffentlichten

Codices gehoren nicht dem 9., sondern erst dem 13. Jahrhundert an. (Vgl. hierzu

FuBnote 1 auf Seite 329 und FuBnote 2 auf Seite 371 des vorlieg. Bandes.)

Zu Seite 375, FuBnote.
Als Quelle fiir die Angaben iiber die Saitenstimmung der Radleier vgl. Dide-

rot & d'Alembert, ,,Encyclopedie" (Article ,,Lutherie", planche V).

Zu Seite 376.
Ueber Joseph Haydns fiir Konig Ferdinand IV. von Neapel geschriebene

Kompositionen fiir die Radleier s. die Fulinote auf Seite 408 des vorliegenden Katalogs.
Zwei vermutlich noch dem 16. Jahrhundert angehorende Radleiern befinden

sich in der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este zu

Wien (No. 114 u. 115).

Zu Seite 382, FuBnote 1.

Auch in der von Bartolomeo Cristofori verwalteten Sammlung des

Oranprincipe Ferdinando di Medici zu Florenz war ein »Qeigenwerk« vertreten

(No. 29 des Inventars: ,,L'ii Cimhalo con' tastatura d'avorio, con inveuzione di cinque Kttoie

per toccar le corde di biidella ad'iiso d'una ghironda, tinto di ros o, e filettato d'oro . ." etc.

(Cf. Leto Puliti, 1. c. pag. 103.1



Nachtrage zum 1. Bande des Katalogs (Seite 382 - 395) ^ 669

*Das jetzt im Museum des „Conservatoire de musique" zu Briissel befindliclie

»Qeigenwerk. (No. 2485) ist mit dem vou A.J. Hipkius („Tlie Piauoforte", p 95) er-

wahuten spanischeu lustrument aus der Kathedrale zu Toledo identisch
;

der Name
des Erbauers lautet jedoch nicht, wie dort und Seite 383 des Katalogs irrtiimlich an-

gegeben, „Fnichador" sondern Truchado. (Vgl. V. Ch. Mahil Ions Katalog, vol.

4e p. 286— 291. Der betrcff. Aufsatz von Ernest Closson erschien im Jahrgang
1904 der Briisseler Zeitschrift ,,Le Guide musical".)

Zu Seite 383.
*In der 2. Zeile des zweiten Abschnitts lies Le Voir, in der 7. Zeile

Gottfried (statt: Johann) Hohlfeld.
Gerbers „AItes Lexikon" (2. Theil Sp. 294) nennt ferner Georg Mat-

tl'.ias Riesch zu llmenau in Thiiringen (geb. urn 1710) als Erbauer eines

Gambenwerks
,

fiir das er urn 1756 eine Sonate in Niirnberg veroffentlichte.

Zu Seite 384 (No. 347).
Das »Piano Quatuor* von Qustave Baudet erhielt (nach dem Briisseler

Katalog vol. 4e p. 291) am 26. Juli 1865 das franzosische Patent No. 68168 und am
21. Mai 1873 ein weiteres Patent (,, brevet de perfectionnement") No. 99311.

Za Seite 385 (No. 349).

Henry M ii 1 1 er- B ra u n a u konstruierte auch Pedalzithern, die ihm anscheinend

die Anregung zu seinem »Pentaphon« gaben. (Vgl. H. Kennedy, „die Zither", S. 86.)

Zu Seite 387.

Als ein Vorlaufer der Franklin'schen Glas-Harmonika ist auch das

„Klavier von auserlesenen Glasern durch drey Octaven" zu erwahnen, das

Carl Ludwig Weissflock, Kamniermusikus am fiirsll. Zerbster Hofe, i. J.

1731 konstruierte. (Vgl. Gerbers „altes Lexikon", 2. Theil Sp. 791.)

Zu Seite 389, FuBnote.
Auch Beethoven verwendet einmal die Glasharmonika, und zwar in der 1815

geschriebenen Musik zu Dunckers Drama ,,Leonore Prohaska" (im Melodram No. 3.

Vgl. die Breitkopf & Hiirtelsche Gesamtausgabe, Serie XXV No. 272 [S. 240]).

*Zu Seite 395 f.

Vgl. Iiierzu den Aufsatz „GIasmaterial fiir Musikinstrumente und physi-
kalisch-akustisches Studium" von Gustav Adolf Buschmann-Hamburg in

der „Zeitschrift fiir Instrumentenbau" (32. Jahrg. S. 272 f.),
in dem der Ver-

fasser — ein Enkel von Johann David B., des Erfinders des Terpodion
—

auch iiber dieim Katalog als „Friktionsinstrumente nach Chladni'schem Prinzip"
bezeichneten Reibungsinstrumente manche bisherigen Irrtiimer aufklarende

Angaben bringt und namentlich die bisher angenominene Prioritat E. F.

Chladnis auf diesem Gebiete auf das historisch richtige MaB zuriickfiihrt. —
Als erstes Friktionsinstrument mit „sangbarem", d. h. modulationsfahigem
Ton ist die 1789 erfundene Metallorgel des beriihmten Instrumentenmachers
Charles Clagget in London zu betrachten, be! der das Prinzip der i. J.

1711 von dem englischen Hoflautenisten John Store erfundenen Stimmgabel
auf ein mit einem Metallzylinder ausgestattetes Klavierinstrument iibertragen

war; eine Nachahmung hiervon war u. a. das Melodicon des Kopenhageners
Peter Rieffelsen (nicht Rieffelstein!). Bei seinen Versuchen mit Klangstaben
und -platten, die ihn zur Entdeckung der Sichtbarmachung der sog. Klang-

figuren fiihrten, fuBte Chladni auf dem Prinzip der von Johann Wilde
in St. Petersburg 1744 erfundenen Nagelgeige ( Eisen- oder Stiftgeige ,

s.

Seite 408 f. im 1. Bande des Katalogs). Bei seinem 1790 gebauten Euphon«
diente ihm ferner die Einrichtung der alten Holz- oder StrohfiedeL als
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Modell, nur daB er (an Stelle der holzernen) eiserne Stabe als Klangerreger
benutzte. „lm Jahre ISOOhatte Chladni seine Euphon -Konstruktion mit einer

Klaviatur und einem glasernen Zylinder in Verbindung gebracht, mit der Um-
anderung, daB anstatt der festgekitteten Glasrohren leicht bewegliclie holzerne,
mit Tuch belegte Anhangsel verwendet waren, welche mittels angebundener
Bindfadenschleifen an die Tasten der Klaviatur gehangt wurden. Ueber
diesem betuchten Anhangsel lag der Glaszylinder, welcher fiir den Spielge-
brauch erst mit Wasser benetzt werden muBte, ebenso wie die betuchten

Anhangsel. Mit diesem ersten unvollkommenen Versuch behauptete Chladni

das erste ausdrucksfahige Tasteninstrument erfunden zu haben. Er gab ihm
den Namen Clavicylinder ,

weil nach seiner Auffassung eine Klaviatur und
ein glaserner Zylinder die hauptsachlichsten Bestandteile waren. . . Im Jahre
1811 kaufte der Instrumentenbauer Luigi Concone in Turin von Chladni

die Clavicylinder-Erfindung an. Aber was Chladni von diesem geschickten
Kiinstler fiir seinen Clavicylinder erwartete, ging nicht in Erfiillung. So sind

auch nur wenig Instrumente von Concone angefertigt worden . . . ." etc.

(Vgl. No. 356, Seite 398 im 1. Bande des Katalogs.)

Zu Seite 398, FuBnote 1.

Quelle: Chladnis Selbstbio8;raphie in der Zeitschrift „Caecilia", Bd. VI (Mainz

1827), Seite 304.

Zu Seite 403 (No. 360).
*Lt. freundl. Mitteilung des Herrn Friedrich Kaufman n in Frankfurt

a. M. hat sein GroBvater Johann Friedrich Kaufmann iiberhaupt nur ein

einziges Exemplar des von ihm erfundenen Harmonichord gebaut, das sich

jetzt im Besitze des Herrn K. befindet. Das vorlieg. Instrument No. 360 ist

s. Zt. von einem Gehulfen, der die Absicht hatte, es mit seiner Frau fiir Kon-
zertzwecke zu benutzen, hinter dem Riicken seines Prinzipals angefertigt

worden; doch kam der Gehiilfe mit der schwierigen Konstruktion nicht zu-

stande, und das unvollendete Instrument wurde spater von K. angekauft.

Zu Seite 408.

Johann Wilde (s. iiber ihn auch Seite 532 im vorlieg. 2. Bande) war
wiihrend seines Leipziger Aufenthalts mit J

oh. Sebastian Bach befreundet. (Vgl.

Gerbers „altcs Lexikon", 1. Theil Sp. 491/92.)

Zu Seite 412.

»Pianos-Quatuor« von O. Baudet befinden sich ferner im Museum des „Conser-
vatoire" zu Briissel (No. 2486) und im Deutschen Museum zu Mihichen.

Zu Seite 413.
Daniel Loeschman 6^ James AUwright in London erhielten -

It. freundl.

Mitteilung des Herrn higenieurs Franz M. Feldhaus in Friedenau - fiir das

»Terpodion< am 17. Januar 1821 das englische Patent No. 4637.

Zu Seite 414.
Ein »Claviorganum«^ von G. D i ez (Zwingenberg 1792) besitzt das Landesgewerbe-

Museum zu Stuttgart.

Ein gestoch. Zettel von F. Feury v. J. 1746 ist in de Wits ,,Geigenzettel alter

Meister" (2. Teii, Tafel 9 No. 98) nachgebildet.

Zu Seite 417 u. 418.
Eine (undatierte) »Vielle en luth« von F. Feury besitzt ferner R. Savoye-

Paris; desgl. zwei derartige Instrumente von Pierre Louvet a. d. J. 1735 u. 1753

und eine »Vielle en guitare" von Georges Louvet (Lyon 1733).
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Die in der Sammlung R o t h sch i 1 d -Wien befindliche »Viel]e« von P. Loiivet

ist mit praclitigen Elfcnbein- und Schildpatt-Intarsien ini Renaissancestil verziert und
als vielleicht schonstes noch eihaltenes Exemplar einer Radleier zu bezeichnen.

Zu Seite 424 (No. 371).

Nachbildun.o- der Inschrift und Rosette zum Harpsichord No. 371 s. auf

Seite 662 des vorlieg. Bandes.

Zu Seite 426 (No. 372 u. 373).
Glockenklaviere waren schon im 17. Jahrlnindert bekaniif. Vgl. Ph. Hainhofers

Bericht iiber die kurfiirst! sachs. Kunstkammer v. J. 1629 (s. FuBiiote 2 auf Seite 410
des vorlieg. Katalogs): „Ww lim-icr iuftniiucnt nut 42 glocklcu, schr lichlitli."

Zu Seite 427 (No. 75).

Vgl. hierzu den Aufsatz von A. Koczirz ,,ziir Geschichte des Luy thon'schen
Klavizimbels" in den ,,SammeIbanden der Internat. Musik-Gesellschaft", Bd. IX.

S. 565 f.

Zu Seite 428.
Auch zvvei der beruhmtesten Klaviermacher des 18. Jahrhunderts,

Burkat Shudi in London und Pascal Taskin in Paris, bauten Kiel-

fliigel, die zum An- und Abstellen der einzelnen Saitenchore anstatt der

Registerziige mit Pedaltritten nach Art der Pianoforte versehen waren.
In der Salzburger Zeitung vom 6. August 1765 ist folgender Bericht aus London

vom 5. Juli enthalten : ,,Der althiesige sehr beriihmte Claviermacher Burkard Thudy
[sic], ein geborner Scliweizer, hatte die Ehre, fiir Seine Konigl. PreuB. Majestat

[Friedrich den OroBen] einen Fliigel mit zwey Manuals zu verfertigen, welches von

Allen, die es sahen, sehr bewundert worden. Man hat es als etwas Aulkrordentliches

bemerkt, daB Herr Thudy a lie die Register in ein Pedal angebracht, so

daB sie durch das Treten so nach einander konnen abgezogen und das Abnehmen
und Zunehmen des Tones dadurch nach Belieben kann genommen werden, welches

crescendo uud decrcscendo die Herreu Clavieristen sich langst gewiinscht. Herr Thudy
hatte auBerdem den guten Bedacht genommen, seinen auBerordentlichen Fliigel durch
den aufierordentlichsten Clavierspieler dieser Welt das erste Mai spielen zu lassen,

namlich durch den sehr beriihmten sieben- oder neunjahrigen Musikmeister Wolfg.
Mozart,') bewunderungswiirdigen Sohn des Salzb Herrn Kapellmeisters L. Mozart.
Es war ganz etwas Bezauberndes, die vierzehn Jahre alte Schwester dieses kleinen

Virtuosen mit der erstaunlichsten Festigkeit die schwersten Sonaten auf dem Fliigel

abspielen, und ihren Bruder auf einem andern Fliigel solche aus dem Stegreife accom-

pagniren zu horen. Beyde thun Wunder!. . . ."-)

Eine Anzeige der Pariser ,,Affiches, annonces, et avis divers" v. J. 1782 lautet:^)

,,
Clavecin de [Jean] Couchet refait a neuf et mis a grand rav[alement] par P. Taskin,

avec des peintures precieuses et mecaniques au pied pour varier le jeu de
10 a 12 manieres (deces de M. Demarville, receveur general des finances, rue du Sentier."

') Mozart war damals neun Jahre alt.

^) Abgedruckt in der Biographic W. A. Mozart's von Georg Nicola us
V. Nissen (Leipzig 1828, S. 78 79).

^) Cf. Eug. de Br i cq uc V i 1 le, ,,Les ventes d'instruments de musique au
XVIIIe siecle", Paris 1908, p. 16.
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Neue Erwerbungen von Tasteninstrumenten.

(Beschreibungen enthalt der 3. Band des Katalogs.)

No. 1093. Doppel-Virginal von Andreas Ruckers, Antwerpen 1644.

No. 1094. Spinett von Haworth (Charles Haward, London) 1687.

No. 1095. Vorderstimmiges Tafelklavier von L. Kulmbach, Heilbronn
a. N. ca. 1820.

No. 1096. Aufrechter Hammerflijgel in Lyraform von Wachtl, Bleyer
& Seuffert, Wien (1810).

No. 1097. Hammerflligel von Nannette Streicher, Wien ca. 1820.

No. 1098. Hausorgel in Verbin dung mit Schreibsekretar. Siid-

deutsche Arbeit um 1820.

No. 1099. Radleier. Deutsche Arbeit aus dem 18. Jahrhundert.

No. 1100. Melodion. (Friktionsinstrument mit Klaviatur, ahnlich dem
Dietz'schen Melodion No. 357.) Deutsche Arbeit, ca. 1825.

Zu der Aufzahlung der Kataloge offentlicher und privater Instru-

mentensammlungen auf Seite 433 f. im 1. Bande des Katalogs ist nach-

zutragen :

Darmstadt.
GroBherzogl. hessisches Landesmuseum. Fiihrer durch die Kunst- und
historischen Sammlungen. Mit 48 Tafeln. Darmstadt 1908.

Seite 64-66: Sammlung der Musikii^striimente (Raum 29).

Eisenach.

[Bornemann, G. u. E. Buhle], Verzeichnis der Sammlung alter Musik-
instrumente im Bachhaus zu Eisenach. [Leipzig 1911.]

Im „Bach-Jahrbuch", 8. Jahrgang, S. 109 f. Ziierst veroffentlicht im ,,Pro-

grammbuch des kleinen Baclifestes 1911 in Eisenach".

Fiorenz.

Bargagna, Leto. Gli strumenti musicali raccolti nel Museo del R.

Istituto L. Cherubini a Firenze. Con 12 tavole. Firenze [1911].

Kopenhagen.
Hammer ich, Angul. Das musikhistorische Museum zu Kopenhagen.
Beschreibender Katalog, deutsch von Erna Bobe. Mit 179 Illustrationen.

Kopenhagen 1911.

Lissabon.
Breve Noticia dos Instrumentos de musica antigos e modernos da

Collecgao [Alfredo] Keil. 1904, Lisboa.
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Niirnberg.
Die Kiinst- und kulturgeschichtlicheii Sammlungen des Germanischen
Museums. Wegweiser fiir die Besucher. NiirnBerg 1910.

Seite 194-198: Musikinstrumente (Saal 92).

Paris.

Catalogue officiel des Collections du Conservatoire national des Arts
et Metiers. 2^ fascicule: Physique. Paris 1905.

Page 62 a 79: Acoustique.
- Page 71 a 78: Instruments de musique.

Stockholm.
Nordiska Museet. Musikafdelningen. Vagledning utarbetad af Hedvig
Boivie. Stockholm [1912].

*

Von weiteren Museen, die Instrumentensammlungen besitzen, seien

genannt:
Braunschweig, Stadtisches Museum.
Innsbruck, Tiroler Landes-Museum Ferdinandeum.

Klagenfurt, Landes-Museum Rudolfinum.

Sigmaringen, Fiirstl. Hohenzollernsches Museum fiir Wissenschaft
und Kunst.

Zu Seite 437—439.
Eine von f C. C. Snoeck in Gent nach clem Verkauf seiner beiden ersten

groBen Sammlungen nach Berlin iind Briissel zusammengebrachte dritte Sammlung
wurde von der russischen Regierung als Grundstock fiir eine staatliche Instrumenten-

sammlung in St. Petersburg erworben.
Die Sammlung von Luigi Arrigo n i-iMailand wurde 1881 zu Paris ver-

steigert. (Gedruckter Katalog: ,,Catalogue des instruments de musique anciens, rares
et curieux . . . avant figure a I'Exposition nationale italienne dont la vente aura lieu

Hotel Drouot . .". le 19 Decembre 1881. Paris -
1881".)

Carl Claudius, friiher in Malmo, wohnt jetzt in Kopenhagen. Einen Teil

seiner Instrumentensammlung stiftete er den Musikhistorischen Museen zu Kopen-
hagen, Stockhohii und Christiania.

Lu igi- Francesco Valdrighi (gest. 1899 zu Modena) schenkte seine In-

strumentensammlung dem Museo civico seiner Vaterstadt.

Bemerkenswerte Privatsammlungen besitzen in Deutschland Wilhelm Riick
in Niirnberg und A. Klinkerful] in Stuttgart.

<yta|3'^-
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No. 492. Laute V. Wendelin Tieffenbrucker, Padua 1551 92
„ 493. Laute v. Wendelin Tieffenbrucker, Padua 1559 (2 Abbildungen). . 92
„ 494. Laute, StraBburg 1596 95

„ 495. Kleine theorbierte Laute v. Matt. Sell as, Venedig ca. 1630 95
„ 496. Laute v. loach. Tielke, Hamburg 1676 96
» 497. Laute v. Thorn. Edlinger d. Aelt., Augsburg ca. 1675 96
„ 498. Theorbierte Laute v. Bart. Eberspacher, Florenz, a. d. 17. Jahrhdt. . 100

„ 502. Kleine theorbierte Laute v. Tob. Fiscier, Siena 1710 100

„ 506. Theorbe v.Joh. Christ. Hoffmann, Leipzig 1720-25 104

„ 507. Theorbe V. Joh. Christ. Hoffmann, Leipzig 1720—25 104

„ 508. Kleine Theorbe (Tiorbino) aus dem 18. Jahrhundert 100

„ 509. Theorbe v. Alois. Marconcini, Ferrara 1778 104

„ 512. Chitarrone (Arciliuto) v.Magn. Tieffenbrucker d. J , Venedig ca. 1610 . 108

„ 513. Chitarrone (Arciliuto) V. Mich. Attore, Venedig 1620 108

„ 516. Schwedische Theorbe v. Lorenz Mollenberg, Stockholm 1814 ... Ill

„ 517. Russische Theorbe (Torbana), ca. 1775 Ill

„ 518 Mandiirchen (Nachbildung) 121

„ 519. Pandurina, wahrscheinl. v. Matt. Sellas, Venedig ca. 1635 112

» 520. Pandurina v. Stef. Franco, Florenz 1692 112

„ 521. Pandurina, ca. 1690 112

„ 522 Pandurina v. Qiov. Smorsone, Rom 1722 112

„ 524. Mandora (von Vinaccia, Neapel?) aus dem 18. Jahrhimdert .... 112

„ 527. Angelique oder Angelica (Nachbildung) 121

Colachons.

No. 528. Colascione (Colachon) aus dem 17 Jahrhundert 122

,, 529. Colachon a. d. ersten Halfte des 18. Jahrhunderts 122

Guitarren.

No. 532. Kleine Guitarre (Chitarrino) v. Matt. Sellas, Venedig ca. 1630

(2 Abbildungen) 137

„ 534. Guitarre aus dem 17. Jahrhundert (2 Abbildungen) 137

„ 536. Guitarre aus dem 17, Jahrhundert (2 Abbildungen) 138

„ 537. Guitarre V. Joach. Tielke, Hamburg ca. 1700 (2 Abbildungen). ... 138

„ 541. »Terza di Chitarra a battente« (Terz-Schlagguitarre) aus dem 17. oder

18. Jahrhundert 143

„ 547. » Chitarra a battente« (Schlagguitarre) aus dem 17. oder 18 Jahrhundert 143

„ 548. ^Chitarra a battente« aus dem 18 Jahrhundert (2 Abbildungen) . - . 144

„ 551. »Terza di Chitarra a battente^ aus dem 17. oder IS. Jahrhundert

(2 Abbildungen) 143

„ 553. Guitarre a. d. ersten Halfte des 18. Jahrhunderts 144

„ 554 Guitarre v. Ferd. Gagliano, Neapel 1774 151

„ 555 Guitarre v. Gioacch. Trotto 1792 151

„ 558. Guitarre v. Pietro Valenzano
, Neapel ca. 1810 162

„ 572. Guitarrisierte Laute v. L. B. Mayer 1750 152

„ 574. Guitarrisierte Laute v. Matth Epp, StraBburg 1671 (2 Abbild.) ... 152

„ 576. Terzguitarre in Cislreform v. Genn. Fabricatore, Neapel 1800 ... 151

„ 582. Lyra-Guitarre, ca 1820 161

.. 586. Lyra-Guitarre v.C. Chr. Otto, Halle a. S. 1820 161

„ 590. Guitarre aus Eisenblech, ca. 1830 161

„ 596. BaBguitarre v. Villaume & Giron, Troyes 1791 162

„ 597. BaBguitarre v. Vissenaire, Lyon 1825 162

„ 599. BaBguitarre, ca. 1830 169

„ 600. BaBguitarre v. Rob. Lotz, Gotha ca. 1850 169

„ 603. Guitarrenharfe, ca. 1820 . 169
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No. 605. Tasten-Quitarre, vielleicht v. C. L. Bachinaiin, Berlin ca. 1805 . . . 170

„ 606. Akkord-Quitarre, ca. 1S50 170

„ 607. Doppelguitarre, ca. 1840 1/0

„ 609. Quilarre-Violoiicell (Arpeggione) von Job. Georg Staufer, Wien 1824. 563

Cithern

und citherartige I nstruniente.

No. 613. Citlier (Cetera) aus dem 17. Jahrhnndert 187

„ 618. Cistre v. G. Le Blond, Diinkirchen 1773 187

„ 624. Cither (English Guitar, Pandore), ca. 1810 187

„ 626. Tasten-Cither V. Preston, London ca. 1790 188

., 628. Tasten-Cither v. Longman & Broderip, London ca 1805 (2 Ab-

bildungen) 188

„ 629. Archicistre (BaBcither), anscheinend v. G. Le Blond, Diinkirchen ca.

1800 195

Thiiringer Zither (1798) 195

Thiiringer Zither (1846) 195

>Hamburger Cithrinchen'< v. Joach. Tielke, Hamburg 1694 (2 Ab-

bildungen) 196

Pandora (Nachbildung) 199

Penorcon (Nachbildung) 199

Orpheoreon (Nachbildung) 199
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No. 719. Pochette aus dem 17. Jahrhundert (2 Abbildungen) 345

721. Pochette aus dem 17. Jahrhundert (2 Abbildungen) 345

723. Pochette aus dem 17. Jahrhundert 346

724. Pochette aus dem 17. Jahrhundert 349

725. Pochette aus dem 17 Jahrhundert (2 Abbildungen) 349

726. Pochette v. Matth. Epp, StraBburg 1656 (2 Abbildungen) 346

728. Pochette v. Georg Worlle, Augsburg 1673 346

729. Pochette v. Thorn. Edlinger, Augsburg 1687 (2 Abbildungen) ... 346

730. Pochette a. d. Ende d. 17. lahrhunderts (2 Abbildungen) 349

731. Pochette a. d. Anfang d. 18. Jahrhunderts (2 Abbildungen) 349

732. Pochette aus dem 18. Jahrhundert 350

734. Pochette aus dem 18. Jahrhundert 349

735. Pochette (Sordino) v. Giov. Ferrari 350

737. Pochette (Sordino) aus dem 18. jahrhundert 350

738. Pochette aus dem 18. Jahrhundert 350

739. Pochette aus dem 17. oder 18. lahrhundert (Nachbildung) 346

740. Pochette aus dem 17. oder 18. jahrhundert (Nachbildung) 346

741. 'Pochette d'amour« aus der ersten Halfte des IS. Jahrhunderts. . . . 350

742. Pochette in Guitarrenform (2 Abbildungen) 355

747. Pochette in Violinform aus dem IS. lahrhundert 355

748. Pochette in Violmform aus dem 18. Jahrhundert 355

749. Pochette in Violinform aus dem 18. Jahrhundert 355

751. Pochette in Violinform aus dem 18. Jahrhundert 350

752. Pochette in Violinform aus dem 18. Jahrhundert 350

754. Pochette in Violinform aus der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts . 355

755. Violino piccolo v. Ant. Stradivari, Cremona ca. 1720 356

756. Violino piccolo (Pochette in Violinform) v. P. A. Cati, Florenz 1741 . 356

757. Violino piccolo v. Giul. Ces. Gigli, Rom 1762 356

758. Quartgeige oder Violino piccolo aus dem 18. Jahrhundert 356

759. Quartgeige oder Violino piccolo v. Jos. Ant. Laske, Prag 1791 . . . 356

Mittelalterliche Fidein und Vorlauferformen

(in Nachbildungen).

Deutsche Rotte aus dem 5.— 7. Jahrhundert 377

Franzos. Crouth aus dem 11. jahrhundert 377

Walisischer Crwth aus dem 18. Jahrhundert 377

Fidel (Vielle) aus dem 14. oder 15. Jahrhundert 37S

Lyren.

>Lira da braccio« von der Wende des 15. Jahrhdts. (Nachbildung) . . 378

»Lirone da braccio* von Ventura Linarolo, Venedig 1577 (2 Abbild.) . 414

»Lira da gamba« von Ant. Brensio, Bologna 1592 (2 Abbildungen). 421

»Lira dagamba« von Francesco Bertolotti da Salo, Brescia ca. 1612 . 422

»Lira da gamba«, ca. 1650 422

Viole da braccio.

Diskantviole von Joachim Tielke, Hamburg 1690 (3 Abbildungen) . 443

Diskantviole aus dem IS. Jahrhundert 444

Diskantviole aus dem 18. Jahrhundert 444

Altviole von Johann Udalr. Eberle, Prag 1749 444

Altviole von Ant. Graguani, Livorno 1791 447

Viole da gamba.

Diskantgambe von Pieter Rom bouts, Amsterdam 1723 447

Kleine Altgambe, ca. 1680 448

Altgambe von Ernst Busch, Niirnberg ca. 1625 448

Altgambe aus dem 17. Jahrhundert 448

No.
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No. 805. Altganibe von Joli. Christ. Hoffmann
, Leipzig 1731 447

„ 808. Tenorganibe von Ernst Busch, Niirnberg 1644 452

„ 809. Tenorganibe von Math. u. Hans Jacob Epp, StraBburg ca. 1660. . 451

„ 811. Tenorganibe von Thomas Edlinger, Angsburg 1672 451

„ 812. Tenorganibe von Martin Hoffmann, Leipzig 1688 452

„ 813. Tenorganibe von Joachim Tielke, Hamburg 1697 (2 Abbild.) . 459 u. 460

„ 814. Tenorganibe von Joachim Tielke, Hamburg 1699 (2 Abbild.) . 459 u. 460
Wirbelkasten zu No. 814 456

„ 815. Tenorganibe von Joachim Tielke, Hamburg ca. 1700 (2 Abbild.). . 467
Wirbelkasten zu No. 815 456

,, 819. Tenorganibe von Joh. Christ. Hoffmann, Leipzig 1731 468
Wirbelkasten zu No. 819 456

„ 821. Tenorganibe aus der Mitte des 18. Jahrhunderts 468

„ 824. Kleine" BaBgambe (Nachbildung; 2 Abbildungen) 471

„ 825. GroBe BaBgambe, ca. 1730 472

Vioie d'amore.

No. 830 »Viola daniore« von joh. Christ. Hoffmann, Leipzig ca. 1730 . . 487

834. >Viola d'amore« von Joh. Udalric. Eberle, Prag 1743 487

838. »Viola d'aniore« von Joh. Udalric. Eberle, Prag 1753 487

846. »Viola d'amore* aus dem IS. Jahrhundert 488

851. >Englisches Violet*, vielleicht von Joh. Udalric. Eberle, Prag ca. 1740 . 488

852. >BassedeVioled'aniour<(Violebatarde)von Claude Boivin, Parisl734. 488

Barytons (Viole da bardone).

No. 855. Baryton von Daniel Achat. Stadlmann, Wien 1715 (2 Abbild.). . 495

„ 856. Baryton von Simon Schodler, Passau 1785 (2 Abbildungen) . . . 496

Violinen.

No. 858. Violine von Paul Alletsee, Miinchen 1730 517

867. Violine aus dem 18. Jahrhundert 517

868. Violine von Philipp Achner, Mittenwald ca. 1780 517

881. Violine aus Messingblech, Ravenna 1845 518

887. Violine von Felix Savart, Paris ca. 1820 525

888. Violine von Joh. Qeorg Staufer, Wien 1828 518

891. Violine, Mailand ca. 1820 525

893. Violine, ca. 1830-40 518

897. Violine mit eingebautem Waldhorn 526

898. Stock-Violine nach Joh. Wilde (2 Abbildungen) 525

900. Hardanger Qeige von Trond Issaksen, Fladebo 1758 526

901. Hardanger Qeige vom jahre 1829 526

904. Philomele (Stahlgeige) aus dem 19. Jahrhundert 526

Bratschen (Alt- u. Tenorgeigen),

No. 905. Tenorgeige von Jos. Meyer, Graffenhausen [?]
1668 541

„ 906. Tenorgeige von Giov. Picinetti, Florenz 1682 541

„ 907. Tenorgeige, ca 1730 541

„ 909. Bratsche, ca. 1725—40 542

„ 913. Bratsche von Francis Chanot, Paris ca. 1820 542

„ 915. >Contr'alto« von J. B. Vuillaume, Paris 1855 542

Viole pompose.
No. 918, »Viola pomposa« von Joh. Christ. Hoffmann, Leipzig 1732. . . . 553

„ 919. »Viola pomposa« von Joh. Christ. Hoffmann, Leipzig 1741. . . . 553

„ 920. »Violapomposa« von Christ. Gottl. Klinger[?], Klingenthal ca. 1750 . 554

„ 921. »Viola pomposa* von Joh. Traugott Mosch, Borstendorf ca. 1775 . 554
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Violoncells.

No. 934. »Violoncello piccolo« aus dein 18. Jahrhundert 563

„ 938. ^Violoncello da spalla* von Lorenzo Arcangioli, Florenz 1825 . . 563

Contrabasse.

No. 940. ContrabaB(Violone)von QottfriedThielke, Brescia 1662(2 Abbild.) . 564

Wirbelkasten zu No. 940 576

„ 942. ContrabaB von Giov. Battista Dini, Lucignano 1707 (2 Abbild.) . 575

„ 943. ContrabaB von der Wende des 17. Jahrhunderts 576

Verschiedenartige Streichinstrumente

No. 952 - 54. 3 schwedische Schliisselfiedeln (3 Abbildnngen) 585

„ 956, »Husla« (wendische Fiedel) 585

Bogen.

No. 962. Schliisselfiedel-Bogen 585

967. Marintrompeten-Bogen 586

975, 9S1, 982, 986. Gambenbogen (4 Abbildungen) 586

980, 1029, 1039, 1050, 1078. Violinbogen (5 Abbildungen) 586

985. Violenbogen 586

, 1004, 1069. Violoncellbogen (2 Abbildungen) 586
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Aniici, Luigi; Rom (zu No. 660) 233
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Bachmann, Carl Ludwig; Berlin 1793 (zu No. 843) 603

Bar be, Frangois; Dijon ("zu No. 589) 233
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Carcassi, Lorenzo; Florenz 1740 (zu No. 922) 609
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^ Lorenzo e Tommaso; Florenz 1767 (zu No. 840) 609
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Celoniato, Giov. Francesco; Turin 1732 (zu No. 829) 609
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Challiot, Pierre; Paris (zu No. 403) 234

Chanot, Francis; Paris (zu No. 014) 610

Chathelin, Adrien Benoit; Valenciennes 1758 (zu No. 789) 610

Comuni, Antonio; Piacenza (zu No. 562) 234

Corsini, Pietro: Arcidosso 1652 (zu No. 376) 237

Costa, Diego; Cadix 1715 (zu No. 592) 237

Cusumano, Giuseppe; Tunis 1854 (No. 575) 237

Deleplanque, Gerard J.; Lille 1773 (zu No. 620) 238

Desrousseaux, Nicolas; Verdun 1758 (zu No. 790) 610

Diehl, Friedrich; Darmstadt 1853 (zu No. 467) 238
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Eberspacher, Bartolomco; Florenz (zu No. 498) 238
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Edlinger, Thomas; Augsburg 1672 (zu No. 811) 614

Augsburg 1687 (zu No. 729) 614

<zu No. 497) 243

Elg, Jonas; Stockholm 1732 (zu No. 499) 243

Epp, Matthiius; StraBburg 1656 (zu No. 726) 614

Stral5burg 1671 (zu No. 574) 243

u. Hans Jacob; StraBburg (zu No. 809) 614
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Fleurot, . . . .; Valdajol (zu No. 412) 244
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Miinchen 1838 (zu No. 443) 253
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Hamburg 1697 (zu No. 813) 649

Tresselt, Wilhelm; Gr.-Breitenbach 1798 (zu No. 946) 650

Trond, Issaksen; Fladebo 1758 (zu No. 900) 650

Trotto, Gioacchino; 1792 (zu No. 555) 272

Valenzano, Pietro; Neapel (zu No. 558) 279

Vettorazzo, Giovanni; Vicenza 1793 (zu No. 382) 279
Viecker, Theodor; Querfurth 1720 (zn No. 387) 279
Villaume & Giron; Troyes 1791 (zu No. 596) 279

Vimercati, Gaspare; Mailand 1766 (zu No. 653) 280
Vinaccia, Qennaro; Neapel 1778 (zu No. 655) 280

Vissenaire, . . . .; Lyon 1825 (zu No. 597) 280

Wagner, Joseph; Konstanz 1783 (zu No. 885) 650
\Va inert, Anton; Warschau 1806 (zu No. 577) 280

Weixelpamer, Joseph; 1811 (zu No. 694) 286

Worlle, Georg; Augsburg 1673 (zu No. 728) 650

Zacher, Ma.ximilian; Breslau 1731 (zu No. 503) 280

Nachbildungen von Gemalden, Kupferstichen und Holzschnitten.

Gruppe von Musikinstrumenten. Nach einem Gemaldc von Jan Brueghel. Titeltafel.

,,Harfen und Lauten." Nach einem Holzschnitt von Jost Amman 3

Harfenspielerin mil Guitarre spielendem Kinde. Nach einem Gemiilde von
Caspar Netscher 7

,,QroBe Doppelharfe." Holzschnitt aus Praetorius'
,,Syntagma" 14
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Spitzharfe. 2 Holzschnitte aiis Eisels „Musicus autodidaktos" 22

Zitherspieler. Nach einem Gemiilde von Franz v. Defregger 37

Lautenspieler. Portrat von Charles Mouton nach einem Qemalde von Francois
de Troy

'

. . 75

Lantenspielerin nnd Harfenspieler. Nach einem Holzschnitt von Hans Weiditz 91

Spielerin der theorbierten Laute. Nach einem Qemalde von Gerard Terborch . 99

Theorbenspieler. Portrat von Adam Falkenhagen nach einem Kupferstich
von J. W. Stor ^ 103

Chitarrone- und Violinspieler. Nach einem Gemalde von Domenichino . . . 107
Arciliuto- (Chitarrone-) Spieler. Nach einem Kupferstich aus Bonannis ,,Gabi-

netto armonico" 108

Colachon-Spielerin. Nach einem Kupferstich aus Bonannis ,,Gabinetto armonico" 122

Guitarre-Spielerin. Nach einem Gemalde von Aug. Quesnel 127
Violin- und Citherspieler. Nach einem Gemalde von Adriaen Brouwer . . . 177

Gruppe von Musikinstrumenten. Nach dem Titelkupfer zu Jac. Krembergs
„Gemuths-Ergotzung" 200

Cither- nnd Pandora-Spieler. 2 Kupferstiche aus Bonannis ,,Gabinetto armonico" 208

Mandolone-Spielerin. Nach einem modernen Stich von Maccari 209
Lautenmacher. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman 229
Hackebrett- (Tympanon- u. Psalterion-) Spieler. 2 Kupferstiche aus de Labordes

„Essai sur la musique" 285

Hackebrett-Spielerin. Kupferstich aus Bonannis „Gabinetto armonico" .... 285
,,Drei Geiger." Nach einem Holzschnitt von Jost Amman 307
Tromba marina-Spieler. 2 Kupferstiche aus Bonannis ,,Gabinetto armonico" . 313
Musizierende Engel. Nach einem Gemalde von Hans Memling 314
Der Tod eine >Monochorde a archet« spielend. Nach einem Holzschnitt von

Hans Holbein d. J 314

Trumscheit-Spieler. Nach einem Kupferstich von Giambatt. Bracelli .... 321

Rebec spielender Engel. Nach einem Gemalde von Fra Angelico 327
Tanzmeister mit Pochette. Nach einem Gemalde von Philipp Canot . . . . 335

Pochettenspieler. Kupferstich aus de Labordes ,,Essai sur la musique" . . . 340
Hausmnsik im 17. Jahrhundert. Nach einem Gemalde von Louis Le Nain . . 341
» Viola da braccio« spielender Engel. Nach einem Gemalde von Hans Memling 361
Der Tod, eine »GroB-Geige« spielend. Nach einem Holzschnitt von Flans

Holbein d, J 378
»Lira da braccio« spielender Engel. Nach einem Gemalde von Giov. Bellini 381
»Lira da braccio* an einem Baume hangend. Frontispiz zu einem Drucke, Ferrara 1501 387
»Lira da braccio«-Spieler. Nach einer Federzeichnung von Raffaelo Santi . . 38S
»Lira da braccio< spielender Engel. Nach einem Gemalde von Bartol. Montagna 391
Musizierende Frauen. Nach einem Gemalde von Tintoretto 395
>Lirone da braccio«-Spieler. Nach einem Gemalde von JusepeRibera . . . 399
Violin- und Syrinx- (Panfloten-) Spieler. Nach einem Gemalde von Jac. Palma

il Giov 405
»Lirone da braccio«-Spieler Nach einem Holzschnitt (Venedig 1497) und einem

Kupferstich von Giambatt. Bracelli 413
»Lira da gamba«-Spieler. Nach einem Gemalde von Moise le Valentin . . . 417
»Viola da gamba«-Spieler. Nach einem Gemalde von Jacob A. Duck . . . 425
Viola da gamba- (Basse de viole-) Spielerin. Nach einem Gemalde von Caspar

Netscher 431
Viola da gamba- (Basse de viole-) Spieler. Portrat von ALarin Marais nach

einem Mezzotinto-Blatt von Andre Bouys 455
Viole d'amour-Spieler. Kupferstich aus de Labordes ,,Essai sur la musique" . 481

Titelholzschnitt aus ,,Symphonia Platonis" (Paris 1516) 505

Violinspieler. Portrat Leopold Mozarts nach einem Kupferstich von L.

Andr. Fridrich 514

Contrabafi-Spieler. Kupferstich aus de Labordes ,,Essai sur la musique" . . 572
Ravanahasra- (Ravanastron-) Spieler. Holzschnitt aus G. Chouquets Katalog

des Pariser Instrumentenmuseums 600

-^xdI?^
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SACHREGISTER.
(Die Ziffern hedeuteii die Seitcnzahlen )

Accordion. 667.

Accordo. 402. 40S. 627.

Aeoline. 667.

Aeolodicon. 667.

Aeolsharfe. 34—36.

Akkordgiiitarre. 170. 173.

Akkordzither. 67. 173.

Aliquodium. 68. 73.

Altgambe. 307. 403. 434. 435. 437. 447.

448. 453. 454. 457. 4Q2. 565. 634.

Altgeige, Alto: sieiie »Bratsche«.

Altlaute. 85. 98. 125. 368. 36Q.

Alto Sainte Cecile des Ternes. 648.

Altpommer. 397.

Altviole, 368- 428. 433. 444. 447. 449.

450. 475. 480. 602. 618. 648.

Altzither. 43.

Amphichord. 402.

Angelique (Angelica).
121. 123. 200. 652.

Apollo-Quitarre: siehe

Apollo-Lyra. 255.

Apollon. 117.

Archicistre: siehe »BaBcither'S.

Archilnth, Arcilinto: siehe »Erzlaute<,
»Chitarrone* .

Arcicembalo (Archicembalo). 657.

Arciviolata lira: siehe >Lirone perfetto«.

Arpanetta: siehe Spitzharfe*.

Arpeggione: siehe »Gnitarre-\'ioloncell*.

13. 116 117.

653.

>Lvra-Gnitarre«.

227.
>^ Pandora*.

Balalaika. 226.

Bandoer: siehe

Bandolin 164.

Bandurria. (157.) 226. 235.

Bardenharfe. 17.

Baryton (»Viola da bardone*). 312. 473.

476. 492. 495-504. 507. 638. 639.

BaBcither (Archicistre). 166. 167. 180.

182. 183. 192. 193. 195. 251. 408.

Basse de vide: siehe >Tenorgambe«.
Basse de viole d'amour: siehe »Viola

bastarda«.

Bassel (BaBl, Basset). 246. 558. 570
571. 578. 579. 648.

Ba(]gambe. 368. 403. 407. 435-437.
469-473. 492. 568-571. 607.

Bafigeige: siehe »Violone«, anch
»Violoncell«.

BalJgiiitarre. 162. 166-169. 182. 256 f.

BaBlante. 11. 77. 83. 85. 369. 569. -
Siehe ancii »Erzlaute, Arcilinto,

Theorbe'<.

BaBlyra: siehe >Lira da gamba*, »Lirone

perfetto«.
BaB-Mandola: siehe »A\andolone«.

Basso. 558. 562.

BaBviole. 368.379. 380. 390. 428. -Siehe
anch »Viola da ganiba«, >Vio!one«.

BaBviolon: siehe »ContrabaB' .

BaBzither. 43. 65.

Bernitza. 579.

Bissex. 166.

Block-(Ploch-)fl6te. 314.

Bogen. 309. 310. 586-600.

Bogenfliigel. 656.

Bogengnitarre: siehe »Streichgnitarre«.
Bratsche. 311. 312. 331. 398. 427. 429.

433. 497. 507. 511. 523. 537-550.
557. 558. 560. 566. 567. 602 f. 660.

Bratschenbogen. 589. 594-597.
Breitoline. 72.

Brettgeige. 353. 530. 531.

Bnche. 44.
_

Bulgara. 5/9.

Bnlgarina. 579.

Calichon. siehe »Colachon«.

Cavaco, Cavaqninho 164. 165.

Cello: siehe >'Violoncell«.

Cellone. 547. 567.

Cembalo: siehe »Clavicymbel«.
Cenibalone. 657.

Chitarra: siehe .>Gnitarre*.

Chitarra a battente. 130. 133. 139.

141-148. 246 f. 622.
— Terza di Chitarra a battente. 143.

145-148.
Chitarrino: siehe »Terzgnitarre«.
Chitarrone. 11. 77. 83. 85. 86-88.

105-108. 123. 231. 233. 409.

Chitarrone [-Mandolone]. 213. 224.

Chordephon. 69.

Choristlante, Chorlante: siehe »Altlaute«.
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Cistre, Cither. 2. 5. 39. 106 115. 130.

134. 177. 179-208. 226. 2351. 318.

374. 385. 407. 408. 631. 643. 645.
— Cithren (Cittern). 39. 179.

Cithrinchen. 39. 179. 1Q6. 200-204.
275. 276. 465. 644. 654.

Citole. 179.

Clarinette. 583.

Clarinetto d'amore. 476.

Clarsech. 13.

Clav-.Aeoline. 667.

Clavecin: siehe »Clavicymbel«.— Clavecin brise. 657

Clavicylinder. 670.

Clavichord (Klavier). 39. 288. 302. 653.

655. 656. 658. 659. 663. 665. 666. 668.

Clavicymbel (Kielfliigel, Cembalo, Clave-

cin). 6. 180. 397. 401. 409. 410.

549. 607. 617. 655-658. 663-667.
671.

Claviharpe. 660. 663.

Claviorganum. 659. 670.

Colachon (Colascione). 122-125. 652.

653.
— Colasciontino (Mezzo Colascione). 124.

125. 653.

ContrabaB (Contraviolon, Violone). 259.

276. 311. 312. 368. 403. 427 434.

437. 507. 557. 558. 561 . 564. 568 579.

601 f. 660.

ContrabaB-Bogen. 599. 600.

ContrabaB-Gambe. 434. 436. 437. 469.

470. 472. 607. 627.

Contr'alto 539. 542. 546. 648.

Contraviolino. 546.

Crouth, Cruit, Crwth (Crot, Crowd,
Crud). 310. 364. 366. 371 -373.377.

Cymbal. 5. 291.

Cythara teutonica. 371.

Davidsharfe. 10. 17.

Dicorde [a archet]. 314. 316. 322. 323.

Diplo-Kithara. 255.

Diskantgambe. 397. 430. 434.435 437.

447. 450. 453. 492. 511. 607. 627.

634.

Diskantlaute. 85.

Diskantviole. 368. 386. 428. 429. 430.

443-446. 449. 618. 646
Diskantzither. 43. 50.

Division Viol. 434. 436. 438.

Dital Harp 30. 32-34. 171. 255. 652.

Domra. 227.

Doppelguitarre. 170. 173.

Doppelharfe. 10. 14. 18. 19. 21. 408.

Doppelmandoline. 210. 220. 231. 233.

Doppelpedalharfe. 12. 13.

Doppelvioline. 531.

Doppelzither. 60. 66. 67. 173.

Drehleier: siehe «Radleier<.

Drillingszither. 66.

Dudelsack 287. 319. 366. 583.

Dulce melos. 288.

Elegiezither. 43. 65.

Epigonion. 9.

Epinette des Vosges. 40. 44. 45. 242.

245.

Erzlaute. 11. 77. 83 85-87. 105-108.
247. 410. 652. — Siehe auch

»Theorbe., »Chitarrone«.

Esrar. 473.

Euphon. 669. 670.

Fagottgeige. 497. 548.

Fidel, Ftdula. 135. 310-312. 329.

363-366. 373. 374 384. 393. 412.

583.

Fiedei, wendische. 583. 585.

Flote. 314. 321. 397. 558.

Fliigel (Kielfliigel): siehe »Clavicymbel«.

Fliigelharfe. 11.

Fortbien. 663.

Frauenzimmer-Guitarre. 134.

Gambe: siehe >^Viola da gamba-.
Geige (=Gige, Gique). 135. 311. 312.

331. 366.

Geige (
= Viole). 135. 229. 307. 331. 367.

— Geige, GroB-. 331. 367-369. 375.

376. 378. 435. 510. 529.
—

Geige, Hardanger ( Hardangerfelcv ).

478. 526. 533-535. 647.
—

Geige, Klein-. 312. 331 - 333. 369.

376. 385. 386. 435. 510. 511.
—

Geige, russische. 530.
—

Geige, stumme: siehe »Brettgeige«

Geigenwerk (Qambenwerk). 668. 669.

Geisterharfe. 34.

Gigue (Giga, Qige): siehe »Geige«.
Glockenklavier. 671.

Gravicembalo. 657.

GroB-QuintbaB. 569.

Guisterne, Guiterre, Ghiterna. 130.

Guitar, English. 134. 181.183.186-191.
235 f.

— Siehe auch Cistre«.

Guitarra. 163—165.
Guitarra de Flandres, Guitarra portu-

gueza. 164.

Guitarre. 2. 5. 7. 39. 78. 93. 115. 117.

124. 127. 129—176. 179-182. 200.

202. 232 ff. 366. 464. 465. 535. 606.

607. 618. 622. 626. 633. 639.

643-645. 652-654.
— Guitarre allemande (

= Cither). 2. 181.
— Guitarre d'amour. 174. 175.
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— Guitarre in Cistre- oder Bandurria-

Forin. 151. 157. 230.
— Guitarre in Lantenform. 132. 155-157.
— Guitarrenharfe. 169. 171.
— Guitarre-Violoncell. 174. 175. 266.

563.— Guitarillo. 163. 164. 653.
— Guitarro. 163. 164. 653.

Gusli. 302. 303.

Hackebrett. 5. 285-301. 580. 655.

Hakenharfe. 11. 24. 25. 27. 234 f. 292.

Hamnierfliigel. 064-066, 672.

Hanimerklavier (Fortepiano, Pianoforte).
77. 132. 172. 191. 252. 266. 269.

290. 549. 652. 656. 658-660.
663-666.

Harfe. 2-7. 9-36. 78. 91. 129. 135.

171. 232 f. 358. 365. 385. 397. 607.

627. 63,3. 043. 652. 664.
—

Harfe, chromatische. 16—20. 652.
—

Harfe, galische. 17. 176.
— Harfe, irlandische. 10.

Harfenzither. 68.

Harmonichord. 670.

Harmonika (Glas-), 669.

Harmonium und Vorlaufer. 667. 668.

Harpe digitale. 34.

Harp-Lute. 33. 171. 172. 255. 652.

Harpsichord: siehe »Clavicymbel «.

Harp Ventura. 34.

Hausorgel: siehe Positiv'<.

Helmzither (Hornzither). 50. 58. 59.

61 - 64.

Herzvioline 71.

Hifthorn. 397.

Hrota (Hrotta): siehe »Rotte<.

HusLa. 583. 585.

Jagertrommet. 397.

Kankles. 302.

Kannel. 302.

Kantele. 298. 302-304.
Kanun. 302

Keman. 309.

Kemangeh-roumy. 473.

Kethar. 39. 373.

Kielfliigel: siehe -Clavicymbel*.
Kin. 302.

Kinderzither. 59. 62. 65.

Kinnor. 34.

Kissar. 39.

Kit. 337. 339. 359.

Kithara. 39. 115. 129. 310. 383.

Klaviaturzither. 68.

Klavier [im Allgem.]. 5. 288. 655. 655.

Klavierharfe. 08. 659. 660. 663.

Konzertzitiier. 43. 65.

Kosol. 583.

Koto. 302.

Kratzzither. 40 43-50. 60. 66.

Kuakles. 302.

Langleik. 40. 302. 584.

Langspil. 40. 584.

Laute. 2. 3. 5. 10. 11. 39. 75. 77-121.
123. 129. 130. 133. 135. 136. 159.

179. 200. 202. 204-206. 211. 229.

231 ff. 287. 314. 317. 318. 337. 341.

368—370. 375. 385. 397. 401. 404.

427. 429. 433. 436. 437. 491. 498.

504. 510. 601. 602. 615. 616. 619.

621. 622. 625. 633. 637-639. 045.

652. 653. 664.
—

Laute, guitarrisierte. 132. 152. 156.

157. 239 f. 032. 039.
—

Laute, theorbierte. 83. 84. 93-95.
97-100. 230 f. 037.

Lauten-Harfe: siehe »Dital Harp«.
Liebesgeige: siehe »Viola d'amore.
Lira (Lyra) [Violenart]. 312. 383—423.
- Lira da braccio. 311. 378. 381.

383-403. 408-410. 507. 508. 538.
— Lira da gamba. 383. 384. 401. 402.

403-407. 409-41!. 417-422. 497.

005.— Lirone da braccio. 390. 397-399.
402. 413-416.

— LiradaspaUa: siehe Lira da braccio-.
— Lirone perfetto. 383. 384. 401. 403.

407—409. 411. 423. 627.

Liuto moderno. 224.

Lute Harp, British: siehe »Dital Harp«.
Lyra [antik. Zupfinstr.]. 39. 134. 158.

310. 311. 363. 371. 383. 385.

Lyra [Rebec]. 135. 311. 329. 330. 333.

373 383

Lyra |Violenart]. 312. 383-423.

Lyra Barberina. 402.

Lyra-Guitarre. 134. 158-161. 163. 168.

231 f. 654.

Lyra-Viol. 410. 436 474. 491.

Machete. 164. 165. 260. 261. 653 654.

Magadis. 9.

Mandola. 5. 113. 116. 192. 211. 213.

221. 223. 224. 240 f. 398. 637.

Mandoline. 2. 113. 116. 130. 133. 182.

210-223. 226. 231 f. 321. 619. 627.

643. 652.
— Mandoline, deutsche. 223.
— Mandoline, Florentiner. 212.215.217.
— Mandoline, Genueser. 213. 220.
— Mandoline, Mailander. 210. 211. 213.

217. 219. 220.
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— Mandoline, neapolitanische. 210-220.

240 f.— Mandoline, sicilianische. 210 212.

216.

Mandolinenzither. 71. 246.

Mandolone 113. 209. 211. 213. 221.222.

224. 225. 240 f.

Mandoi-a. 112 113 114-116.120.123.
135. 166. 211. 213. 241 f. 639. 648.

Maiidiirchen (Mandorclien). 113. 114.

118. 121. 211. 330. — Siehe audi
4^andurina<:.

Mandurria: sielie »Bandurria«.

Marinlrompete. 311-313. 314-326.
559. 601 f. 616. 617. 634.

Marintronii^eten-Bogen 585. 591

Manltrommel (Aura, Bninimcisen) 667.

Melodica. 666.

Melodicon. 669.

Melodion. 672.

Metallorgel. 669.

Mock Trumpet. 320.

Monochord. 39 40. 312. 316. 401. 655.

Monochoide a archet. 314 316.

Mundharmonika. 667.

Musette: siehe »Dudelsack«.

Nabla (Ncbel). 78. 287.

Nagelgeige (tisen- oder Stiftgeige). 532.

669.

Ni.xeiiharfe. 580.

Nonnengeige: siehe : Marinti'onipete«.

Nj-ckelharpa: siehe »Schliisseifiedel«.

Oboe. 583.

Oboe d'amore. 476.

Octobasse. 570. 612.

Oktavlaute. 85 369.

Organistrum. 366. 384.

Orgel. 410. 584. ()31. 659. 666-668.

Orgue expressif. 667.

Orpheoreon. 179. 199. 201.204-207.

Oi'pliica. 659.

Oud, al'. 78.

Pandora. 179. 199. 201. 204—208.
Pandore (English Guitar). 181. 187. 189.

190. 235.

Pandurina. 112. 113. 114. 118. 119.

211. 263. 330. 397. 619. 664.

Pantalon (Pantaleon). 287. 290.

Pardessus de Viole. 425. 429. 430. 433.

440. 445. 446. 479. 608. 611.

617-619.
Pauke. 320.

Pedalclavicliord. 656.

Pedalharfe. 11-14. 28-31. 33. 232 f. .

Pedalzither. 669.

Pektis. 9.

Penorcon. 179. 199. 201. 204--207.

Pcntaphon. C69.

Pl'eife, wendische. 583.

Pliilomele (Stahlgeige). 526. 535. 536.

Pianoforte: siehe »Hammerklavier'.<.
Pianoforte-Citlier: siehe »Tastencither< .

Pianoforte-Guitarre: siehe »Tasten-

guitarre'<.

Piano-Quaiuor. 669. 670.

Piccolotloie. 358.

Poche: siehe »Pochettc«.

Pochette (Taschen- oder Tanzmeister-

geige). 11.216.311.312.332.335 359.

397. 492. 511. 615. 616. 621. 633.

643. 651.— Pochette d 'amour. 350. 352. (492.)— Pochette en bateau. 337. 343-352.— Pochette en violon. 338. 350. 353 -355.

357.

Pocheltenbogen. 351. 592. 594.

Portativ. 135.

Posaune. 397.

Positiv. 656. 667. 672.

Prinizither. 43. 50. 65.

Psalniodicon. 583. 584.

Psalter. 5. 287. 288. 302. 314.

Psalleriou: siehe »Hackebrett' .

Quartgeige-. siehe »Violino piccolo«.
Quinterne [

= Cithrinchen!]. 136. 201.203.

Quiuterne [

= Guitarre]. 113. 130. 135.

136. 139. 141.

Quinterne [-^kl. Laute]. 79. 113. 135.

136. 211. 229.

Quinton. 235. 430. 617.

Rabacde. 164.

Rabeca. 164

Radleier (Vielle). 287. 319. 366. 373. 383.

384 407. 408 580. 582. 633. 668.

670-672.
Ravanastron (Ravanahasra). 309. 587.600.

Rebab. 311. 328. 329. 330.

Rebec. 287. 311.312. 327. 328. 329 - 334.

365. 373 374. 383. 511.

Rebecbogen. 582. 590. 591.

Rebecchino (Rubecchino). 330.429.511.

Regal. 656. 667.

Reh-hsien. 309.

Reisezither. 68.

Requinto. 163— 165.

Rotie (Rote, Rota, Rotta). 287. 310. 311

363-366. 371 373. 377.

Rubebe (Rubelle). 135. 330. 366.

Sackgeige. 337. 339.

Salterio: siehe »Hackebrett«.

Saltirsanch. 287.

Sanibiut (Sambut). 287. 302.

Sambuka. 302.
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Santir. 287.

Sarangi. 473.

Scheitholt. 39. 40. 42-47. 49. 302. 315.

Scheitholtzither. 44-4/.
Schlagguitarre: siehe

>^ChitarTa a battente-.

Schlagzither: siehe Zithers.
Schlusselfiedel. 5S0—5S3. 585.

Schlusselfiedel-Bogen. 585. 590.

Schnabelflote. 314.

SchoBgeige. 72.

SciioBharte. 27.

Simikion. 9.

Sister: siehe >>Cisire, Cither«.

Sitar. 129.

Sordino: siehe -Pochette<<.

Spinett. 6. 85. 607. 608. 656. 659. 663.
672.

Spitzgeige. 337. 339.

Spitzharte. 11. 21—24. (69.) 261 f.

Stahlgeige: siehe >^Philomele«.

Stimmgabel. 669.

Stock-\ ioline. 525. 532. 533.

Streichguitarre. 1 74 - 1 76.

Streichmelodion. 71— 73. 535.

Streichzither. 43. 69-73. 246. 535.

Strohfidel. 339. 580. 669.

Syron. 183.

Tafelklavier. _251. 276. 663. 665. 672.
Tambara. 5/9.

Tanbour kebyr (Tanbura). 124.

Tangentenflijgel. 666.

Tanzmeistergeige: siehe >Pochette«.

Tarakawa. 583.

Taschenzither. 68.

Tastencither. 173. 181. 188. 190. 191.

235 f.

Tastenguitarre. 1/0. 1/2. 173.

Tayuc. 473.

Te buni. 9.

Telyn. 17. 176.

Tenor [span. (Juitarre]. 163. 164. 653.

Tenorganibe. 397. 403. 428. 431.

433-442. 451. 452. 455—469. 492.

497-500. 601 ff.

Tenorgeige. 312. 384. 398. 433. 497.
511. 538. 540. 541. 546. 548. 549. 627.

Tenorviole. 368. 384. 428.

Terpodion. 669.

Terzguitarre (Chitarrino). 134. 136. 137.

139. 151. 154. 155. 157. 174. 240 f.

Terzzither. (59. o2.) 65.

Theorbe. 11. 77. S3. 85-87. y7. 101-110.

117. 124. 166. 182. 207. 247 f. 321.

337. 34 1.408. 607. 61 1 . 62 1 . 645. 652.
-

Theorbe, russische. 109-111. 499.—
Theorbe, schwedische. 106. 109-111.
167. 248 f.

Tiorbino. 100. 102.

Tiplet. 163. 164. 653.

Tischharfe 34.

Torbana. 109—111.
Tricorde. 316.

Tripus. 402.

Trogel. 338.

Tromba marina [Schiffssprachrohr]. 313.

315.

Tromba marina: siehe »Trumscheit«.

Trompete. 314. 315. 317. 319. 320. 321.

Trompetengeige, Trompet-Marine: siehe

^.Marintrompete.:.
Trumscheit. 311-313.315-323.
Trumscheit-Bogen. 591.

Tympanischiza. 318. 320.

Tympanon: siehe »Hackebrett«.

Videle, Vielle [a archet]: siehe »Fidel«

Vielle en rebec. 374. 375.

Vihuela. 129. 142. 365.

\'iola, Viola da braccio

85. 311. 312. 361.

398. 409. 411. 427.

433. 443-447. 449
537. 581. 602 f.— \iola: siehe auch -Bratsche«.

Viola aha. 539.

Viola bassa. 433. 558.

Viola bastarda. 312 410. 436. 437. 439.

[.Armviole]. 6.

365-370. 3S3.

42S. 429. 430.

450. 507-509.

473. 488. 491-493. 501.
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Violine. 107. 177. 184. 235 f. 270 f 306.

311. 312. 321. -331-333. 358. 359.

363. 365. 383-386. 389-401. 405.

408-410. 415. 416. 427-430. 475.

476. 478. 507-536. 537—539 547.

549 - 551 . 557 - 560. 566 - 569. 601 ff .

653. 660.
— Violino arpa. 524.
— Violino chitarra. 524.
— Violino d'amore. 478.
— Violino piccolo. 338. 340. 356. 358.

359. 511. 648.
— Violino pomposo. 550.

Violon: siehe >ContrabaB«
Violoncell. 174. 235. 239. 246. 259. 266.

278. 306. 311. 312. 319. 321 331.

416. 419 427. 434. 440. 457. 507.

511 523. 537. 546-551. 557-567.
568. 569. 571. 602 f. 660.—

Violoncell-Bogen. 586. 589. 594—596.
598.— Violoncino. 557.— Violoncello da spalla. 563. 566. 602.— Violoncello piccolo. 433. 548. 550.

551. 559. 563. 565. 621.

Violone (BaBviole, BaBgambe; audi:

groBe BaBgeige oder ContrabaB).
320. 365. 367. 368. 379. 380. 385.

401. 408. 437. 469. 470. 510. 557.

568 f.

Violotta. 539. 546. 547. 567. 640.

Violon-Tenor. 545. 546. 612.

Virginal. 6. 665 672.

Waldhorn. 317. 526. 531. 532.

Wetter- oder Windharfe. 34

Yansj-Kin. 302.

Ziehharmonika. 582. 583.

Zinken. 397.

Zither (Sclilagzither). 2, 5. 37—71. 179.

235 f 302, 315. 579. 583.

Zither, Thiiringer (Berg- oder Volks-).
2. (66.) 182. 193-195 197. 198.

Zwitscherharfe. 11.

-sixapo--
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NAMENREGISTER.

(Ein
* vor ciner Ziffer bezeichnet die Seite, die eine Ahhildiing eines Instruments des

betreff. Erbauers entlialt, waiirend das Zeiclien " auf die Nachbildung eines Zettels

bezw. Brandstempels hinweist)

Abel, Christian Ferdinand 439. 551.
— Karl Friedrich. 439. 440.

Abraham a Santa Clara. 124.

Achner, Josef. 601.— Michael. 601.—
Philipp. *517. 519. 601. "603.— Thomas. 601.

Adlung, Jacob 656.

Adolf Friedrich, Konig von Schweden.
464.

Adolf Friedrich III., Herzogvon Mecklen-

burg-Strelitz. 644.

Agazzari, Agostino. 407.

Agricola, Martin („Musica deudsch"). 80.

135.180.288.318.331 376.435.580.
Albani [Familie]. 231.
— Leopoldo. 160. 231.— Matthias. 631.

Alberto. Pietro. 105. 231. "233. 282.—
Virginia. 282.

Albrechtsberger, Johann Qeorg. („An-

weisung zur Composition"). 114. 115
440. 479. 498. 499. 569. 571.

Aldred [Violenmacher]. 441.

d'Alembert: siehe Diderot.

Alexandre, Jacob. 668.

AUetsee, Maria Anna. 601.
— Paul 465. 480. 501. 513. 515.

*517. 601. 602. "603.

Allwright, James. 670.

Amann, Georg. 340. 651.— Ursula. 651.

Amati [Familie, bezw. Schule]. 511—513.
557. 617. 648.— Andrea. 264. 512. 538. 557.

Antonio. 512. (515.)— Gierolamo (Hieronymus). 512.

519. 634.— Nicola. 411. 466. 512. 618. 621.

622. 640. 660.

Amberger, Ma.\. 43. 65.

Amici, Luigi. *210. 220. 231. "233.

Amigoni, Filippo. 606.

Amman, Jost. (3.) 4. 135. (229.) 230.

(307.) 308. 380.

Andre, Auguste. 666.—
Johann. 645.

Andreas, Johannes. 410.

Andreeff, Wassil Wassiljewitsch. 227.303.

Angelico, Era: siehe >Giovanni«.

Angermann, Anna Rosina. 251.

Anna Amalia, Herzogin von Weimar. 131.

149.

Antegnato, Giov Francesco. 401.

.Anton, Prinz von Sachsen. 124.

Antonio, Vito. 409.

Apian-Bennewitz, Paul Otto. 306. 521.

531. 597.

Arcangioli, Lorenzo. *563. 566. 602.

Ariosti, Attilio. 479. 559.

Armstrong, Robert Bruce. 652.

Arresti, Giulio Cesare. 557.

Astor & Norwood. 660.

Attore, Michele. 106. *108. 231. "233.282.

Aubert, Claude. 277.

Baader, J. 626.

Bach, Carl Philipp Emanuel. 663.— Johann Christoph Friedrich. 620.
— Johann Sebastian. 201. 358. 433.

439. 477. 538. 548-552. 559.

620. 621. 655. 670.
— Veil. 201.— Wilhelm Friedemann 663.

Bachmann, Anton. 173. 602.— Carl Ludwig. *170. 173.486.
577. 602. «603.— Charlotte Caroline Wilhel-
mine. 602.

Backofen, Joh. G. H. 2.

Bacon, Francis. 474. 491.

Bagany IQeigenbauer]. 524.

Baillif [Lyraspieler]. 404.

Bair, Anna Maria. 622.

Banks, Benjamin. 513.

Barbe, Amable Telesphore. 232.



692 Namenregister

Barbe, Francois. 163. 232. "233.—
J. 232.

Barberini, Francesco. 402.

Bardella. 85. 88.

Barens, Sibilla. 634.

Bargagna, Leto. 546. 672.

Barley, William. 205.

Baron, Ernst Gottlieb (,,Untersuchung des

Instruments der Lauten"). 2. 78—80 83.

84. 86 87. 90. 101. 130. 231. 236.

239. 247. 265. 270. 273. 275. 282.
616 620. 621. 637. 645.

Barry [Harfenmacher]. 255.

Bartl: siehe »Partl«.

Barton, Georg. 523.

Bassani, Giov. Battista. 588.

Bassano [Maler]. 397.

Battaglia, Antonio. 291.

Baudet, Gustave. 669. 670.

Baudis, Wenccslaus. 486. 602.

Baumeister, F. 461. 602. "649.

Baiir, Barbara. 615.— Martin. 638.

Bausch, Carl Christian. 605.
— Ludwig Christian August. 589.

598. 605.—
Ludwig jr. 605.— Otto. 605.

Bayer, Karoline. 480.

Becher [Contrabassist]. 573.

Bechstein, Friedrich. 469.— Heinrich. 469.

Becker, Jean. 597.

Bedetti [Kupferstecher]. 398. 400.
Bedler: siehe Gedler.

Beethoven, Ludwig van. 501. 669.

Bellini, Giovanni. 332. 333. 382. 393.
394. 415.

Benda, Ernst Friedrich. 602.— Franz. 549.

Bennert, Julius Eduard. 2. 41. 43. 65.

70. 71.

Bergonzi, Carlo. (442.) 462—464. 512.
560. 618. 640. (646.)—
Michel-Angiolo. 512.

Berlioz, Hector. 155. 480. 539.

Berteau (Berteaud, Bertault), Martin. 559.

Bertolazzi, Bartolomeo. 2. 652.

Bertolotti, Fiore. 604-606.— Francesco I. 605.
— Francesco II. 605.— Francesco III. [da Salo]. 419.

*422. "603. 604—606.—
Caspar [da Salo]. 419. 508.
511. 538. 603-606.— Isabella. 604. 605.

Julia. 604.— Livia. 604.— Marc' Antonio. 604.—
Virginia. 604.

Berton, Henri Montan (fils). 528.

BeBler, Adam. 499.

Betz, Jakob. 617.

Beutler, Johannes. 153. 232.

Beyer, Adam. 658.

Biber, Heinrich Franz. 588.

Bichler, F. 667.

Bierdimpfl, K. A. 231. 251.

Bina, Johann. 484. "603. 606.

Bindernagel, Johann Wilhelm. 35. 182.

Biot, Jean-Baptiste. 528.

Birnbach, Heinrich August. 176.

Bitter, Carl Hermann. 663.

Blanckenfordt, Bernardine Charlotte. 117.

Bleyer, J. F. 672.

Bobe, Erna. 6/2
Bocan [Pochettenspieler]. 339.

Boccherini, Luigi. 559.

Bock [Zitherspieler]. 71.

Bodenehr, Mauritius. 200. 202.
Boelcke [Contrabassist]. 573.

Bofenschen, P. 69.

Bohm, Joseph. 659.

Bohn, Emil. 492.

Boivie, Hedvig. 673.

Boivin, Claude. 442. *488 493. "603. 606.
Bolles [Geigenbauer]. 441.

Bolmon [?], Johannes. 639.

Bombetglii, Giovanni. 236.— Lorenzo. 236

Bonanni, Filippo i,,Gabinetto amioiiico").

108 122 124. 154. 208. 285. 313.

315. 408. 591

Boningk, Johann Adolph. 93. *95. 231.
"234.

Bornemann, G. 663. 672.

Botnen, Isak Nielsen. 533. 647.

Bottesini, Giovanni. 572.

Bottschild, Samuel. 200. 202.

Boucher, Alexandre. 544.

Boiuneester, Jan. 442.

Bouys, Andre. 455.

Bracelli, Giambattista. 321.390.398 413.

Brade, William. 438. 439.

Brant, Sebastian. 316.

Branzoli, Giuseppe. 2.

Breit, Leopold. 72.

Brensio, Antonio. 370. 419. *421. 606.

"609.— Gerolamo. 370. 411. 606. 607.

Bricqueville, Eugene de. 430. 619. 671.

Bridges. John Henri. 557.

Brizzi & Niccolai. 659.

Broadwood, Henry Fowler. 660.—
Henry John Tschudi. 660.—
John. 660.

Brock, P. 276.

Brouwer, Adriaen. (177.) 178.

Brueghel, Jan. [s. Titeltafel.] 397.

Bruni, A. 241. 606. 611. 660. 663.
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Buchenberg (Buckenberg), Matheus. 101.

231. 282.
—

Virginia. 282.

Buclier, Ignaz Joliann. 43.

Buhle, Edward. VII. 329. 072.

Burgkiiiair, Hans. 379.

Burgksteiner, Joseph. 501.

Busch, Ernst. 403. 441. *44S. *452. 453.

457. 458. 465. 470 607. "609.

Buschmann, Giistav Adolf. 669.— Johann David. 667. 669.

Caccini, Giulio. 87.

Caix d'Hervelois, Louis. 438.

Camperius, Svmphorianus. (505 ) 510.

Canot, Philipp. 322.

Cappa, Qoffredo. 512. 608.

Capra, Francesco. 640.— Gian Giacoino. 640.

Carcassi, Antonio Felice. 607.
— Francesco. 607.— Giov. Andrea. 607.

Joannes. 607.— Lorenzo. 24 "234. 485. 561.

574. 607. 60S. °b09. 632.

Matteo. 607.— Salvatore. 607.— Tomnnso. 485. 607. 608. "609.— Vincenzo. 607.

Carl, Erzherzog von Oeslerreich. 659
Carl III

, Konig von Spanien 214. 278.

Carl IX
, Konig von Frankreich. 264.

Carl August, GroBherzog von Weimar.
131.^

Carpaccia, Vittore 393. 394.

Carpentier, Josephe. 2.

Casadesus, Henry de. 480.

Castaldi, Bellerofonte. 102.

Castro, Lorenzo de. 320.

Catel, Charles Simon. 528.

Cati, Davide. 608.— Pietro Antonio. *356. 359. 608.

«609.

Cattus, J. H. 458.

Cavalieri, Emilio de'. 87.

Cavalli, Francesco. 321.

Cavazza [Contrabassist]. 627.

Celoniato, Giov. Francesco 482.608 "609.

Cerone, Pedro. 386.

CerretO,Scipione i',,Pratticadi musica"). 384.

402-404. 409. 435.

Cersne, Eberhard. 135.

Challiot, Antoine. 2^2.— Etienne. 232— Pierre. 30. *31. 232. "234. 282.

Chanot, Francis 174. 266 523 524. 528.

529. *542. 544. 545. 566. 608.

"610. 647.—
Georges. 608.

—
Joseph. 608.

Chappuy, N. 430.

Charpentier, Gustave. 480.

Chatelain, Francois. 14. 264. 608.

Chatelin, Adrien Benoit. 446. 6C8. "610.

Cherubini, Luigi. 524. 528.

Chladni, Ernst Friedrich. 669. 670.

Chominot, Marie Claude. 277.

Chouquet, Gustave. 275. 616.

Christiane, Prinzessin von Lothringen.
223. 409. 492.

Christian Ulrich, Herzog von Wiirttem-

berg. 501. 504.

Chrysander, Friedrich. 644.

Cieco, Francesco. 400.

Cima de Conegliano, Giov. Battista 332.

376. 393. 394.

Cini, Giovanbattista. 408.

Clagget, Charles. 669.

Claudius, Carl. 580. 581.

Clau(5 ... 69.— Christian. 173. 181. 190.

Closson, Ernest. 656. 665. 669.

Cola (Colas), Domenico. 124.

Colin, J. 430.

CoUoredo [Erzbischof v. Salzburg], 638.

Comuni, Antonio. 150 232. "234.

Concone. Luigi. 670.

Constantin [Pochettenspieler]. 338.

Cooper (Coperario), John. 438.

Corelli, Arcangelo 588.

Corna, Giov. Giacobo dalla. 370. 401.
— Giov. Maria dalla. 390

Corsi, Jacopo. 409.

Corsini, Pietro. 15. 235. "237.

Cortese, Martio. 409.

Costa, Diego. 164. 235. "237.

Couchet, Jean. 671.

Cousineau, Georges. 2 12—14.
— Pierre Josej^h. 12.

Coutagne, Henri. 389.

Cramer, lohann Baptist. 588.
— Wilhelm, 588. 596.

Cristofori, Bartolomeo. 290. 410. 660.

663. 668.— Joannes. 660.
—

(Cristofali) [Sangerin]. 659.

CroB, Nathaniel. 441.

Crotta, Giovanni. 606.

Cusumano, Giuseppe. 157. 235. "236.

Dalberg, Joh. Friedr. Hugo v. 35.

Dante Alighieri. 179.

Dardelli, Pietro. 370.

Daum, Mathias. 639.

Deckert, Georg Nicolaus. 660.
— Heinrich Nicolaus. 660.— Johanne Christiane 660.
— Johann Nicolaus. 660.
— Mart he. 660.

Deleplanque, Gerard j. 186. 235. "238.282.
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Del Perugia, Fernando. 220. 263.

Delsart, Jules. 44'!.

Demarville, .... 671.

Demian, Quido 667.— Karl. 667.—
Zyrill. 667.

Desrousseaux, Barbe. 611.
—

Jeanne. 611.
- Nicolas. 446. "610. 611.

Diabelli, Anton. 154.

Diderot et d'Alembert. 84. 87. 205.

430. (500. 571.) 652. 653. 668.

Dieffopruchar: siehe »Tieffenbrucker«.

Diehl [Familie]. 235. 611.
— August. 236. =^586. 598. 611.
— Friedrich. *59. 64. 235. "238.

611.— Nikolaus. 235.

Dietrich [Zitherspieler]. 72.

Dietz, Johann Christian. 660. 663. 672.
— Johann Christian Sohn. 663.

Dieudonne [Klavierbauer]. 665.

Diez, G. 670.

Dillner, Johann. 584.

Dini, Giov Battista. 574. *575. «610.

611.

Dlabacz, Joh. Gottfried. 627.

Dobereiner, Christian. 441.

Dodd, John. 589.

Doles, Johann Friedrich. 656.

Domenichino. 107. 470.

Domenico da Pesaro. 657. 663.

Dommer, Arrey v. 12. 34. 35. 290.

Doni, Giov. Battista. 402.

Doppelmayr, johann Gabriel. 60/. 637.

Dorffel [Familie] 611— Adolph Louis. 611.
— Alfred. 551.
— Johann (Hans) Andreas. 481.

484. 485. ^610. 611.
— Michael. 611.

Doring, Christoph. 458. 612. "613.

— Hans. 612.
— O. 410.
— Wilhelm. 469. 612. "613.

Dou, Qerrit. 655.

Draeseke, Felix. 547.

Dragonetti, Domenico. 572. 627.

Drassegg, Joseph. 236.
— Maria Anna. 236.
— Victorin. *48. 55. 157.236.«238.

Dreher [Contrabassist]. 573.

Dubois, B. 545. 546. 612.

Duck, Jacob A. (425.) 426. 430.

Duiffoproucart ; siehe »Tieffenbrucker«.

Duke, Richard. 513.

Dulcken, Johann Daniel. 663.

Duncker, Friedrich. 669.

Diu-er, Albrecht. 88.

Dvirschmidt [Blasinstrumentenmacher]. 524.

Eberle, Cristofano. 88.

Johann Joseph. 480. 612.— Johann Udalricus. 273. *444.

449. 481. 483—485. *487. *488.

490. 513. 612. "613. 619.— Klara Theresia. 612.
— Sebastian. 612.— Ursula. 612.

Eberspacher, Bartolomeo. 94. *100. 236.

"238.

Ebert, Heinrich. 247.

Eckershofer, Vincenz. 64.

Edelinck [Kuprerstedier]. (75.) 76.

Edlinger, Barbara. 615.
— Elisabeth. 615.
— Georg. 615.— Hans^ 615.—

Joseph Joachim. 90. *92. 236.

"238. 239 273. 615.— Thomas d. Aelt. 88. 94. *96.

236. 239. "243. 340. *346. 348.

403. *451. 458. 461. 465. 513.

"614. 615. 621. 622.
— Thomas d. Jiing. 236. 612

615. 633. 638.

Ehlert [Contrabassist]. 573.

Ehrbar, Friedrich. 666.

Eichler, G. 514.

Einsiedel, Friedr. Hild. 131.

Eisel, Johann Philipp. (,,Musicus avTo-

bidaxro^".) 22. 23. 289. 429. 434.

441. 478. 548. 558. 569 621.

Eisenmann, A. 665.

Eitner, Robert (,,Quellenlexikon"). 166. 183.

321. 504. 657.

Elg, Jonas. 97. 239. "243.

Elisabeth, Konigin von England. 205.

206.

Elster, Joseph. 492.

Engel, Carl. 136. 171. 183. 203. 276.

306. 372. 410. 501. 570. 618. 627. 646.

Engelmaim, G. 154.

Engleder, Andreas. 246 274. 520. 524.

605. 615.

Joseph. 482. 489. 615.

Epp, Hans Jacob. *451. 458. "614. 616.
— Martin. 616.— Magnus. 270. 616.
— Mattheus, 88. 93. *152. 156. 239.

"243. 340. *346. 347. 348. *451.

458. "614. 616.
— Rosina Salome. 616.

Erard Freres. 29. "243.
—

Jean Baptiste. 239.
— Pierre. 239.
— Sebastien. 12-14. 29. 30. 232.

239. 658. 663.

Erd, Regina Balbina. 634.

Ernst, Franz Anton. 522

Ertl, Johann. 266.
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Eschenbach, Bernhard. 667.

Espinel, Vincent. 129.

Esser, Carl Michael v. 479. 480
Este [Hans]. 231.— Alfonso II. d'. 88.— Ercole 1. d' 400.
-- Ferdinando 11 d' 94.
— Isabelle d' 13.

Esterhazy, Fiirst Nikolaus Joseph. 500.

Euslachio, Luca Antonio. 18 652.

Evans, Richard. 372.

Eybler, Joseph 501.

Fab[b]ricatore [Familie]. 134. 240.— Gennaro sen. 240.
— Gennaro jnn. *151. 157.

240. "243. 282.

Giov.Battista. 160.240.241.— Pietro. 225. 240. 241. 244.
— Vincenzo 240.

Falkenhagen, Adam. 103.

Farrant (Farunt), Daniel. 491.

Fanner, Joseph v. 1 15.

Eel [Ml!^]. 667.

Feldlen, Magnus. 501.

Fendt, Bernhard. 513. 628.

Feraboschi, Francesca. 640.

Ferabosco (Ferrabosco). 410.
— Alfonso sen. 438.
— Alfonso jun. 438

Ferdinand II., Deutscher Kaiser. 659.

Ferdinand IV., Konigvon Neapel. 408 668.

Feron, Eloi. 154.

Ferrari, Agostino. 241.
— Alfonso. 241.
— Carlo. 241.
—

Gaspare. 218. 241. «244. 616.
— Giovanni. *350. 351. 616.

Fetis, Francois Joseph. 12. 106. 247.

263 306. 310. 371. 376. 510. 544.

589. 608. 619. 646. 648. 663.

Fett, Harry. 534.

Feury, Francois 670.

Fichtl, Johann Ulrich. 516. "614. 616.
— Magnus Anton. 616.
— Martin Matthias 616.
— Matthias. 616.

Fichtoldt, Michael. 639.

Ficker [Familie]. 276.

Fieglmiller, Benedikt. 354.

Fischer, Johann Ulrich. 242. 320. 325.

515. "614. 616. 617.
—

Joseph. 615.
—

Phiiipp Jacob. 242
— Zacharias. 98. 242. "244. 513.

Fiscier, Carlo. 242.
—

Giuseppe. 242.— Tobias. 97. *100. 242. "244.

Fleischer, Carl Conrad. 644.— Catharina. 644.

Fleischer, Hans Christoph. 644.
— johann Christoph. 644. 656.

Oskar. 2. 82. 141. 204. 275.

Fleurot llnstrumentenmacher]. 44. 242. "244.

Floriano, Benedetto. 663.

FloBmann, Georg. 49.

Fomin, N. P. 303.

Forbiger, Christina. 620.

Foresti, Camillo. 606.

Foresto, Maddalena Anna. 606.

Forkel, Joh. Nepomuk. 242. 476. 549.

550. 668.

Forster [Familie]. 513.— Simon Andrew. 306.

William. 513.

Francaluzzi [Sammlcr]. 627.

Franciosi [Abt]. 290. 299.

Franciscello [Violoncellist]. 559.

Franck: siehe Grohmann.

Franco, Gasparo. 245.
— Giov. Francesco. 245.
— Stefano. *112. 118. "244. 245.

282.

Franklin, Benjamin. 669.

Franz I., deutscher Kaiser. 639.

Franz 1., Konig von Frankreich. 510.

Franz, Karl. 500.

Fraticelli, Marco. 438.

Freschi, Domenico. 557.

Frey (Frei), Hans. 88. 89. 369.

Freyer & Co. 527.

Fridrich, L. Andreas. 514.

Friedel, Sebastian Ludwig. 500.

Friederici, Christian Ernst Wilhelm 659.

663.— Christian Gottlob. 659. 663.
— Lnise. 663.

Friedrich II., Konig von PreuBen. 500.

502. 671.

Friedrich August III., Kurfiirst von
Sachsen. 658.

Fritz, Barthold. 663.

Fritzsche, Johann Benjamin. 605.

Fuchs, Albert. 454.

Fugger, Raymund. 87. 89. 135. 270.

Fuhrmann, Martin Heinrich. 476. 653.

Funk, David. 439. 653.

Furetiere, Antoine. 114.

Fiifilen, G. 68. 69. *73.

Fust, johann. 655.

Gabrieli, Domenico. 559.

Gabrielli [Familie]. 512.
— Giov. Battista. 608. 628

Gagliano [Familie]. 245. 278 512. 543.
— Alessandro. 245. 5 12
— Ferdinando. 148. *151. "244.

245.
— Giuseppe. 245.
— Nicola. 148. 244. 245.278. 512.
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Galbusera, Carlo Antonio 524.

Galeazzo, Giovanni.' 409.

Galilei, Vincenzo. 39S

Gallay, J. 663.

Galpin, Francis W. 2. 88. 183. 206. 273.

315. 320.

Ganassi, Silvestro. 331. 332. 367. 369.

379.

Gand, Charles Francois 514.

Gannal, Therese. 34.

Ganswind [Viola d'amore-Spieler]. 480.

Gascault, . . . 440

Caspar da Salo: siehe >Bertolotti«,

Gatti, Teobaldo. 438

Gaultier, Denis. 2.

Gedler, Johann Anton. 527.
— Norbert. 502.

GeiBenhof, Franz. 485. 617.— Johann Michael. 617.

Gentiii, Dr. 606.

Gerber, Ernst Lndwig (,, Lexicon der Ton-

kunstler"). 166 242. 440. 550.

551. 577. 601 645. 653. 656.

658. 663. 669. 670.— Heinrich Nicolaus. 550.

Gerbert, Martin [Abt]. 329. 371. 668.

Gerle, Hans. 77. 81. 331. 367. 368
370. 379.

Gerspacher, A. E. 547.

Gettle, J. M. 321.

Qeyer, John. 570

Gibb, William. 13. 134. 183. 206. 275.

281. 643.

Gigli, Giovanni. 617.
— GiulioCesare. *356. 359.617."623.

Gilbert, Nicolas Lonis 617.
— Simon. 433. 445. 617. "623.

Giovanni, Era. [Maler]. 327. 332. 393.

Giron, Clande. 277.
—

Frangois 277

Gitter, Andreas. 53.

Giuliani, Mauro. 154.

Glareanus, Henricus Loritis 318.

Goergens, A. J. 303.

Goethe, Johann Wolfgang v. 131. 339.

Goffriller, Francesco. 618.
— Mathias. 465. 618. "623.

Goguette, Franqoise. 277.

Gollberg (Goldberg, Goltberg), Johann.
(98.) 156. 245. "249. 283.

Gonzaga [Hans]. 394.— Camillo. 657.

Gothel [Orgelbauer]. 631.— Gottfried. 631.

Gottmannshausen, Hans. 441.

Gozzoli, Benozzo. 393.

Griibner [Familiel. 658.
— Carl August. 658.— Johann Christoph. 658.— Johann Gottfried. 658.

Grabner, Johann Heinrich. 657. 658. "661 .— Wilhelm. 658.

Gragnani, Antonio. *447. 450. 618. "623.

Gennaro. 618.— Onorato. 618.

Granata, Giov. Battista. 166.

Grancino [Familie]. 217. 512.

Gran, L. 198.

Greiff, Magnus. 270.

Grenie, Gabriel Joseph. 667.

Grillet, Laurent ^,Les ancetres du violon"i.

306 316. 320. 333. 366. 373. 375.

608. 633. 648

Grimm, Jakob u. Wilhelm 338.

Grobert [Quitarrenmacher]. 155.

Grohmann (Franck), C. A. G. 457. 618.

"623.

Grove, George >

,, Dictionary of music"). 263.

264. 373 408. 490. '665.

Gruber, H. 72.

Griimmer, Paul. 441.

Griinwald, Friedrich; siehe: Drassegg,
Victorin.

Guadagnini, Giambattista. 512.
— Lorenzo. 512.

Guarneri, Andrea. 512.
— Giuseppe (Joseph) Gianbatt.

512. 513.
— Giuseppe del Gesu. 278 512.

619.
— Pietro Giovaimi. 512. (516.)

Guersan, Louis. 430. 433 442. 449. 618.

619. "623.

Guesnet, Adele. 647.

Guillon [Violinist]. 332.

Gustav, Prinz von Schweden. 240.

Gutter, Christian August. 67. 68. 173.

Haggirst [Ouitarrenspielerin]. 168.

Hafdecki, Alexander VIII 389 393. 394.

398. 402. 415. 606.

Hainhofer, Philipp. 410. 659. 671.

Hammerich, Angul. 275. 534. 581. 672.

Hammig, Johann Georg (Christian?). 552.

Hany, Charles 528.

Harkendorf, Hans. 454. 619. "623.

Harrach, Franz Anton Graf. 259.

Hartmann, Maria Anna. 634.
— Maria Josepha. 259.

Hartung, Michael. 273.

Hasert, Johannes. 441.

Haslwanter, Johann. 43. 71. 246. 266.
— Johann Otto. 246.

HaB, Albert. 663.
— Hieronymus Albrecht. 663.

Hauschka, Vincenz. 501.

Haward (Haworth), Charles. 672.

Hawkins, lohn. 205. 207. 339.

Haydn, Joseph. 408 500. 668.

Haymann, Christoph Joh. Gottfried. 248.
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Hebenstreit, Pantalcon. 290. 65S.

Hebeiiein, Gottlieb. 524.

Heckscher, Julius. 645.

Heel, Martin. 634.

Heidegger, Albert. 246.— Eduard. 43. 71. 246.—
Qeorg. 43. *59. 63. 246. "249.— Georg [jun.]. 246.—
Josef. 246.

Heinrich II., Konig von Frankreich. 510.

Heinrich IV., Konig von Frankreich. 409.

Heinrich VIII., Konig V.England. 179.332.

Heinrich, Herzog von Sachsen-Merseburg.
570.

Heinrichs [Zitherspieler]. 72.

Heifi, Regina. 290.

Heldahl, Anders. 534.

Hell, Ferdinand. 532.

Helland, G. O. 534.

Hellmer, Carl. 516. 619. "624.— Johann Georg. 619.
— Karl Boromilus Andreas. 619.— Maria Barbara. 619.— Marie Katherine. 619.— Magnus. 270.

Heng, Magdalene. 633.

Henz, Ernst Hans Conrad. 637.

Heron-Allen, Edward. 263. 306. 373.

Herrad von Landsherg [Aebtissin]. 366.

Hertel, Johann Christian. 439.— Johann Georg. 322.

Hesse, Ernst Christian. 439.

Hettersdorf, v. . . . 502.

Hieronymus aus Miihren. 330. 366. 374.

384

Hilanj, Franz. 61. 247. "249.

Hildebrand, Zacharias. 668.

Hill & Sons, William E. 359. 389. 411.
640.

Hiller, Johann Adam. 532. 549. 550.

Hinckelmann, Christoph Adam. 631.
— Johanne Christiane. 631.

Hipkins, Alfred James. 13. 134. 183.

206. 275. 281. 643. 660. 669.

Hochbrucker [Harfenist]. 11— 13.

Agathe. 12.— Christian. 12.— Colestin. 12.
—

Georg. 11.

Hoffmann, David. 620.—
GertraudeRosineSybilla. 620.— Gottlieb. 621.— Johann Christian. 86. 88.

101. 102. *104. 247.348.441.
*447. 449. 454. *456. 466.

*468. 483. *487. 548. 550 - 552.

*553. 555. 556 565. 620 621.

"624. 637.— Martin. 88. 247. 348. 441.

*452. 461. 620. 621. "624.

Hoffmann, Veil. 620.

Hofmann, Richard. 72.

Hofmans, Mattys. 514.

Hohlfeld, Gottfried 669.

Holbein, Hans d. Jiing. 314. 316. 376.

378.

Holtzman, Godefroi. 14.

Homer. 382. 398. 400.

Homolka, Eduard Emanuel 236. 239.

606. 612. 619. 627. 633.

Hopf IGeigenbauer] 546.
—

Caspar. 621.

Horlem, Karl Adam. 539.

Hornsteiner [Familie]. 562. 625.

Johann. 246.—
Joseph. 638.

Hotman (Hotteman). 438.

Hoyer, Andreas. 565. 621. "629.

Hubert, Christian Gottlob. 664.

Hiibner [Schrifistdler]. 638.

Huggins, M. L. 643.

Hume, Tobias. 438.

Hummel, Elisabeth. 615.

Johann Nepomuk. 154.
— Katharina. 651.
— Mathias d. Aelt. 88. 340 347.

465. 615. 621. 622. 651.

Mathias d. jiing. 621. 622.

"624. 637.

Hunger, Christoph Friedrich. 248.

Ibach, Richard. 664.
- Richard Paul. 664.

Inglcse, Pietro Philippo. 397.

Isidorus Pelusiota, San. 652.

Issaksen: siehe Trond.

: Jaaskelaisen [Kantelenfabiik]. 304.
'

Jackson, William. IQO.

Jacobs, Edouard. 441.

Jacobsz, Hendrik. 514. 543. 622. 634.

Jacomelli, Giovanbattista. 409.

Jacquot, Albert 510.

[ambe-de-Fer, Philibert. 510.

Jannesi, Florido. 290.

(auch [FamilieJ. 247.
- Andreas. 97. 247. 248. "250.— August Ignaz. 248.— Hans Caspar. 247.
— Johannes. 247.— [ohann Nepomuk. 247.—

Joseph Ignaz Augustin. 248.—
losepha. 248.

lay, Henry jun. 340. 441. 442.

lenkins, John. 43S.

Jerner, Johann. 106 248. "250. 259. 283.

lerome de Moravie: siehe »Hieronymus«.
Joan Maria. 389. 394. 402 415.

Joannes Andreas. 410.

Johanna, Prinzcssin von Oesterreich. 408.
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Johann Wilhelm, Pfalzgraf v. Bayern.
442. 646.

Johnson, Jacob. 1_90.

Jones, Edward. 372.

Jordin, Klara Theresia. 612.

Judenkunig, Hans. 79. 367. 379.

Jiihling. F. 69. 71.

Julien, L. Antoine. 648.

Kade, Otto. 117.

Kaidinger, Maximilian. 266.

Kambl, Johann Andreas. 502. 601.

Kiimpfer, Joseph. 5/0.

Kandler, Franz Sales. 240. 278.

Kapsberger, Job. Hieronymus. 106.

Kargel, Sixtus. ISO.

Karl XV., Konig von Schweden. 622.

Karl, Heinrich. 203

Kastner, Johann Georg. 316.

Kanfmann, Friedrich jr. 670.
— Johann Friedrich. 35. 670.

Keil, Bernhard. 159. "250. 251.— Ernst. 251.

Keller, Philipp. 539.

Kempter, Andreas. 484. 622. ^629.
— Anna Maria. 622.

Kennedy, Hans („Die Zither"). 2. 42. 46.

49. 52. 62. 65. 67. 68. 71. 72. 246.

266. 274. 669.

Kerlino, Giovanni. 370. 508.

Kern, Johann 55. "250. 251.

Kerschensteiner, Xaver 43.

Kessel, Theodor van. 398. 406. 416.

Keutschach, Leonhard v. 659.

Kiendl, Anton. 40. 42. 43 65.

Kiesewetter, Raphael Georg. 409.

Kinderfreund, Michael Joseph. 667.

Kinkeldey, Otto. 408. 409. 657.

Kircher, Athanasius. 34. 337.

Kirckman, Jacob. ''662.

Klabe, Gottlieb August. 658.

Klark, Lars. 533.

Klein, Heinrich. 667.

Klemm, Anna Rosina. 251.—
Johann Georg. 251.

— Johann Gottfried sen. 251.
—

Johann Gottfried jun. 194. "250.

251.

Klinger [Familie]. 625.— Christian Gottlieb. 552. *554.

555. 625.

Klotz — Lautenmacher [Familie]. 265.

482. 513. 515. 516. 601. 625. 638.
— Anna. 626.
— Georg. 482. 625. 626. "629.
— Joseph (Thomas). 513. (519.) 577.

626. "629.—
Joseph d. Jiing. 626.— Maria. 625.— Mathias. 274. 482.513.625.626. "629.

Klotz, Mathias d. Jiing. 626.— Paul 625.—
Regina. 626.— Sebastian Anton. 513. 625. 626.— Urban. 625.— Ursula. 625.

Knopf [Familie]. 589.

Kobrich, Johann Anton. 571.

Koch (d. Jiing.). 566. 626.— Heinrich Christoph. 35. 290. 480.

500. 550. 571. 626. "630.

Koczirz, Adolph. 2. 136. 671.

Kolditz, Jakob. 626.

Kormart, Christina. 620.

Korner, Ciiristian Gottfried. 131.

Theodor. 131. 247. 274.

Korte, Oswald. 2. 81.

Kraft, Anton. 500. 501.— Mathias Peter. 106. 109. 248.

251. "253. 283.

Kramer, Heinrich. 502.

Kraus, Alessandro. 420. 657.

Krause, Johann Georg. 498. 501. 504.— M. A. 276.

Kremberg, Jacob (,,Musikai. Gemuts-

ergotzung"). 116. 117. 130.200.202.
436.

Kren, Franz. 43. *48. 54-56. 252. «253.

266. 274. 283.

KreBmer, C. W. 573.

Kriiier, Franz. 274.

Krug, Arnold. 547.

Krumlowsky, Johann. 479.

Krumpholz, Johann Baptist. 12.

Kruvskerk, Magdalena 634.— Wynant. 634.

Kiihnel, August. 439.

Kulmbach, L. 672.

Kurschner, Georg. 61. 269. "271.

Kussewitzky, Sergei. 572.

Laborde, Jean Benjamin de (,,Essai sur la

mu^que"). 285. 340. 402. 430. 478.

481 571. 572.

Lafleur, Joseph Rene. 589.

Lamberg-Sprinzenstein [Graf]. 178.

Lambert-Feuillee, A. 245.

Lamont, ... 13.

Landowska, Wanda. 655 656.

Landi, Hieronymo. 402.—
Luigi. 656

— Pietro. 656.

Lanfranco, Giovan Maria (,,Scintille di

musica"). 331. 332. 367. 368. 370.

384—386. 390. 401. 510.

Lang, Friedrich. 502.

Langerwisch, Johann Friedrich. 252.— lohann Georg. (98) *152.

156. 252. "254.

LanggUth [Instrumentenmacher]. 35.
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Laske, Elisabeth. 626.—
Joseph Anton. *356. 350. 626.

627. «630.— Laurenz Joseph. 627.— Ludmila. 627.

Laurentius [.Magister]. 412
Le Blanc, Hubert. 440. 550.
Le Blond, G. 183. 185. 186. *I87. 102.

*195. "254. 255.

Leclerc. Anne. 647.

Ledebur, Carl v. 256. 602.

Lefebvre [Violinist]. 528.

Lehner, Franz. 606.

Le Jeune, Francois. 430

Leiarge, Ursule.* 277.

Lemme, Charles jr. 664.

Le Nain, Louis. 337. 342.

Leopold der Heilige, Erzherzog von
Oesterreich. 372.

Lepage, Henri. 510.

Lerius, Theodor van. 664.
Le Roy, Htnry. 657.

Lesueur, Jean Francois. 528.

Lete, Nicolas Antoine. 647.

Le Valentin, .MoTse. 400. 403. 407. (413.)
410. 420.

Levien [Ouitarristl. 172. '-254. 255.

Le Voir [KlavierfaauerJ. 660.

Le\y [Violespielerin]. 430.

Libicky, Ludmila. 627.

Lidarti, Christian Joseph. 550.

LidI, Andreas. 408. 500. 501.

Liebich, Ernst. 416.

Liersch, Victor. 644.

Light, Edu-ard, 30 *32. 33. 34. 171.

172. ^^254. 255.
652^

Linarolo, Francesco. 3/0. 627. 630.— Giovanni. 627.— Ventura. 370. 3Q0. 304. 307.
411. *414. 415. 470. 511. 627.
^630.

Lindemann, Hermann. 67. 68.

LiBner, Gottfried. 631.— Johanne Christiane. 631.

Liszt, Franz. 660. 668.

Livi, Giovanni. 300. 606.

Lobkowitz [Fiirstl. Moritz. 273.

Lobstein, J. F. 260.

Lodovico [Guitarrenmacher]. 1 54. "254. 256.
Loeschman. Daniel. 670.

Longhi, Carlo Hvacinto. "286. 290.

Longman ?j. Broderip. *188. 180-101.
"257. 283. 664.

Lortzing, Albert 665.

Lott, George Frederick. 628.—
John Frederick sen. 350. 628.
"630.—
John Frederick jun. 628

Lotz, Johann Hieronvmus. 256.— Robert. 168. '160. 256. "257.

Louis Philippe, Konig von rrankreich,
255.

Louvet, Georges. 670.— Pierre. 670. 671.

Lozzi, Carlo. 606.

Luca, P ;. 200.

Lucas [z .,.r.erl. 72.

Ludwig XIV.. Konig von Frankreich.
200. 320. 652

Ludwig XV., Konig von Frankreich. 606.

Luise, Herzogin von Weimar 131.

Lunati, Carlo .-Xmbrosio. 438.

Lupo, Pietro. 511.

Lupot, Francois. 580.— Nicoiaus. 513. 580 647.

Luscinius, Ottomarus '„MBsnrgia"'. 135.

237. 202. 318.

Lutgendortf, Willibald Leo von f,,Die

Gagen-and LanTeninacfaer")- V^IIL IX- IL
23 1 . 232. 235. 236. 230 -241 . 245. 246.

248. 251. 256. 250. 260. 263-266.
260. 273-278. 281. 232. 3:6. 380.

462. 502. 508. 512. 510. 557. 601.

606. 608. 611. 612. 615 — 622.

625—628. 631—633. 637—640. 647.

648. 651. 664.

Luther, Martin. 367.

Lutz, A. 532.—
Ignaz. 68.

Luj-ton, CarL 657. 671.

Lyon, Gustave. 18.

iVlaccari [Kupferstedierl. 200.

Mace, Thomas- 436. 438.

•Macpherson, James. 21.

Maffei, Lorenzo. 543. 628.
"630^

Maggini, Giovanni Paolo. 512. 573. 606.

643.— Maddalena Anna. 606.— Pietro Santo. 464.573.643.640.

.Magnoni, Carlo Antonio. ''236. 202.

Mahillon, Victor Charles. 45. 163. 164.

300. 402. 581. 653. 660.

Maine, Herzog v. 652.

Majer, Caspar L.Musifcsaai"]. 130. 185.

420. 436. 478. 407-400. 548.

•Makart, Hans. 04.

-Mailer, Lau.x (Lucas). 78. &^. 80.

Marais, -Marin- 438. 455.
- Rolland. 438.

Marconcini, Aloisio [Luigi]. 102. *104.
256. "257. 283.

-Marenzio, Luca. 402.

Marin (Maurini [Trompeteri- 315.

Marius, Jean. 657.
MaroUes [.\bfae] de. 338.

Marpurg, Friedrich VC'ilhelm. 250. 430.

Masetti, G. 231.

Massai, Giuseppe. 07. 256. "257.
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Massenet, Jules. 480.

Matelart, Johannes. '77.

Mattel, Saverio. 290.

Matthes, Friedrich Ferdinand (?) August.
160. 256. «258. 269 654.

Mattheson, Johann r^Neu eroffnetes

Orchestre"). 82. 86. 87. 116. 123.

124. 130. 203. 287. 320. 339. 429.

433. 434. 476-478. 537. 538. 548.

558. 569. 656.

Maugars. Andre 409 410. 438.

Maximilian I., Deutscher Kaiser. 379.

Maximilian, Herzog in Bayern. 40. 266.

Mayer, Lorenz Bernhard. (98.) *152
156. "258. 259.

Mayr, Adam. 259.— Andreas Ferdinand. 98. "257.

259. 561. 628.
—

Regina. 626.

Meares, Richard. 441. 442.

Medici [Faniilie]. 28. 35.

— Catharina dei. 510.
— Ferdinando dei. 223. 236. 409.

410. 492. 660.
— Francesco dei. 408.
— Maria dei. 409.

Meinel [Familie]. 628.
—

Christoph. 446. 628. "630.

MeiBner, Johann Friedrich. 203.
— Samuel. 659.

Melio, Pietro Paulo. 94.

Memling, Hans. 288. 314. 316. 322.

(361.) 362. 374.

Mendel, Hermann u. August ReiBmann.
35. 605.

Menghino del Violoncello. 559.

Menzel, Dietrich u. Wolfgang. 371.

Merchi, Giacomo. 124.

Mersenne, Marin i,,Harmonie universelle").

18. 82. 84. 90. 113. 123. 124. ISO.

205. 206. 289. 319. 337. 339. 384.

402. 403. 404. 408. 435. 473. 591.

652. 653. 657.

Metal! i, L. 400.

Methfessel, Albert Gottlieb. 454.

Metzinger, Jacob. 259.
— Maria Josepha. 259.— Michael. 64. "258. 259.— Susanna, geb. Stenger. 259.

Meyer, Joseph. 540. *541. 628. "635.
— Meincke. 658.— Pieter. 658.

Meyerbeer, Giacomo. 480.

Michelis, Peregrino de. 370. 538.

Michi, Orazio. 652.

Mich I, Josef. 239.

Migliai, Antonio. 21. *26. «261.

Milan, Luis. 142.

Milandre ['Viole d'amorc-Spieler]. 476.477.
479.

Miller, Ferdinand v. 625.

Minner, Marthe. 660.

Mirabollo, Ottavio. 409.

Miraucourt, Jeanne. 611
—

Joseph. 611.

Miro, Pedro. 520.

Miscia, Antonio. 409.

Moitessier, Louis. 544. 628. "635.

Moliere, Jean-Baptiste. 318.

Molino, Frangois. 154.

Molitor, Simon. 2. 115. 132. 142.

Mollenberg, Lorenz. 109. *111. 259.

"261.

Moller, Valentin. 469.

Montagna, Bartolommeo. 392. 393. 394.

4r2.

Montagnana, Domenico. 512. (519.)

Montalva, Garzia. 409.

Montelatici, Filippo. 607.

Montespan, Franqoise Athenais de. (7.)

8. 652.

Monteverde, Claudio. 87.

Montfaucon [Schriftsteller]. 322.

Monticchiaro, Zanetto. 370. 401.

Monzino, Antonio. *210. 219. 260.

"261. 277.

Morella, Morglato. 370

Morin, Louis. 277.

Moroni, Anna. 640.

Morphy, Guillermo. 2 131. 142.

Mosch, Johann. 631.
— Johann Traugott. 552. *554.

556. 631. "635.

lohann Traugott d. Jiing. 631.

— Johanne Christiane. 631.

— Johanne Sophie. 631

Mougin, Catherine. 277.

Mouton, Charles. (75.) 76.

Mozart, Leopold (,,Versuch einer Violin-

schule"). 320. 339. 358. 429.

477. 478. 497. 499. 500. 514.

531. 558. 570. 571. 671.

— Marianne. 671.
— Wolfgang Amadeus. 259. 656

671.

Mi'ihlauer, Michael. 62.

Miiller, Conrad. 337.
—

Johann. 664.
— Maria Anna. 236.

Miiller-Braunau, Henry. 669.

Muschel (Mnschl). Johann Joseph. 239.

Muus, Didnk. 533.

Nachtgall (Nachiigall), Othmar: siehe

»Luscinius«.

Nadermann, Jean Henri. 14. 166.

Naldi, Antonio. 85.
88._

Naumann, Johann Gottlieb. 132.

Negler, Katharina. 651.
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Netscher, Caspar. (7.) 8. (431.) 432. 652.
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Neuner, Johann. 625.
— Mathias. 625.
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Nicola, Giovanbatt. di. 409.
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Niederheitmann, F. 640. 643.

NiemeCZ [Baryton-Spieler]. 501.

Niggell, Sympert. 457. 562. 631. "635

Nirrnheim, H. 275. 276. 644. 645.

Nissen, Georg Nicolaus v. 671.

Noelli, Georg. 290.

Nonnemacker. Christian. 664.

Nonnenrnacher, . . . 664.

Norman, Barak. 441. 442.

Norminger (Noringer), August. 657.
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Nottebohm, Gustav. 175.
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Nunes, Octavianno joao. 165. 260. "261.
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O'Brien ... 13.

Ochsenkhun, Sebastian. 81.

Olio, Giovanni Battista dall'. 290.

Opikthin, Alexander. 533.
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Osch . . van. 524.

Oskar II., Konig von Schweden. 109.
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Otto, Carl August. 260.
— Carl Christian. 160. *161. 260.

"262. 466. 631. "635.
— Carl Wilhelm Friedrich. 260.— Georg August Gottfried. 260.
— Heinrich Wilhelm. 260.
— Jakob August. 2. 131. 132. 134.

142. 166 248. 260. 522.

Ovid [Publius OvidiusNaso]. 393.413.

Pacherel, Michel. 430.

Padewet, Carl. 62. 260.
—

Johann. 260.

Paer, Ferdinand. 501.

Paganini, Nicolo. 155. 216.

Pages, Josef. 134.

Paiker, Michael. 203.

Palma,Jacopo (il Giovane). 398. 406.416.

Palmer, Francis. 206.

Panormo,GeorgesLouis.l53."262.263.589.—
Joseph. 263.— Vincenzo Trusiano. 263.

Pape, Henri. 664.

Parti (Bartl), Andreas Nicolaus. 483.

631. 632. "635.

Parti (Bartl), Christian Franz. 632.
—

Christoph. 631.
— Ignaz Christian. f)32.

— Joseph Jakob. 632.
— Michael Andreas. 481. 484. 631.

"636.

Pasta, Domenico. 512.— Gaetano 512.

Pasti, Zeno. "286. 299.

Pauer, Ernst. 666.— Max. 666.
—

Sophia Barbara. 666.

Paul V. IPapst]. 18.

Paulus, Adolf. 605.

Payne, John Edward. 441.

Pelletier, Jacques. 136.

Pemberton, Francis. 339.

Penni, Luca. 206.

Perger, Maximilian. 617.

Pen, Jacopo. 409.

Perlocher, Anna. 239.— Theresie. 239.

Perugia, Fernando del. 220. 263.

Peter der Grofie, Kaiser von RuBland.
227.

Petoukhow, Michel. 110.

Petri, Johann Samuel [,,Anweisun2 zur prakt.

Musik"]. 320. 434. 656. 667.

Petzmayer, Johann. 40. 41. 43. 55. 69.

70. 73. 266.

Pevrac, Aimeric de. 330.

Pfanshel, Peter. 231.

Pfeiffer [Harfenist]. 34.

Pfranger, Georg Carl. 18.

Pfretzschner [FamilieJ.
519. 632.

— Carl Friedrich. 519.
— Johann Elias. 632.— Johann Gottlob. 519. 632.

"636.

Philipp [Contrabassist]. 5/3.

Picart, Etienne. 107.

Piccinini, Alessandro. 88.

Picenardi 640.

PichI, Wenzel. 501.

Picinetti, Giovanni. 540. 541. 00/. 632.

"636.—
Jacopo. 632.

Picolellis, Giov. de. 278.

Piegendorfer, Georg. 527. 615. 625. 631.

Pierrard, L. 493.

Pierray, Claude. 618.

Pierre, Constant I,,Les facteurs d'instruments

de niusique"]. 232. 255. 264. 281.

606. 611. 612. 618. 619. 648.

Piestl, Marie Katharine. 619.

Pillaut, Leon. 283.

Pillwein, Benedikt. (259.) 638. (648.)

Pique, Francois Louis. 514.

Pisendel, Georg. 549. 550.

Platts, J. 36.
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Playford, John. 4Q1.

Pohl, Carl Ferdinanfl. 408. 619. 66ft.

— Richard. 668.

Polledro, Giov. Battista. 632.

PoUet, .... 181.

PoUmann [?], Johannes. 639.

Ponte, Jacopo de. 397.

Pope, Alexander. 35.

Pongin, .Arthur. 657.

Praetorius, Michael f,, Syntagma musicum").

VII. 10. 14. 18. 40. 42 80—83.
85-87. 90. 113. 118. 124. 130. 135.

136. 141. 180. 183. 185. 201. 202.

204-207. 288. 318. 320. 322. 332.

358. 376. 384-386. 390. 397.

401-403. 407. 408. 411. 416. 423.

429. 435. 436. 469. 473. 491. 492.

498. 511. 529, 538. 548. 558.

569—571. 577. 580. 581.

Presbler, Francesco. 263.—
(Plesber), Giuseppe. 120 260.

"262. 2ft3. 277.

Pressenda, Gianfrancesco. 520. 632.
— Raftaelo. 632.

Preston, John (London). *188. 190 262

263.

John (York). 264.
— Thomas. 263.

Prompt [Lautenist]. 117.

Prony. de. 528.

Puccini, Giacomo. 480.

Puliti, Leto. 236.245.410.607.632.668.

PuDilli, .... 632.

Puftzl (Pirtzl), Adam. 633.
— Anna Marie. 633.

Putz [Maler]. 52.

Pythagoras von Zakynthos. 402.

Quanter Christopher. 663.

Quantz, Johann Joachim. 502. 558. 569.

570.

Quesnel, Augustin. (127.) 128.

Raffael: siehe Santi.

Railich (Railier), Giovanni 625.

Rambeaux, Claude Victor. 628.

Ran [Zitherspielet] 71.

Rauch, Anna Marie. 633.—
Jakob. 481.—
Johanne Christiane. 660.—
Joseph. 633.— Sebastian. 633. 637.— Sebastian d Jiing. 633.— Thomas. 282. 481. 483. 633. °636.

Rayman, Jacob. 513
Reich [Mechaniker]. 667.

Rellstab, Friedrich 602.

Regnault, Regnaut: siehe Renault.

Rembrandt Harmensz, van Ryn 178. 655.

Remy [Familie]. 633.

Reniy, Jean Mathurin. 633
-

Jules. 520 ()33. «636.
— Mathurin Francois. 633.

Renault, Francois Sebastien B. 264.
—

Jacques. 264.
— Nicolas. 264.

Sebastien B. 14. 28. 264. «267.

Renault & Chatelain. (14.) 28. *31. 232.

264 «267. 283

Ribera, Jusefe. 390. 398 400. 407.

Richter, Franz. 480.

Ricordi, Giulio. 660

Rief [Familie]. 633. 634.
— Anton. 617. 633.
— Dominicus. 633.
— Franz Anton. 634.
—

Johann Georg. 633. 634.
—

Joseph. 531. "636.
— Joseph Mathaus I. 633. 634.
— Joseph Mathaus II. 633. 634.

Karl. 634.
— Magdalene. 633.
— Maria Franziska. 633.
— Marianne. 634.
— Mathaus. 633.

Regina Balbina. 634.

Rieffelsen, Peter. 669.

Riemann, Hugo. 77. 310. 329. 364. 408.

550.

Riesch, Georg Matthias. 669.

RiBland, Anna Rebekka. 647.

Ritter, Hermann, 539. 546.

Rittig, Christofaro. 561. 634. "636.

Robinson, Thomas. 183. 206.

Robusti, Giacomo: siehe Tintoretto.

Rogeri, Giovanni Battista. 512.
— Pielro Giacomo. 560.

Rogieri, Domenico. (520.)

Rohmann, Jacob. 664.

Roider, Ignaz. 269.

Roismann, Johannes. 282.

RoiB, Maximilian. 632.

Romano, Alessandro dclla Viola. 438.

Rombouts, Jan. ()34.

— Magdalena. 634.
— Phihpp. 664.
— Pieter. 442. *447. 450. 514.

634. "641.— Sibilla. 634.

Rose, John. 205. 206.

Rott, Eduard. 389.

Rousseau, Jean. 438. 439. 477.

Roussel, N. 45.

Roussier, Pierre-Joseph. 12.

Ruckers. 397.
— Andreas d. Aelt. 672.
— Hans d. Aelt. 664. 665.
— Hans (Johannes) d. Jiing. 665.

Ruggeri, Francesco. 512. 56(3.

— Giacinto Gio. Battista. 512.
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Ruggeri, Vinceiizo detto il Per. 441.

442. 512. 560.

Riihlmann, Julius. [,,Oeschichte der Bogen-

instruniente"] 306. 371. 372. 388. 300.

393. 394. 397. 428. 476. 501. 509.

560. 590.

Ruppert, Johann. 441.

Sachs, Curt. 654.
- Hans. (3.) 4. 135. 230. 307:

Sainte-Colombe. 438. 439.

Saint-Laurent, Louis-Jean Josset. 611.

Saint-Paul, Antoine. 618.

Saintprai (Sainl-Pre od. Saint- Preux),

Jacques. 502.

Salomon, E. ()0.

Sandbiller, Marianna. 634.

Sandeman, E. A. 634.

Sandys, William. 306.

Sansecondo, Giacomo di. 394.

Santis, Santo de. 643.

Santi, Raffael. 369. 388. 393. 394. 397.

412.

Santiquattro [Kardinal]. //.

Savart. Felix. 524. *525. 528 529. 539.

544. 545.

Scheidler, Christian Gottlob. 2. 181.

Schelle, Sebastian. 88. 273. 465. 622.

637. "641.

Scheiick, Johann. 439.

Schenk, Fnedrich. 134.
— Johann Qeorg. 665.

Scherber, Ferdinand. 479.

Schiedmayer, Johann David. 665.

Schiller, Johann Friedrich v. 131.

Schilling, Gustav 172.

Schillings, Max. 547.

Schindler IZitherspieler]. 72

Schlag, Bruno. 668.
- Christian Gottlob. 668.

Oskar. 668.

Reinhold. 668.
- Theodor. 668.

Schlaucher, Ursula. 625.

Schlegel, August Wilhelm v. 332.

Schlesinger, Kathleen. 306. 310. 375.

Schliefavsky, F. 573.

Schlimbach, Kaspar. 667.

Schmahl, Joh. Mathaus. 665.

Schmidl 8-c Co., C. 263.

Schmidt, Carl. 667.
- Maria Barbara. ()19.

Schneidenbach, Georg Adam. 531. 637.

Karl. 637.

Schneider, Siegmund. 410. 501— Wilhelm. 193

Schnitzler, Ursula. 651.

Schodler, Simon. 496. 502. 503. 638.

'641.

Schoffer, Peter. 655.

Scholler, Ida IX. 4. 91 230 308.

Schonger, Maria Franziska. 633.— Ursula. 612.

Scliorn, Johannes. 203.

Schott, Martin. 87.

Schottky, J. M. 155.

Schubert, Franz. 175.

Schult, J. W. 463.

Schuster, Vincenz. 175.

Schwartzenberger, Friedrich Wilhelm.
573.

Schweiger, D. 205.
—

Joseph *25. 27. 264. 265.

"267.

Schweinefleisch, Johann Christian Im-
manuel. 668.

Seelos, Georg. 265.

Johannes. 501.

Seidemann, Maria Magdalena 248.

Sellas, Giorgio. 265.— Matteo. 93. *95 *1]2. 118 134.

*137. 139 265. "267.

Seraphin, Santo. 512.

Serri, Pietro. 215. 265. "267.

Servais, Francois. 558.

Seuffert, Eduard. 666.
— Franz Ignaz. 672.

Shakespeare, William. 332.

Shudi, Burkat. 660. 671.

Sick, Maria Katharina. 236.

Sidney, Mary. 88.

Siefert, Gustav. 462.

Silbermann, Johann Gottfried. 656. 657.

666.

Siman, Ignaz: siehe Simon.

Simman, Johann Michael. 149.265. "268.

516. "641.

Simon, Franz. 516. 638. "641.
-

Ignaz. 40. 42. 43. *48. 56-58.
63. 246. 266. "268. 274.

Simoutre, N. E. 557.

Simpson, Christopher. 436. 438. 439.

Sintes, Giov. Battista. 208. Siehe auch
Bonanni.

Slingelandt, Pieter Cornelisz. 655.

Smorsone, Giovanni. *112. 119. 266.

"268.

Sophia, Herzogin von Sachsen. 657.

Sophia Albertina, Konigin von Schweden.
109.

Sor, Fernando. 134.

Spagnoletto, lo: siehe Ribera.

Sparigioni, Stefano. 208. Siehe auch
Bonanni.

Spath & Schmahl. 659.

Speer, Daniel [,,Unterricht in der musikal.

Kunst"]. 429. 477. 497-499. 537.

569.

Spinetti, Giovanni. 85.

Spitta, Philipp. 201. 551. 620.
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*495.

638.

Sprenger, Anna. 626.

Anton. 521. 638.
— Anton jr. 638.

Stadlmann, Anton. 639.
— Daniel Achatius. 352

501. 502. 513. 516
639.

—
J ohann Joseph. 501.502.513.

638.— Joseph. 639.

Michael I^naz. 639. "641.

Stahl, Franz. 65.

Stainer, Jacob. 242. 441. 442. 457. 501.

512. 513. 534. (540.) 615. 622. 625.

631. 632. 638.

Staivalo, Prospero. 409.

Statler, Andreas. 634.

Stanfer, Johann Anton. 266.
—

I
ohann Georg. 134. 174. 175.

266.^ *518. 524. 529. *563. 639.

"650.

Stecht [Harfenist]. 12.

Ste.d...m, Jonas. 93. *95. 269.

Steffen [Zitherspieler]. 71.

Steiner, Franz Xaver. 65.

Stelzner, Alfred. 539. 546. 547. 567. 639.

640. "650.

Stenger, Susanna. 259.

Stetten, Paul v. 666.

Stockbauer, J. 273.

Stor, J. W. 103.

Store, John. 669.

Storioni, Lorenzo. 632.

StoB, Magnus. 270.

Stossel, Christoph u. Joh. David. 497. 499.

Stourdza, Fiirst Gregor. 524.

Stowe, Charlotte Caroline Wilhelniine.

602.
— Wilhelm Heinricli. 602.

Stradivari, Alessandro. 640.
— Anna. 640.
— Antonietta. 640.
— Antonio. 134. 242. 340. 352.

*356. 358. 462. 509. 512. 513.

538. 557. 560. 589. 617. 618.

632. 640. 642. 643. 648. 660.
— Francesca. 640.
— Francesco. 640.
— Omobono. 256. 640.

Straeten, Edmond van der. 441. 550.

621.

Streicher, Auguste. 666.
— Johann Baptist. 666.
— Nannette. 666. 672.
— Sophia Barbara. 666.

Striggio, Alessandro. 409.

Strotz, Joseph. 589.

Stuart, Maria, Konigin von Schottland. 13.

Stiirzer, Johann Michael. 273. 282.

Stiitzer, Leonhard. 62. 269.

Suover, Giovanni. 236.

Suppus, J. 566.

Siiii, Johann Christian. 589.

Sylvius Nimrod, Herzog v.Wiirttemberg.
504.

Taphouse, T. W. 664.

Tappert, Wilhelm. IX. 2. 116. 117. 124.

202. 203. 492. 499.

Tartini, Giuseppe. 588. 593.

Tascin, Pascal. 656. 671

Tauber, Ludwig. 61. 269. "271.

Tans, Andreas. 242.

TayBner (TlieuBner), Zacharias. 668.

Tecchler, David. 512.

Terborch, Gerard. 99.

Testator il Vecchio. 508.

Testore [Familie]. 512.

Teufelsdorfer, Peter. 175.

Thielemann, Johann Georg. 134. 150.

160. 256. 258. 269. "271.

Thielke, Gottfried: siehe Tielke.

Thir, Johann Georg. 617.

Thoinan, Er. 410.

Thumhart, Joseph. 70. 269.
— Xaver d. Aelt. 269.
— Xaver d. Jiing. 269.

Thurnbauer, Antonia. 246.

Tichy, Johann. 567.

Tieffenbrucker [Familie]. 269.
— Caspar. 270. 273. 369.

370. 389. 508.
— Jachomo (Giacomo). 273.

274.
— Leonhard d. Aelt. 90.

"272. 273.
— Leonhard d. Jiing. 273.
— Mangnus(Magnus)d.Aelt.

270. 273.
— Magnus d. Jiing. 88. 89.

105. *108. 239. 270. "272.

273. 673.— Moses. 273. 274.

— Ulrich. 270.
— Wendelin. 88-90. *92.

247. 269. 270. "272. 273.

274. 501.

Tiefenbrunner [Familie]. 274.
— Adolph. 274.
— Georg. 42. 43. 58.
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Tielke, johann. 043. 644.
•—

Johanii Christopher. 644. 645
— Martin Gabriel. 645.
— Joachim. 8S. 93. *96

*\9b. 202. 203. 204.

275. 348. 441. 442.

*456. *45Q,'60. 461-

*138. 141.

"272. 274.

*443. 445.

465. *467.

645.

394. 396.

481. 490. 492. 501. 592. 602. 631.

643-646. "649.
— Joachim d. Jiing. 644.

Tintoretto (Qiac. Robusti). 390.

416. 439.

Tiorba [LautenistJ. 85.

Tiziano Vecellio. 390.

Tolbecque, Auguste. 306.

Tomasini, Aloys. 500.

Tononi, Carlo. 277.— Giovanni. 512.

Tourte, Franqois. *586. 588. 589. 595.

596. 605. 646.
— Xavier. 646.

Trasnntini, Vito de'. 657.

Tresselt [Familie]. 646. 647.— Anna Elisabeth. 647.
— Anna Rebekka. 647.— Hans Adam. 647.—

Johann Balthasar. 647.— johann Nicolaus. 647.
—

Margarethe. 647.
— Theodor. 646. 647.— Wilhelm Jacob. 578,

"650.—
Wolfgang Nicolans.

647.

Treu, Joseph Benedikt. 52.

Trezier, Bernardine Charlotte.

Trond, Issaksen. *526. 533. 534

Trost, Gottfried Heinrich

Trotto, Gioacchino. 149. ^

646. 647.

543. 646.

117.

647. "650.

668.

51. »271. 276.

Troy, Francois de. (75.) 76.

Truchado, Raymundo. 669.

Tubbs, James.' 589.

Uffenbach, Zacharias Conrad v. 645.

Unbehagen, Heinrich. 441.

Unteratzki. Josepha. 248.

Urban VIII. [Papst]. 402.

Urhan, Christian. 480.

Vainert, Anton: siehe Wainert.

Valdrighi, Luigi Francesco > ,,Nomocheliurgo-

grafia", ,,Musurgiana"). 241. 256. 260.

265. 276. 291. 299. 602. 608. 627.

656. 673.

Valenzano, Giovanni Maria. 2/6.— Pietro. 150. *161. 276. "279.

Valle, Nicolas del. 165. 276.

Van Hecke (Vaneck) [Quitarrist]. 166.

Vasari, Giorgio. 409.

Vasi, Marco. 469. 647.

Vauchel, Jean. 615.

X'enantius Fortunatus. 364.

Venere, Vendelino: siehe Tieffenbrucker,
Wendelin.

Ventnra, Angelo Benedetto. 34.

Venturi, Adolfo. 400.

Veronese, Paolo. 390.

Verschuere-Reynvaan, J.

Woordenboek"]. 2. 17.

Vettorazzo, Giovanni. 17.

Vicentino, Nicola. 657.

Vidal, Lonis Antoine.
458. 608. 618. 619. 648.

Viecker, Theodor. 23. *26.

277.

277.

277.

*162.

Villaume,

[,,Muzijkaal Kunst-

166. 183. 291.

*20. 276. "279.

263. 306. 333.

276. "279.

Alexis.
— Nicolas.
— Ursule.

Villaume & Giron.

Vimercati, Gasparo. 214
"280.— Paolo.

'

277.
— Pietro (Genua). 277.

Pietro (Venedig). 277.

167. 277. "279.

217. 260. 277.

120. 134. 213.=112.

277.

281.

214. *221. 223.

Vinaccia [Familiej.
219. 240.

— Achille.— Antonio. 214. *221. 223. 278.

281.— Domenico. 278. 281.
— Gaetano d. Aelt. 278. 281.
— Gaetano d. Jiing. 281.— Gennaro d. Aelt. *210. 213. 218.

*222. 223. 225. 277. 278. "280.

281.
— Gennaro d. Jiing. 281.
— Giovanni. 214. 278. 281.
— Giuseppe. 281.
— Mariano. 278. 281.
— Nicola. 278. 281.

Pasquale. 278. 281.
— Vincenzo. 214. 278. 281.

Vinci, Leonardo da. 409.

Viotti, Giov. Battista. 588. 608.

Virchi, Gerolamo. 183. 605.

Virdung, Sebastian s,Musica getutscht"). 81.

130. 135. 180. 2SS. 292. 317. 367.

375. 376.

Vissenaire [Ouitarrenmacher]. *162. 167.

"280. 281.— Louis Nicolas. 281.

Vivaldi, Antonio. 321. 588.

Voboam, Alexandre. 134.

Jean. 134.

Vogel, Emil. 397.— Hanss. 470.

Vogl, Elisabeth. 626.

Vogt, Hermann. 469.

Voirin, Nicolas Francois. 589.

Voit [Aeolinenmacher]. 667.

Vofi, Johann Heinrich. 520.

II 45
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Vuillaume [Familie]. 277. 647.
— Adele: 647.
— Anne. 647.
— Claude. 647.— Claude Francois. 647.—

Jean Baptiste. 155. 277. 174.

508. 514. 524. 539. *542. 546.

570. *586. 589. 597. 608.

647. 648.— Nicolas. 647.— Nicolas Francois. 647.

Wachtl, Joseph. 672.

Wacquez & Leroy. 394.

Wade, Roger. 372.

Waefelghem, Louis van. 480. 601. 602.

Wagner, Johann Gottlob. 666.
—

Joseph. 527. 648. "650.
— Sebastian. 648.
— Thomas. 648.

Wainert (Vainert), Anton. 157. "280. 281.

Waldner, Franz. 270.

Walter, Anton. 666.
— Franz. 666.

Walther, Qeorg Philipp. 457.— Johann Anton. 484. 629.— Johann Gottfried {..Musicaiisches

Lexicon"). IX. 11. 114. 116. 117.

130. 203. 320. 322. 429. 435. 464.

548. 558. 569. 645. 653. 668.

Wasiliewski, Wilhelm Joseph v. 270.

306. 376.

Waters, . . . 667.

Weber, F. A. 476. 479.

Weckerlin, Jean Baptiste I,,Musiciana"].

102. 136. 511. 660. 663. 666.

Weiditz, Hans. 91.

Weigel, Nikolaus. 41. 42. 51. 61. 62.

Weigl, Joseph d. Aelt. 500. 501.

Weil5, Jacob. *323. 325. 648.

Wei Bflock, Carl Ludwig. 669.

Weixelpatner. Joseph. "286. 301.

Wenzel [Aeolinenfabrikant]. 667.

Werner, Fritz. 194.

Wettengel, Gustav Adolf. 173.

Wheatstone, Charles. 255.

Widhalm, Leopold. 513.

Wieland, Christoph Martin. 131.

Wilde, Johann. 525. 532, 533. 669. 670.

Wilhelmj, August. 573.

Windschlag, Rosina Salome. 616.

Wit, Paul de. 141. 232. 235. 236. 240.

241. 242 245. 248. 256. 275. 281.

282. 440. 465. 519. 550. 601. 607.

615. 617. 619-621. 625. 631. 639.

647. 648. 670.

Wolcker, Johanne Christiane. 660.

Wolf, Johann Wolfgang. 197.

Wolff, Gebriider. 531.

Worlle (Worlin, Woeller), Georg. 340.

*346. 347. "650. 651.
— Matthaus. 651.— Ursula. 651.

Zabern, Conrad v. 655.

Zacconi, Lodovico. 398. 407.

Zacher, Maximilian. 98. "280. 282.

Zambelli, Antonietta. 640.

Zampieri, Domenico. 107. 470.

Zanetto, Peregrino di : siehe

Michelis, P. de.

Zarlino, Gioseffo. 657.

ZeiB, Valentin. 659.

Zenti, Girolamo. 667.

Zimbelman, Filippo. 236.
- Piero. 236.

Zoeller, Carli. 480.

Zorzi, Valentino de. 546.

-syrs|jK>--
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Aachen. 479.

Absam (Tirol). 441. 442. 501. 512.

Adorf (Vogtland). 246.

Alba (Italien). 632.

Altenbnrg. 668.

Altenmiihle (Hannover). 38Q.

Amberg (Oberpfalz). 269. 318.

Am bras (Tirol). 89. 274.

Amiens. 374.

Amsterdam. 260. 439. 442. 447. 450.

514. 543. 622. 634. 641. 658.

Ancona. 160. 231.

Ancy-le-Duc (Frankreich). 373.

Anirhengel (England). 372.

Ansbach. 64. 65.

Antwerpen. 397. 398. 406. 511. 514.

664. 665. 672.

Arcidosso (Italien). 15. 235. 237.

Arnstadt (Thiiringen). 653.

Aschaffenbnrg. 64. 258. 259.

Asti (Italien). 276.

Au bei Miinchen. 259.

Augsburg. 11.53.55. 87-89.94.96.236.
274. 320. 321. 323. 339. 346-348.
451. 458. 512. 513. 614-616. 621.

622. 633. 638. 650. 651. 655. 666.

Avallon (Frankreich). 232. 233.

Bamberg. 40.

Barceley (England). 373.

Barcelona. 134.

Bayreuth. 457. 618. 623.

Benediktbeuren (Oberbayern). 44.

Bergamo. 370. 627. 658.

Bergen. 534.

Berlin. 131. 134. 150. 160. 170. 173.

176. 258. 260. 269. 271. 291. 480.

486. 500. 501. 572. 577. 602. 603.

612. 664.

Bernstadt (Schlesien). 504.

Biberach a. Rh. 638.

Blasewitz bei Dresden. 132.

Boe (Norwegen). 534.

Bohringen (Wiirttemberg). 93. 232. 234.

Bologna. 78. 88. 154. 236. 256. 265.

286. 292. 370. 389. 411. 419. 421.

479. 512. 550. 559. 562. 606. 607.
609. 644.

Bone Hill bei St. Albans (England). 660.

Bonn. 270.

Borgo San Dornino (Italien). 232.

Borstendorf (Sachsen). 248. 552. 554
556. 631. 635.

Bozen. 49. 625.

Brampton (England). 513.

Braunau (Bohmen). 229. 639.

Braunschweig. 663.

Bregenz. 48. 55. 157. 236. 238.

Breitenbach, GroB- (Prov. Sachsen). 543.

578. 646. 647. 650. 660.

Brescia. 97. 124. 183. 370. 385. 389.

390. 394. 401. 419. 422. 464. 508.

509.511.512.522.538.561.563-565.
573. 574. 576. 603—606. 628. 643.

644. 649.

Breslau. 98. 176. 273. 280. 282. 416.

481. 483. 633. 636. 664.

Brest. 523. 608.

Brixen (Tirol). 65.

Briigge (Belgien). 480.

Briinn. 72.

Briissel. 255. 397. 441. 493. 558. 647. 663.

Bruzzi (Italien). 263.

Biickeburg. 620.

Budapest. 175.

Budrio (Italien). 616.

Cadix. 134. 164. 235. 236.

Calvagese bei Salo (Italien) 605.

Cambridge (England). 438.

Carmagnola (Italien). 632.

Carpi (Italien). 616.

Cassel. 439. 458. 469. 547. 612. 613. 644.

Castiglione Fiorentino (Italien). 420.

Chatillon-sur-Seine (Frankreich). 277.

Cherson (Krim). 658.

Chiusi (Italien). 235.

Choisy-le-Roy (Frankreich). 264.
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Cincinnati (U. S. A.) 570.

Clermont (Frankreich). 647.

Coin a. Rh. 70. 71. 246. 260. 275.

Cothen. 439. 532. 551. 559. 611. 620.

621. 654.

Coulommiers en Brie (Frankreich). 407.

Courcelles (Frankreich). 608.

Crema (Italien). 572.

Cremona. 134. 236. 340. 358. 411. 441.

442. 462. 508. 509. 511—513. 522.

557. 562. 622. 632. 637. 640. 642.

Danzig. (98.) 156. 245. 249. 667.

Darmstadt. 59. 64. 235 236. 238. 611.

Darney (Frankreich). 628.

Delmenhorst (Oldenbnrg). 439.

Denklingen (Bayern). 622.

Dessau. 605.

Dietlingen (Baden). 55. 250. 251.

Dijon. 163. 232. 233.

Dillingen a. D. (Bayern). 484. 622. 629.

Dittramszell (Oberbayern). 45.

Donauworth (Bayern). 11. 12.

Dresden. 35. 97."l31. 132. 200. 247. 248.

250. 256. 290. 410. 439. 546. 547.

549. 559. 567. 605. 640. 650. 655.

657-659. 661. 666.

Diinkirchen. 183. 185-187. 192. 195.

254. 255.

Diisseldorf. 439.

Eichstatt (Bayern). 484. 629.

Eisenach. 251. 441.

Eiseiistadt (Ungarn). 500.

Eisleben. 290.

Engelstadt (Rheinhessen). 615.

Eperies (Ungarn). 499.

Erfurt. 198. 441. 566.

Erkmannsdorf, GroB- (Kgr.Sachsen). 251.

Ferrara. 88. 94. 102. 104. 236. 256.

257. 393. 400. 512.

Finkenberg (Tirol). 52.

Fladebo (Norwegen). 526. 533. 534. 647.

650.

Flensburg. 454. 619. 623.

Florenz. 21. 24. 26. 85. 88. 94. 100.

112. 118. 141. 206. 212. 215. 234.

236. 238. 244. 245. 261. 267. 290.

299. 327. 329. 356. 359. 374. 387.

398. 402. 408. 409. 438. 485. 492.

512. 541. 546. 561. 563. 566. 574.

602. 607—609. 632. 644. 659. 660.

Fontanetto da Po (Italien). 588.

Frankenthal (Bayern). 667.

Frankfurt a. M. 670.

Freiberg (Sachsen). 371.

Fiigen (Tirol). 55.

Fulda. 35.

Funchal (Madeira). 165. 260.

Furth bei Niirnberg. 64. 667.

Fussen. 88. 269. 270. 273. 370. 457.

508. 527. 562. 601. 616. 619. 622.

625. 631. 635.

Genua. 154. 213. 216. 220. 254. 256.

277. 561. 634. 636.

Georgenthal (Bohmen). 522.

Qera. 663.

Qotha. 35. 131. 159. 168. 169. 182. 250.

251. 256. 257. 522.

Qraffenhausen [?] (Baden). 540. 541.

628. 635.

Granada. 165. 276.

Grange, The (England). 441.

Qraz. 61. 64. 248. 269. 271. 659.

Greenwich (England). 438.

GroBberg bei Regensburg. 615.

Haapevesi (Finnland). 304.

Haidhauseti bei Miinchen. 40. 48. 56—58.
63. 246. 266. 268.

Hainan bei Landau. 41.

Halle a. S. 160. 161. 260. 262. 441.

466. 635.

Hallein. 40

Hallingdalen (Norwegen). 534.

Hamburg. 88. 93. 96. 138. 141. 196.

202—204. 236. 252. 272. 274. 275.

441—443. 445. 456. 459—464. 467.

481. 492. 586. 592. 598. 611. 631.

643-646. 649. 656. 663. 669.

Hannover. 69.

Hart bei Gloggnitz (u. d. Enns). 666.

Hatfield (England). 273.

Hebenbeck (Braunschweig). 454.

Heidelberg. 655.

Heilbronn a. N. 62. 269. 672.

Helbigsdorf (Sachsen). 251.

Helsa bei Cassel. 612.

Herinden (Mittelfranken). 49.

Hirschberg (Schlesien) 523.

Ilmenau (Thiiringen). 620. 669.

Ingolstadt. 269. 639.

Innsbruck. 265. 370. 410. 513.

Ischl. 57.

Jativa (Spanien). 398.

Jena. 260.

Josephstadt (Bohmen). 546.

Jugenheim bei Darmstadt. 666.

Kaidling (Mahren). 639.

Karlsruhe. 260.

Kelheim (Bayern). 482. 489. 615.

Kimberley (England). 438.

Kirchheim, GroB- (Karnten). 615.

Klingenthal (Sachsen). 446. 481. 484.

485. 531. 552. 554. 555. 610. 611.

621. 625. 628. 629. 637.
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Klosterjorchhof bei Angermiinde. 252.

Klosterneuburg (bei Wien). 372.

Konigsbei-o i. Pr. 274. 643. 644.

Konstanz. 527. 648. 650.

Kopenliagen. 203. 669.

Krems. 616.

Kremsiniinster. 648.

Kreuznach. 531.

Kniniherniersdorf (Sachsen). 631.

Kriin bei Mittenwald (Bayern). 43. 246.

Kufstein. 70.

Lajen (Tirol). 618.

La Muette (Frankreich). 239.

Landau (UnterelsaB). 247.

Landshut. 242. 274. 320. 515. 614. 616.

617.

Langenbielau (Schlesien). 500.

Langensalza. 251.

Laufen (Oberbayern). 626.

Lechbruck (Allgiiu). 622.

Leipzig. 69. 86. 88. (98.) 101. 104. 131.

152. 156. 248. 252. 254. 440. 441.

447 449. 452. 454. 456. 461. 462.

466. 468. 483. 487. 548-553. 565.

589. 598. 605. 620. 621. 624. 637.

656. 668. 670.

Leitmeritz (Bohmen). 633.

Leyden. 655.

Lille. 186. 235. 238.

Limoges (Frankreich). 371.

Linz a. D. 43. 246. 501. 638. 659.

Lissabon. 260.

Livorno. 447. 450. 618. 623.

Lobeda (Sachsen-Weimar). 131.

Lochau bei Bregenz. 236.

London. 12. 13. 30. 32—34. 36. 153.

171. 173. 181. 188-191. 205. 254.

255. 257. 262. 263. 340. 359. 372.

438. 439. 441. 480. 500. 513. 523.

557. 572. 573. 588. 589. 628. 630.

652. 655. 658. 660. 662-664. 666.

669-672.
Liibeck. 203. 463.

Lucca (Italien). 559. 628.

Lucignano (Italien). 574. 575. 610. 611.

Ludwigshist(Mecklenburg-Schwerin).260.
290.

Lupfen (Wiirttemberg). 371.

Lyon. 162. 167. 212. 270. 273. 280. 281.

369. 370. 508. 670.

Madeira. 165. 260. 261.

iMadrid. 129. 559.

Maidstone (England). 438.
Mailand. 115. 116. 120. 210. 211. 213.

214. 217. 219. 220. 241. 260—263.
273. 277. 280. 291. 376. 394. 409.
438. 508. 512. 524. 525. 529. 660.

Mainz. 236. 492. 611.

Mannheim.
Mans, Le (Frankreich). 136.

Mantua. 370. 394. 512.

Margareth, St. (bei Prag). 639.

Marienthal, Kloster (Sachsen). 320. 324.

325.

Markneukirchen. 67. 71. 131. 173. 251.

513. 519. 524. 552. 589. 605. 611.

628. 632.

Mastricht. 524.

Meersburg [Morsburg] (Baden). 648.

MeiBen. 527.

Meran (Tirol). 57.

Merseburg. 276. 570.

Metz. 433. 445. 617. 623.

Mezieres (Frankreich). 524.

Mies (Bohmen). 501.

Milan bei Brixen (Tirol). 45.

Mirecourt (Frankreich). 155. 232. 277.

281. 513. 514. 516. 523. 529. 544.

589. 600. 608. 628. 633. 647.

Mittenwald (Bayern). 40. 43. 51. 149.

246, 265. 268. 274. 482. 513. 515—517.
519. 521. 562. 577. 601. 603. 614.

616. 625. 626. 629. 638. 641.

Modena. 102. 512. 550. 559. 616. 673.

Moissac (Frankreich). 333.

Monreale (Sicilien). 263.

Monschau (Montjoie) bei Aachen. 480.

Miihlhausen (bei Bad Elster). 589.

Miinchen. 40-43.48.54-56.58.61—63.
65. 69-71. 252. 253. 260. 266. 268.

269. 271. 274. 320. 325. 439. 441.

465. 480. 500-502. 512. 513. 515.

517. 520. 524. 535. 601-603. 605.

614-617. 638.

Najera (Spanien). 314.

Nancy. 232. 264. 510.

Naumburg a. S. 589. 605. 667. 668.

Neapel. 115. 120. 124. 134. 148. 150.

151. 157. 160. 210-213. 215. 216.

218-223. 225. 236. 241. 243—245.
276-281. 398. 409. 512. 543. 559.

652.

Neubeuern (Bayern). 53.

Neukirchen: siehe »Markneukirchen«.
Neustadt a. d. AuBig. 665.

Neu-Ulm (Bayern) 638.

Nordlingen (Bayern). 58.

Novara (Italien). 286. 299.

Novellara (Italien). 657.

Niirnberg. 62. 63. 77 88. 103. 273. 370.

441. 448. 452. 453. 457. 465. 470.

502. 512. 513. 607. 609. 621. 622.

624, 637. 641. 655. 665.

Oestersjo (Norwegen). 533.

Offenbach a. M. 645. 666.

Ohra bei Danzig. 245.
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Olmiitz. . 567.

Orkedalen (Norwegen). 534.

Orleans. 589.

Ossegg bei Prag. 619.

Oettingen (Bayern). 439.

Pabstdorf (Sachsen). 605.

Padua. 88. 90. 92. 231. 270. 272-274.
282. 290. 370. 470. 501. 588. 625.

627. 644.

Paris 12. 18. 28. 30. 31. 34. 76. 124.

134. 166. 212. 232. 234. 243. 264.

266. 267. 275. 277. 285. 320. 332.

374. 430. 433. 438. 442. 449. 479.

480. 488. 493. 513. 514. 524. 525.

528. 529. 539. 542. 544—546. 557.

559. 570. 586. 588. 589. 596. 597.

603. 606. 608. 610. 612. 618. 623.

628. 633. 635. 646-648 655. 658.

660. 664. 667. 671.

Parma. 232. 393. 512. 572.

Parsberg (Bayern), 43.

Passau. 43. 53. 59. 63. 64. 246. 249.

496. 502. 503. 638. 641.

Passy bei Paris. 239.

Penshurst Place (England). 88.

Pesaro (Italien) 657. 663.

St. Petersburg. 110. 532. 533. 605. 669.

Petriolo (Italien). 263.

Pfronten (Bayern). 601.

Piacenza. 150. 232. 234. 353. 512.

Pirano (Italien). 588.

Pisa. 512.

Poitiers. 364.

Polom, GroB- (Miihren). 236.

Polpenazze bei Salo (Italien). 605.

Pottendorf (n. d. Enns). 524.

Prag. 87. 88. 90. 92. 236. 238. 239.

273.359.444.449.480.481.483—485.
487. 488. 490. 513. 516. 603. 606.

612. 613. 615. 619. 624. 626. 627.

630. 633. 638. 664. 667.

Prato (Italien). 607.

PreBburg. 71. 667.

Querfurt (Prov. Sachsen). 23. 26. 276.

279.

Radeberg (Sachsen). 194. 250. 251.

Radebeul (Sachsen). 68.

Rainhausen bei Regensburg. 615.

Rattenberg (Tirol). 51.

Raudnitz (Bohmen). 273.

Ravenna. 469. 518. 524. 647.

Regensburg. 43. 264. 615. 659. 666.

Reggio. 94. 659.

Reichenbach (Sachsen). 439. 653.

Reims. 373.

Remstadt bei Gotha. 35.

Richmond (England). 589.

Riva (Italien). 66
Rokitzau (Bohmen). 500.

Rolduc, Kloster (Holland). 578.

Rom. 35. 77. 88. 101. 105. 106. 112.

119. 208. 210. 218. 220. 231. 233.

236. 241. 244. 268. 276. 285. 356.

359. 394. 407. 410. 438. 512. 616.

617. 623. 657.

Ronda (Spanien). 129.

Roret (Frankreich). 514

Rosenheim (Bayern). 63.

RoBhaupten bei Fiissen (Bayern). 270.

Rothenberg o. d T. 58.

Rouen. 510.

Rovereto (Tirol). 66.

Rudolstadt. 35. 441. 566. 626. 630.

Rumburg (Bohmen). 626.

Salisbury (England). 513.

Salo (Italien). 419. 422. 508. 512. 538.

604 - 606.

Saluzzo (Italien). 512. 608.

Salzburg. 40. 51. 54. 203. 257. 259. 266.

323. 325. 512. 516. 561. 638. 641.

648. 671.

Sanct Blasien (Schwarzwald). 329.

Schierling bei Regensburg. 615.

Schleusingen (Provinz Sachsen). 18.

Schonbach (Bohmen). 513. 565.

Schwarzenberg (Sachsen). 248.

Schwaz (Tirol). 49.

Schwedt. 602.

Schweidnitz. 668.

Schweinfurt. 667.

Schwerin. 547.

Sequio Berra (Italien). 632.

Siena. 97. 100. 235. 242. 244. 286. 292.

616. 656.

Sogn (Norwegen). 534.

Speyer. 655.

Stadtamhof bei Regensburg. 25. 27. 264.

265. 267.

Stadtilm (Thiiringen). 454.

Staschwitz (Prov. Sachsen). 668.

Sterzing (Tirol). 57.

Stettin. 68. 73.

Stirling (England). 589.

Stockholm. 97. 106. 109. 239. 243. 248.

250. 251. 253. 259. 260. 261. 580.

Stordoen (Norwegen). 533.

StraBburg i. E. 88. 93. 95. 152. 156. 180.

239. 243. 247. 269. 339. 340. 346.

347. 451. 458. 614. 616.

Straubing bei Miinchen. 49. 269.

Strelitz. 439. 644.

Stuttgart. 513. 521. 638. 665.

Tabor (Bohmen). 480.

Tagmersheim (Bayern). 12.

Tegernsee (Oberbayern). 40.
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Toledo. 660.

Tolz lOberbayern). 40. 56.

Traunstein (Oberbayern). 52.

Triest. 263.

Troyes. 162. 167. 277. 279.

Tunis. 157. 235. 236.

Turin. 438. 482. 512. 520. 607—609.
632. 633. 670.

Turnau (Bohmen). 45/.

Uderns (Tirol). 61.





Register der zitierten Instrumenten-Sammlungen

REGISTER der zitierten

INSTRUMENTEN-SAMMLUNGEN.
Amsterdam.

Rijksniuseum (Samnilung Boers). 611. 622.

Basel.
Historisches Museum. 646. 665.

Berlin.

Kgl. Sammlung alter Musikinstrumente. 142. 204. 241. 247. 252. 256.

266. 273. 275. 276. 281. 282. 354. 442. 492. 502. 611. 626. 632. 637. 639. —
Collection Snoeck: 66. 183. 203. 235. 240-242. 252. 255. 259. 263-266. 273.

274. 277. 281. 403. 411. 529. 602. 611. 619. 621. 622. 626. 631. 634. 648. 651.

Bologna.
Liceo Musicale. 265. 273. 274. 320. 411. 606. 607. 634. 657.

Musikausstellung 1888. 231. 265. 651.

Braunschweig.
Stadtisches Museum. 241. 260. 274. 281. 673.

Breslau.
Sclilesisches Museum fiir Kunstgewerbe und Altertumer. 269. 273.

282. 621. 664.

Briissel.

Musee instrumental du Conservatoire royal de musique. 45. 110.

117. 123. 171. 235. 241. 242. 247. 255. 256. 263—266. 274. 277. 281. 282. 370.

389. 402. 403. 411. 492. 502. 529. 534. 552. 581. 60S. 617. 619. 621. 622. 631.

632. 634. 639. 645. 646. 648. 663. 665. 666. 669. 670.

Budweis.
Stadtisches Museum. 646.

Bourbourg (Nord-Frankreich).

Ehemalige Sammlung Coussemaker. 255.

Christiania.
Musikhistor. Museum. 646. 673.

Norsk Folkemuseum. 251. 533. 534. 647.

Darmstadt.
GroBherzogl. hess. Landesmuseum. 274. 672.

Dresden.
Korner-Museum. 131. 247. 274.

Kgl. siichs. Privatsammlung. 265. 273.

Dublin.
National Museum of Science and Art. 255.

Trinity College. 13.

Edinburgh.
National Museum of Antiquities. 13.
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Eisenach.
Museum desBachhauses. 241. 246. 252. 256. 265. 511. 602. 611. 621.

648. 665. 666. 672.

Eisenstadt (Ungarn).
Sam m lung Ester hazy. 501. 502.

Florenz.
Museo del R Istituto L. Cherubini. 274. 282. 546. 608. 628. 660.

663. 664. 672.

Ehemalige Sammlung Kraus. 515. 717. 718.

Ehemalige Sammlung Medici. 410. 660. 668.

Frankfurt a. M.
Stadtisches historisches Museum. 275.

Gent.

Ehemalige Sammlung Snoeck. 673. —
(Siehe auch Berlin, Briissel,

St. Petersburg.)

Gothenburg (Schweden).
Stadtisches Museum. 619.

Haag.
Sammlung Scheurleer. 247. 251. 252. 263. 273—275. 281. 502. 608.

619. 625. 634.

Ehemalige Selhof'sche Sammlung (1759). 634. 643. 647.

Hamburg.
Museum fiir Kunst und Qewcrbe. IX. 246. 252. 275. 276. 281. 442.

463. 464. 492. 644—646.

Hatfield (England).

Sammlung G a 1 p i n. 241 . 502. 645.

Innsbruck.
Tiroler Landes-Museum Ferdinandeum. 270. 602. 626. 639. 648. 673.

Klagenfurt.
Landes-Museum Rudolfinum. 259. 673.

Kopenhagen.
Musikhistorisk Museum. 113. 141. 166. 203. 239. 241. 245. 246. 252.

255. 264. 273. 275. 281. 282. 337. 502. 534. 581. 602. 607. 631. 645. 646. 672. 673.

Sammlung des Schlosses Rosenborg. 276.

Sammlung Claudius (friiher in Malmo). 206.239.241.252.265.266.470.
481. 502. 602. 607. 638. (645.) 673.

Landshut.

Sammlung des Historisch. Vereins fiir Niederbayern. 602. 617.

Leipzig.
Ehemalige Sammlung de Wit. 465. 515. 717. 718.

Linz.
Museum Erancisco-Car o I i n u m. 501. 502. 602. 615. 648.

Lissabon.

Sammlung Alfredo Keil. 281. 282. 411. 492. 502. 60S. 627. 660. 665. 672.

London.
Royal College of Music (Donaldson-Sammlung). 183. 273. 275. 276.

281. 339. 370.
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London.
South Kensington- (Victoria and Albert-) Museum. 242. 245. 255. 265.
276. 339. 372. 464. 501. 502. 570. 645. 646.

Sammlung Hill & Sons. 11. 389. 411. 415. 619. 643. 645.

Music Loan Exhibition 1872. 281. 618. 627.

Music Loan Exhibition 1904. 276. 538. 634. 664.

Lubeck.
Museum L ii b e c k i s c h e r K u n s t

- u. K u 1 1 u r g e s c h i c h t e. 481 . 646.

Luzern.
S a m m lung S c h u m a c h e r. 646.

Mailand.

Ehemalige Sammlung Arrigoni. 245. 263. 274. 673.

Markneukirchen.
Gewerbemuseum. 236. 241. 246. 260. 266. 523. 552. 607. 608. 632. 639.

Modena.
Albergo Arti. 13.

Museo civico. 274. 673.

Miinchen.
Baierisches N a t i n a 1 m u se u m. 45. 203. 231. 251. 259. 265. 275. 442.
464. 502. 532. 602. 617. 626. 646. 648. 667.

Deutsches Museum. 241. 608. 659. 670.

NeapeL
Li ceo m u si ca 1 e. 634.

Museo spagnuolo. 214. 278.

New York.
Metropolitan Museum (Crosby Brown-Collection). 141. 240. 241. 245.

255. 263. 264. 281. 502. 532. 639. 646.

Nizza.
Sam m 1 u n g G a u t i e r. 277.

Niirnberg.
Germanisches Museum. 241. 255. 281. 470. 502. 531. 607. 621. 622.
637. 651. 657. 664. 673.

Sammlung Riick. 43. 602. 625. 628. 648. 673.

Paris.
Conservatoire national de musique. 155. 206. 235. 241. 246. 255.
264. 265. 275. 281. 283. 340. 370. 490. 502. 529. 570. 606. 608. 616. 619. 626.
634. 637. 640. 643. 646. 648.

Conservatoire des arts et metiers. 239. 339. 529. 648. 673.
Musee Cluny. 264. 265. 339.

Ehemalige Sammlung Gand. 264.

Ehemalige Sammlung Lery. 231. 241. 246. 263. 430. 608.

Ehemalige Sammlung Loup. 241. 251. 617.

Ehemalige Sammlung Samary. 274. 602. 608. 617. 639.

Sammlung Savoy e. 281. 611. 619. 663. 670.

Ehemalige Sammlung Sax. 617.

St. Petersburg.
Kaiser 1. russ. I nstru men ten sam ml ung(ehemalige Sammlung CCS noeck-
Gentj. 260. 602. 622. 673.

Prag.
B 6 h m i s c h e s L a n d e s m u s e u m. 263.
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Museum C a r o 1 i n o - A u g u s t e u m. 239. 259. 266. 531 . 602. 619. 638. 648. 659.

Museum des Mozarteum. 259.

Sigmaringen.
Fiirstl. Hohenzollernsches Museum. 259. 260. 602. 673.

Stockholm.
Musikhistorisch. Museum. 232. 23Q. 240. 245. 246. 248. 251. 264. 266.
607. 632. 646. 673.

Nordiska Museet. 260. 264. 281. 282. 663. 673.

Ehemalige Sammlung Hammer. 239. 246. 248. 252. 255. 260. 275. 276.
464. 622. 644. 646.

Stuttgart.

Landesgewerbe-Museum. 247. 264. 602. 663 — 666. 670.

Sammlung K 1 i u k e r f u B . 663. 666. 673.

Trento (Italien).

Museo ci vico. 651.

Venedig.
Ehemalige Sammlung Correr. 117. 265. 663.

Versailles.

Ehemalige Sammlung Bricq ue vi 1 le. 231. 241. 281.

Weimar.
GroBherzogl. Museu m. 442. 646.

Wien.
Kunsthistorisches Hof museum (Ambraser Sammlung). (37.) 38. 89.
183. 274.

Oesterreich. Museum fiir Kunst und Industrie. 666.

Sammlungder,,Gese!lschaftder M usi kf reund e". 203. 241.274. 501.
502. 617. 619. 639. 660. 668.

Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-
Este. IX. 89. 265. 274. 410. 470. 501. 511. 627. 668.

Sammlung H a r r a c h. 502.

Sammlung Rothschild. IX. 639. 671.

Ehemalige Sammlung Teitelbaum. 352.

Sammlung Zach. 241. 281. 632. 639. 646.

Ausstellung fiir Musik- und Theaterwesen 1892. 117.241. 410. 501.639.

Ziirich.

S c h w e i z e r i s c h e s L a n d e s m u s e u m. 66.

--<yrs|3T^-
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REGISTER

der den ehemaligen Sammlungen de Wit- Leipzig

und Kraus- Florenz angeiiorenden signierten Instrumente.

(K = Katalog Kraus 1901, W = Katalog de Wit 1903.)

Jo. 376
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Heyer, Wilhelm,

Musikhistorisches Museum von Wil

1910-
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