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H A R T M U T SCHICK 

Forschungsprojekte zur Musikgeschichte Baden-Württembergs 
und Grundprobleme der Liededition am Beispiel Schubarts 

I n den letzten Jahren haben sich am Musikwissenschaftlichen Inst i tut der U n i 
versität Tübingen Projekte zur Erforschung der musikalischen Landesge
schichte Baden-Württembergs etabliert, die sich mitt lerweile i n drei Publ ika t i 
onsreihen art ikulieren u n d zur Einr ichtung einer eigenen Forschungsstelle 
geführt haben. Diese Projekte sind seit 1993 unter dem Dach der neugegrün
deten Gesellschaft für Musikgeschichte i n Baden-Württemberg e. V . zusam
mengefaßt, w u r z e l n aber i n Aktivitäten, die historisch, geographisch u n d i n 
st i tut ionel l nichts miteinander zu tun haben: z u m einen der E inr ichtung des 
Schwäbischen Landesmusikarchivs i n den dreißiger Jahren, z u m andern der 
Erschließung u n d Erforschung der M u s i k des nordöstlichen Landesteils, 
Württembergisch Franken, seit Beginn der neunziger Jahre. 

Das i n den Räumen des Tübinger Musikwissenschaftlichen Instituts unter
gebrachte Schwäbische Landesmusikarchiv w u r d e 1935 v o m damaligen T ü 
binger Universitätsmusikdirektor Ernst Fr i tz Schmid eingerichtet. Schmid 
reiste, unterstützt v o n den kirchlichen Zentralbehörden, zwei Jahre lang durch 
Württemberg u n d Hohenzol lern und sammelte historische Musikal ien u n d 
Instrumente aus dem Besitz v o n Kirchen u n d Klöstern vor allem Oberschwa
bens. N i c h t wenige Notenbestände w u r d e n dadurch gerade noch vor der Ver 
n ichtung durch Mäusefraß u n d dem Verfeuern i n kirchl ichen O f e n gerettet.1 

Schmid t rug so etwa 3000 T i te l zusammen - ein Repertoire i m wesentlichen 
aus der Zeit v o n 1760 bis 1850, das zu etwa 90 Prozent aus Kirchenmusik be
steht; der Rest ist Instrumentalmusik aller A r t . Fast drei Vierte l des Bestandes 
sind Handschri f ten, keine alten Prachthandschriften u n d Chorbücher, sondern 
Gebrauchshandschriften, die unmittelbar die Musikpflege i n der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts widerspiegeln. Musikhistor isch am wertvol lsten 
dürften die handschriftl ichen Musikal ien aus den sämtlich 1803 aufgelösten 

1 V g l . Erns t F r i t z Schmid: Das Schwäbische Landesmusikarchiv in Tübingen ( V o r t r a g , gehal
ten am 11. Februar 1937 i n Nürt ingen, M a n u s k r i p t i m Schwab. Landesmusikarch iv) . A u s 
züge daraus u n d weiteres z u r Geschichte des A r c h i v s i n : G e o r g Günther : Musikalien des 18. 
und 19. Jahrhunderts aus Kloster und Pfarrkirche Ochsenhausen. Katalog (= Q u e l l e n u n d 
Studien z u r Musikgeschichte in Baden-Würt temberg 1), Stuttgart 1995, S. I X f f . 
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oberschwäbischen Klöstern sein. H i e r f inden sich einerseits viele zeitgenössi
sche Abschr i f ten v o n W e r k e n Michael u n d Joseph H a y d n s u n d M o z a r t s , die 
teilweise älter sind als die jeweiligen Erstdrucke, andererseits auch zahlreiche 
Unikate v o n Komposi t ionen der an den Klöstern selbst tätigen M u s i k e r -
Komponis ten wie Sixtus Bachmann, I s f r id Kayser, N i k o l a u s Betscher, M e i n -
gosus Gaelle, A e m i l i a n Rosengart und Ernest Weinrauch. 

N a c h dem Ende v o n Schmids Tübinger Tätigkeit f ie l das Schwäbische L a n 
desmusikarchiv i n eine A r t Dornröschenschlaf, aus dem es erst 1991 geweckt 
w u r d e , als der Sohn des Archivgründers, der Tübinger O r d i n a r i u s für M u s i k 
wissenschaft Manfred H e r m a n n Schmid, eine aus M i t t e l n der S t i f tung K u l t u r 
gut Baden-Württemberg finanzierte Kustodenstelle einrichtete. A u f dieser 
Basis sind i n den folgenden Jahren v o n Georg Günther große Teile der 
Sammlung eingehend katalogisiert und beschrieben w o r d e n , u m einiges detai l 
lierter, als dies etwa die Kataloge bayerischer Musiksammlungen ( K B M ) t u n . 
Erschienen sind bislang, publ iz ier t i n der neugeschaffenen Reihe Quellen und 
Studien zur Musik in Baden-Württemberg, 1995 ein Katalog der Musika l ien 
des 18. u n d 19. Jahrhunderts aus Kloster u n d Pfarrkirche Ochsenhausen u n d 
1997 ein Katalog der Musikal ien des 18. Jahrhunderts aus den Klöstern R o t an 
der Rot u n d Isny. Weitere Kataloge m i t größeren Musikalienbeständen aus 
Gutenzel l , Weingarten, Sießen und Zwiefalten u n d einer Reihe kleinerer Be
stände auch v o n O r t e n außerhalb Oberschwabens sind erarbeitet u n d werden 
möglicherweise nicht i n Papierform, sondern i m Internet p u b l i z i e r t . 

E i n weiteres Tübinger Forschungsprojekt verdankt sich einem Anstoß v o n 
außen. 1989 veranstaltete der Historische Verein für Württembergisch Fran
ken zusammen m i t der Internationalen Joseph-Martin-Kraus-Gesel lschaft i m 
Kloster Schöntal eine Tagung z u m Thema Musikschaffen und Musikpflege im 
baden-württembergischen Franken* Die Ergebnisse dieser Tagung mot iv ier ten 
den Vorsitzenden des Historischen Vereins für Württembergisch Franken, 
A l b e r t R o t h m u n d , eine Editionsreihe ins Leben zu rufen , die das noch kaum 
erforschte, überraschend reiche Musikschaffen vor allem an den hohenlo-
hischen Residenzen u n d i n der ehemaligen Reichsstadt Schwäbisch H a l l do
kumentieren sollte. Für eine solche Reihe erarbeitete daraufhin Andreas Traub 
einen Band m i t dem geistlichen Werk des ab 1675 i n der Reichsstadt H a l l w i r 
kenden Organisten Johann Samuel Welter (1650-1720), dem w o h l wicht igsten 
süddeutschen Kantatenkomponisten der Zeit neben Johann Pachelbel. 3 Erhal 
ten sind elf Kantaten (aus Beständen der protestantischen H a u p t k i r c h e n i n 

2 D e r Tagungsber icht ist erschienen i n : Württembergisch F r a n k e n , B d . 74, J a h r b u c h 1990. 

3 V g l . F r i e d h e l m K r u m m a c h e r : Die Choralbearbeitung in der protestantischen Figuralmusik 
zwischen Praetorius und Bach (= Kieler Schrif ten zur M u s i k w i s s e n s c h a f t 22) , Kassel etc. 
1978, S. 90-397. 
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Straßburg u n d F r a n k f u r t am M a i n , was auf eine überregionale Reputation des 
K o m p o n i s t e n i n seiner Zei t schließen läßt), ferner zwei Magnif icat-
K o m p o s i t i o n e n u n d elf Kirchenl iedmelodien, letztere fast durchweg i m 1786 
i n H a l l gedruckten C h o r a l b u c h v o n A d a m Friedrich Bayerdörffer. 

K o n t a k t e m i t Tübingen führten allerdings bald zu dem Entschluß, dieses 
Edi t ionsvorhaben i n ein neuzugründendes landesweites Denkmälerprojekt 
unter der Federführung v o n Manfred H e r m a n n Schmid zu integrieren. Als 
inst i tut ionel ler Rahmen für diese Editionsreihe m i t dem N a m e n Denkmäler 
der Musik in Baden-Württemberg w u r d e i m A p r i l 1993 i n Tübingen die Ge
sellschaft für Musikgeschichte i n Baden-Württemberg e. V . gegründet; die 
konzept ionel le A r b e i t w u r d e einem wissenschaftlichen Beirat übertragen, dem 
neben den O r d i n a r i e n für Musikwissenschaft an den Universitäten des Landes 
die Leiter der Musikabte i lungen der beiden Landesbibliotheken u n d weitere, 
zugewählte M i t g l i e d e r angehören. 

D i e Denkmälerreihe orient iert sich geographisch an den Grenzen des heu
tigen Bundeslandes Baden-Württemberg u n d dokumentiert damit das M u s i k 
schaffen einer Region, die noch i m 18. Jahrhundert i n eine Vielzahl verschie
dener, auch konfessionell miteinander kontrastierender Regionen zersplittert 
war : i n das habsburgische Vorderösterreich, das H e r z o g t u m Württemberg, 
H o h e n z o l l e r n , die Markgrafschaft Baden, die K u r p f a l z , die hohenlohischen 
Fürstentümer u n d die T e r r i t o r i e n der Fürsten zu Fürstenberg u n d der Grafen 
z u W a l d b u r g , zahlreiche geistliche Ländereien i m Besitz v o n Klöstern u n d 
Bischöfen u n d eine Reihe recht bedeutender Reichsstädte. Ebenso wie die p o 
litische M a c h t war die M u s i k k u l t u r hier stets dezentralisiert - auch der Stutt
garter H o f stellte n u r ein vergleichsweise schwaches Z e n t r u m dar - , 4 u n d w e n n 
w o h l n icht zuletzt deswegen die großen kompositorischen Spitzenleistungen 
i m deutschen Südwesten auch fehlen, so war das Musikschaffen doch vielfälti
ger u n d reicher, als man gemeinhin annimmt. 

A l s K r i t e r i u m für die A u f n a h m e v o n Werken i n die Denkmälerreihe dient, 
anders als etwa beim Erbe deutscher Musik, weniger H e r k u n f t u n d N a t i o n a l i 
tät eines K o m p o n i s t e n als seine Relevanz für die Musikgeschichte der Region, 
was beispielsweise bedeutet, daß auch die am Stuttgarter H o f entstandene M u 
sik v o n N i c c o l o J o m m e l l i Gegenstand der editorischen A r b e i t sein kann. V o m 
Erbe deutscher Musik unterscheiden sich die Denkmäler der Musik in Baden-
Württemberg auch deut l ich i n ihren Edit ionsprinzipien. Die Reihe versteht 
sich als ein vorrangig der Wissenschaft u n d nur mittelbar der Praxis dienendes 
U n t e r n e h m e n u n d räumt der Nähe zur Quelle oberste Priorität ein. Das heißt 

4 V g l . U l r i c h Siegele: Gedanken zur musikalischen Topographie des deutschen Sudwestens, i n : 
M u s i k i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 , Jahrbuch 1994, S. 73-76. 
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etwa, daß Notenwerte u n d Schlüsselung der Quelle unverändert übernommen 
werden, daß die A n o r d n u n g der Stimmen i n der originalen Part i tur beibehal
ten oder rekonstruiert w i r d , daß die Orthographie des Worttextes nicht m o 
dernisiert oder vereinheitlicht w i r d und daß A r t i k u l a t i o n s - u n d D y n a m i k a n 
gaben nur sparsam ergänzt werden. D e m Verlag bleibt es überlassen, auf eige
ne Rechnung, aber i n A b s t i m m u n g m i t den Edi toren der Bände, praktische 
Einzelausgaben auf den M a r k t zu bringen, die dann i n Schlüsselung, N o t e n 
werten u n d Orthographie den Bedürfnissen der Praxis näherkommen. Die 
zusätzlichen Herstellungskosten bei einem solchen doppelgleisigen Verfahren 
sind wegen der Möglichkeiten computergestützter Notengraphik vergleichs
weise gering, doch w i r d - wie sich einstweilen abzeichnet - auch i n Z u k u n f t 
w o h l nur selten der gesamte Inhalt eines Denkmäler-Bandes i n praktische 
Ausgaben umgesetzt werden. Freil ich sind spezialisierte Ensembles durchaus 
auch i n der Lage, unmittelbar aus dem Notentext der Denkmäler-Ausgaben zu 
musizieren, und nichtprofessionelle Musiker beginnen schon jetzt damit , sich 
ihren Notentex t auf der Grundlage der Parti tur m i t Scanner u n d N o t e n -
schreibprogramm selbst für ihre Zwecke einzurichten. 

D i e geschilderte Vorgeschichte der Reihe hat beim ersten, dem geistlichen 
W e r k v o n Johann Samuel Welter gewidmeten Denkmäler-Band, ' zu einigen 
Problemen geführt: H i e r w u r d e der m i t anderer Zielsetzung hergestellten 
Spartierung nachträglich das neue Edit ionskonzept untergeschoben, ohne daß 
ein erneuter Z u g r i f f auf die Quel len möglich war, u n d die daraus resultieren
den Unst immigke i ten hat denn auch U l r i c h Siegele detailliert offengelegt, ver
bunden m i t grundsätzlicher K r i t i k am Edit ionskonzept . 6 (Siegeies damals ge
äußerte Einschätzung, es sei unwahrscheinlich, daß bei einem solchen E d i t i 
onskonzept jemals praktische Ausgaben u n d Aufführungsmaterialien erschei
nen werden, hat die Realität mitt lerweile widerlegt : Seit Herbst 1997 erschei
nen praktische Einzelausgaben aus verschiedenen Bänden.) 

Inzwischen liegen sechs weitere Denkmäler-Bände vor, die ersten drei 
ebenfalls bearbeitet v o n Andreas Traub. Band 2 enthält vier Vio l inkonzer te 
des Freiherrn Ernst v o n Gemmingen-Hornberg (1753-1813), des u m drei Jah
re jüngeren Onkels v o n O t t o H e i n r i c h v o n Gemmingen, der aus der M o z a r t -

5 Johann Samuel Welter (1650-1720): Das geistliche Werk. Kantaten, Magnificat, Kirchenlie
der, vorgelegt v o n Andreas T r a u b (= Denkmäler der M u s i k in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1), 
M ü n c h e n 1993. 

6 U l r i c h Siegele: Ein Editionskonzept und seine Folgen, i n : A r c h i v für Musikwissenschaf t 52 
(1995), S. 337-346; ders., Rezension des genannten Bandes i n : M u s i k in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
2 (1995), S. 261-266. V g l . dazu die R e p l i k v o n Petrus Eder O S B : Einen Konsens aufgekün
digt? - Editionsprobleme am Beispiel des ersten Bandes der »Denkmäler der Musik in Ba
den-Württemberg«, i n : M u s i k i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 6, Jahrbuch 1999, S. 175-184. 
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Biographie bekannt ist. D i e Konzerte, die Ernst v o n Gemmingen offenbar für 
sich selber k o m p o n i e r t hat, waren v o n Andreas Traub i m Zuge der Katalogi
sierung der bis vor kurzem noch unbekannten M u s i k b i b l i o t h e k auf B u r g 
H o r n b e r g bei H e i l b r o n n aufgefunden w o r d e n . 7 Band 3 enthält M u s i k aus der 
Deutschordensresidenz Mergentheim: acht i m Jahr 1624 gedruckte doppelchö
rige Messen v o n Augustinus Plattner (einem Komponis ten , der u m 1585 auf 
der C o m b u r g geboren u n d 1599 zur A u s b i l d u n g nach Mergentheim geschickt 
w u r d e ; 8 1621 war er dann selber Organist an der Deutschordensresidenz). 
Band 4 schließlich ist der M u s i k der m i t der Reichsstadt H a l l verbundenen 
Organistenfamilie Druckenmüller gewidmet: Er enthält Lieder, T r a u e r m u s i -
ken u n d Ensemblesuiten v o n Georg Wolfgang Druckenmüller (1628-1675), 
dem Vorgänger Welters i m Organistenamt an St. Michael , ein Geistliches 
K o n z e r t seines Sohnes Johann Jacob (1675-1715), der als Organist nach Rat
zeburg u n d N o r d e n ging, u n d vier gattungsgeschichtlich bedeutsame Konzerte 
für Orge l allein, die u m die M i t t e des 18. Jahrhunderts v o n einem bislang nicht 
näher z u identif izierenden Komponis ten der nächsten oder übernächsten Ge
neration der Druckenmüllers geschrieben w u r d e - alles hochinteressante M u 
sik, die m i t einer Ausnahme bislang völlig unbekannt war. Band 5, bearbeitet 
v o n R u d o l f Faber u n d erschienen i m Dezember 1997, ist der doppel chörigen 
Missa solennis in C v o n Sixtus Bachmann aus dem oberschwäbischen Kloster 
Obermarchtal gewidmet. A l l e diese Bände enthalten recht umfangreiche E i n 
leitungen der Herausgeber, die den Charakter v o n eigenen wissenschaftlichen 
Studien tragen u n d o f t Pionierarbeit i n der Erforschung der Komponis tenbio 
graphien leisten. Besonders zu nennen ist hier auch die Studie v o n Günter 
E m i g über die Musikgeschichte Hei lbronns zur Mozar t -Ze i t i n Band 2, eine 
musiksoziologisch sehr aufschlußreiche Darstellung, die umfangreiches A r 
chivmaterial auswertet. 9 

Z w e i weitere Denkmäler-Bände sind 1998 erschienen: E i n Band m i t spätba
rocken Kirchenkantaten des Wertheimer Organisten u n d Schulmeisters Jo
hann Wendel in Glaser (1713-1783) u n d einer m i t lateinischen und deutschen 
Mote t ten v o n Balduin H o y o u l (1548-1594), einem Lasso-Schüler u n d - als 
Nachfolger Lechners sowie Vorgänger Dasers - Hofkapellmeister am Stutt-

7 V g l . Andreas T r a u b : Die Musikbibliothek des Ernst von Gemmingen, i n : M o z a r t S tudien 3, 
T u t z i n g 1993, S. 69-78. 

8 V g l . jüngst Rosemarie V o l z : Begann die musikalische Laufbahn von Augustinus Plattner als 
Kiebitz (Singknabe) im Chorherrenstift Comburg?, i n : Würt tembergisch F r a n k e n , B d . 81 , 
Jahrbuch 1997, S. 83-89. 

9 Die Musikgeschichte Heilbronns zur Mozart-Zeit. Eine Skizze, i n : Ernst v o n G e m m i n g e n : 
Vier K o n z e r t e für V i o l i n e u n d Orchester , hrsg. v o n Andreas T r a u b (= D e n k m ä l e r der M u 
sik in Baden Würt temberg , B d . 2), München 1994, S. X V I - X X V . 
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garter H o f : I m Jahr 2000 setzt eine Ausgabe sämtlicher Klavierlieder, u n d 
schließlich ein Band m i t sämtlichen Klavierl iedern von Christ ian Fr iedr ich 
Daniel Schubart die Reihe for t . Die weitere Planung bezieht dann verstärkt 
M u s i k aus dem bislang vernachlässigten badischen Landesteil ein: v o n Franz 
A n t o n Maichelbeck (1702-1750), der als Organist und Kapellmeister am Fre i 
burger Münster w i r k t e , ein Requiem, das 1740 zu den Exequien für Kaiser 
K a r l V I . i m Kloster Ot tobeuren komponier t w u r d e , sowie die Missa Sanctis-
sima Matris Scholastica, ferner Bläser-Kammermusik v o n Johann Brandl 
(1760-1837), der i n Bartenstein, Bruchsal u n d Karlsruhe tätig war , Psalmver
tonungen des Biberachers Justin H e i n r i c h Knecht (1752-1817) und Kammer
musik des Mergentheimer Komponis ten Carl A r n o l d (1784-1873). Das M u 
sikschaffen am Stuttgarter H o f i m 17. Jahrhundert werden Ausgaben v o n 
Werken des Samuel Friedrich Capricornus (Jubilus Bernardi), Johann Sigis
m u n d Kussers (Suiten) und Phi l ipp Friedrich Boedekers (Sämtliche Werke) 
dokumentieren; Oberschwaben ist mi t der Schwäbischen Schöpfung v o n 
Meingosus Gaelle (1752-1816) vertreten. 

Daß die Denkmäler-Reihe nur über private u n d öffentliche Zuschüsse f i 
nanzierbar ist, versteht sich von selbst. Seit O k t o b e r 1996 ist das Unternehmen 
aber auch inst i tut ionel l abgesichert durch eine eigene Forschungsstelle, die z u 
75% v o m Land Baden-Württemberg und zu 25% v o n der Universität Tübin
gen getragen w i r d und m i t einem Lehrauftrag für musikalische Landeskunde 
an der Universität Tübingen verbunden ist. Momentan sind dor t , unterge
bracht i n den Räumen des Musikwissenschaftlichen Instituts der Tübinger 
Universität, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter tätig. 

M i t dem Jahrbuch Musik in Baden-Württemberg, dem Organ der Gesell
schaft für Musikgeschichte i n Baden-Württemberg, 1 0 steht seit 1994 ein Perio-
d i k u m zur Verfügung, i n dem Forschungsergebnisse aus den genannten Pro
jekten publ iz ier t werden, aber auch - und vor allem - andere Beiträge zur M u 
sikgeschichte des Landes aus dem universitären wie dem außeruniversitären 
Bereich. So bietet das Jahrbuch etwa Studierenden der Musikwissenschaft eine 
schöne Pla t t form, die Hauptergebnisse v o n Magisterarbeiten mi t landeskund
lichen Themen einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Ferner enthält 
jeder Band eine Jahresmusikbibliographie zu Baden-Württemberg, Berichte 
über neue und restaurierte Orgeln , Berichte aus den Musikabtei lungen der 
Landesbibliotheken u n d Rezensionen von Büchern und Tonträgern. 

10 I m A u f t r a g der Gesellschaft für Musikgeschichte i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g hrsg. v o n G e o r g 
G ü n t h e r u n d H e l m u t Völk l (seit 1997: Reiner Nägele) , Stuttgart u n d W e i m a r : Ver lag J. B . 
Metz le r 1994 f f . 
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D o c h zurück zur editorischen Arbe i t . D i e bisher vorgelegten Bände der 
Denkmäler der Musik in Baden-Württemberg konnten nicht zuletzt deswegen 
i n relativ dichter Folge erscheinen, wei l die Quellenlage recht unproblematisch 
war - die Werke haben sich meistens i n nur einer Quelle erhalten. Doppelte 
Uberl ieferung gibt es nur bei den Werken, die offenbar eine gewisse überre
gionale Ausstrahlung hatten, den Kantaten v o n Welter u n d der Messe v o n 
Bachmann. Ganz anders ist die Situation bei den Liedern v o n Schubart, denen 
Band 8 gewidmet ist. M i t insgesamt 31 verschiedenen Quel len allein aus dem 
18. Jahrhundert u n d bis zu siebenfacher Uberl ieferung bei einzelnen Liedern 
ist dieses Repertoire ein Sonderfall u n d m i t seiner Verbrei tung gewiß u n t y 
pisch für den Bereich der musikalischen Regionalgeschichte. D o c h die A r t u n d 
Weise, wie uns die M u s i k überliefert ist, w i r f t grundsätzliche (und nicht nur 
editionstechnische) Fragen auf, die i n mancher Hins icht exemplarisch sein 
dürften gerade für eine M u s i k , die sich vor allem als Gebrauchsmusik versteht. 

Die Quellenlage ist nur ein Tei l des Problems, aber sie ist vertrackt genug 
u n d kann hier auch nur angedeutet werden. 1 1 V o n den 97 überlieferten Liedern 
Schubarts 1 2 hat sich bei keinem die Komposi t ionsurschri f t erhalten u n d auch 
keine Handschr i f t , die sich sicher als Druckvorlage identif izieren läßt. 66 L i e 
der liegen autograph vor i n der sogenannten Ludwigsburger Handschr i f t , die 
Schubart auf dem Hohenasperg für seine Klavierschülerin Phi l ippina Frey 
angelegt hat. 1 3 H i e r hat Schubart offenbar durchweg - u n d teilweise recht 
flüchtig - v o n Vorlagen abgeschrieben, die sich nur manchmal identif izieren 
lassen u n d dann meistens ihrerseits nur Abschri f ten v o n Kopistenhand sind, 
wie die sogenannte Stuttgarter Handschri f t , ein Klavieralbum für eine andere 
Schülerin, i n dem sich i m m e r h i n auch Eintragungen Schubarts u n d Ansätze zu 
einer Redaktion f inden lassen.14 

Unter den zahlreichen, teilweise aber recht obskuren D r u c k e n 1 5 haben die 
v o n Schubart während der H a f t auf dem Hohenasperg herausgegebenen Musi-

11 D a z u ausführlicher die E i n l e i t u n g z u : Christian Friedrich Daniel Schuhart: Sämtliche Lie
der, hrsg. v o n H a r t m u t Schick (= D e n k m ä l e r der M u s i k i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 8), M ü n 
chen 2000. 

12 V g l . F l o r i a n Sauer: Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791): Thematisches Ver
zeichnis der Klavierlieder mit Kommentaren, Magisterarbei t (ungedr . ) an der Universi tät 
Tübingen 1987. 

13 Liedersamlung für Phillippina Freyinn. Im Mai 1783 ( i n Privatbesi tz i n L u d w i g s b u r g ) . 

14 Sang und Spiel von C. F. D. Schubart für C. L. v. Budlar (Stuttgart , Würt temberg ische 
Landesb ib l io thek , C o d . M u s . Q . u . Ο . I I , N r . 2) . 

15 D a r u n t e r ζ. B . ein u n t e r d e m P s e u d o n y m »Moses Schnips« 1789 angeblich i n Jerusalem 
herausgegebener Sammeldruck Ebs Rores. Oder: Sammlung auserlesener Stücke zum Scherz 
und Schäker auf Harfe und Ciavier (Dresden, Sächsische Landesb ib l io thek , Sign. M u s . 
3 8 0 0 - K - l ) . 
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calischen Rhapsodien sicher den höchsten Quel lenwert , auch w e n n Schubart 
den D r u c k n icht selbst überwachen konnte. Sie enthalten aber m i t 13 Liedern 
nur einen Bruchte i l des Repertoires. D i e insgesamt 16 bei H e i n r i c h Phi l ipp 
Boßler i n Speyer gedruckten, v o r allem i n den Blumenlesen für Klavierliebha
ber erschienenen Lieder basieren sicher auf Druckvor lagen , die v o m K o m p o 
nisten stammen, doch gibt hier der Vergleich m i t anderen Q u e l l e n i m m e r w i e 
der Anlaß zur V e r m u t u n g , daß Boßler oder einer seiner Mi tarbe i ter den K l a 
viersatz k langl ich aufgefüllt u n d etwa m i t Untersexten zur M e l o d i e angerei
chert hat. U m g e k e h r t scheint die autographe Ludwigsburger Handschr i f t 
häufig einen reduzierten Satz zu bieten, der auf die mäßigen technischen Fä
higkeiten v o n Schubarts Klavierschülerin Rücksicht n i m m t . M i t re in p h i l o l o 
gischen M i t t e l n läßt sich deshalb bei den meisten Liedern gar keine Werkfas
sung ermi t te ln , die m i t einiger Wahrscheinlichkeit die eigentliche, »ideale« und 
v o m K o m p o n i s t e n autorisierte Werkfassung darstellt. 

Das P r o b l e m hat allerdings wei t tiefere Dimensionen, die offensicht l ich i n 
Schubarts Gattungsverständnis u n d i n seinem komposi tor ischen N a t u r e l l 
gründen. Schubart w a r nach allem, was w i r wissen, ein Meister des spontanen 
mündlichen Vortrags . I n seinen Lebenserinnerungen schildert er n icht ohne 
Stolz den E r f o l g , den er als »Rhapsode« hatte: 

» E i n e r m e i n e r h e r v o r s t e c h e n d s t e n K a r a k t e r z ü g e w a r es, d a ß i c h n i c h t s f ü r m i c h 

al lein b e h a l t e n k o n n t e , sei es G e l d o d e r W o n n e g e f ü h l ü b e r e ine s c h ö n e N a t u r s 

zene , ü b e r e in K u n s t s t ü k , o d e r e in trefl iches B u c h . I c h m u ß t e m i t t e i l e n , oder 

b e r s t e n . [. . .] . D a h e r e n t s t a n d e n die Lesestunden, die ich z u A u g s b u r g i n P r i v a t 

h ä u s e r n u n d ö f f e n t l i c h e n Sälen a u f f ü h r t e , u n d d a m i t eine m e r k l i c h e R e v o l u t i o n 

i m G e s c h m a k e v e r a n l a ß t e . I c h las anfangs die neusten S t ü k e v o n Göthe, Lenz, 

Leisewiz, u n d die G e d i c h t e aus d e n M u s e n a l m a n a c h e n mit e i n g e s t r e u t e n E r k l ä 

r u n g e n v o r , u n d d a i c h g r o ß e n B e i f a l l erhiel t ; so w ä h l t e i c h K l o p s t o k s M e s s i a s , 

u m an e i n e m w i c h t i g e n B e i s p i e l z u s e h e n , ob s i c h die O d e e n d e r A l t e n a u c h auf 

d e u t s c h e n B o d e n v e r p f l a n z e n l ießen , u n d ob ein R h a p s o d e a u c h u n t e r u n s sein 

G l ü k m a c h e n w ü r d e . M e i n O d e u m w a r der s c h ö n e M u s i k s a a l auf d e m B e k e n -

hause , u n d d a i c h nebst e i n e r n a t ü r l i c h e n A n l a g e z u m V o r l e s e n , m i c h v o n J u 

gend auf d a r i n ü b t e , so w a r i c h k e i n s c h l e c h t e r R h a p s o d e . D e r E r f o l g w a r ü b e r 

m e i n e E r w a r t u n g g r o ß . M i t i e d e m n e u e n G e s ä n g e v e r m e h r t e n s i c h m e i n e Z u 

h ö r e r ; der M e s s i a s w u r d e r e i s s e n d aufgekauft ; m a n saß i n f e i e r l i c h e r St i l le u m 

m e i n e n L e s e s t u h l her ; M e n s c h e n g e f ü h l e e r w a c h t e n , so w i e sie der G e i s t des 

D i c h t e r s w e k t e . M a n s c h a u r t e , w e i n t e , s taunte, u n d i c h s a h ' s m i t d e m s ü ß e s t e n 
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Freudengefühl im Herzen, wie offen die deutsche Seele für iedes Schöne, Große 
und Erhabene sei, wenn man sie aufmerksam zu machen weiß.« 1 6 

D a ß Schubart dann, w e n n er seine M u s i k selbst publ iz ier te , sie unter dem T i t e l 
Musicalische Rhapsodien herausgab, zeigt, daß er sich auch i n seiner Eigen
schaft als M u s i k e r u n d K o m p o n i s t wesentlich als Rhapsode verstand, u n d man 
t u t i h m w o h l auch n ich t Unrecht , w e n n man seine Kreativität u n d A r b e i t s w e i 
se insgesamt m i t dem Begri f f »rhapsodisch« charakterisiert. Seine Lieder - w i e 
auch seine Gedichte - scheinen of t einer momentanen Laune entsprungen u n d 
nicht so sehr das P r o d u k t konzentrierter A r b e i t z u sein. W e n n Schubart ein 
L i e d mehrmals niedergeschrieben hat, dann offenbar i m m e r wieder anders, 
auch b e i m bloßen Kopieren . Dieses Abändern u n d Neufassen k a n n f re i l i ch 
k a u m als ein Feilen an der Werkgestalt verstanden werden , sondern scheint 
eher der p u r e n Lust am Variieren u n d Improvis ieren entsprungen. Insofern 
fällt es be im Edieren auch schwer, dann, w e n n philologische K r i t e r i e n versa
gen, eine der musikalischen Substanz nach »beste« Werkfassung z u ermi t te ln . 

Diese eigentümliche »Instabilität« des musikalischen Satzes hängt fraglos 
aber auch m i t Schubarts Liedästhetik zusammen. D i e Lieder - stets auf z w e i 
Systemen not ierte Klavierl ieder, deren Melodie i m Klaviersatz enthalten ist -
sind überwiegend als Volksl ieder intendiert u n d sollen auch ohne Klavierbe
gleitung singbar sein. Einige Lieder, wie das Kaplied oder der Bettelstudent, 
sind denn auch als Volksl ieder unerhört populär geworden. Z w a r eignen sich 
längst n i ch t alle Lieder z u m Volksl ied, manche sind ausgesprochen arios, m a n 
che recht unsanglich u n d w o h l textierte Instrumentalstücke, aber p r i n z i p i e l l 
scheint für Schubart die gesungene Melodie die Substanz der K o m p o s i t i o n 
dargestellt z u haben u n d der Klaviersatz n u r eine mehr oder weniger akziden-
tielle Qualität gehabt z u haben. D e m entspricht die unterschiedliche Stabilität 
der verschiedenen Satzschichten: W e n n ein L i e d i n mehreren Var ianten v o r 
liegt, dann sind die Abweichungen i n der M e l o d i e meistens recht gering. D i e 
Baßlinie zeigt i n den verschiedenen Quel len of t schon erhebliche Varianten 
u n d ist i n manchen Fällen sogar z u m größten T e i l neugefaßt. D i e M i t t e l s t i m 
men schließlich, die dieses zweistimmige Satzgerüst ausfüllen, scheinen am 
wenigsten f ix ie r t zu sein - so als handle es sich u m einen Generalbaßsatz, der 
sich unterschiedlich aussetzen läßt. U n d of t genug w i r k t es auch mehr oder 
weniger beliebig, i n welcher Weise die Melodie ausgeterzt oder m i t Sextparal
lelen versehen ist. 

16 Scbubart's Leben und Gesinnungen, von ihm selbst, im Kerker aufgesezt, 2. Theil, hrsg . v o n 
L u d w i g Schubart , S t u t t g a r t 1793, S. 38 f f . Z u m » R h a p s o d e n « Schubart v g l . auch R e i n h o l d 
H a m m e r s t e i n : Christian Friedrich Daniel Schubart: ein schwäbisch-alemannischer Dichter-
Musiker der Goethezeit, mschr. Diss . F r e i b u r g i . B r . 1943, S. 93 -112 , fe rner Sauer, a. a. O . , 
S. 42 f. 
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W i e geht man n u n beim Edieren m i t solcher M u s i k um? Ist es überhaupt s inn
v o l l , hier m i t historisch-kritischen Edit ionsprinzipien zu arbeiten, die an ganz 
andersartiger M u s i k entwickelt worden sind, Pr inzipien, die davon ausgehen, 
daß es eine eigentliche, präzise Werkgestalt gibt , die es zu rekonstruieren gilt? 

M a n w i r d selbstverständlich versuchen, authentische v o n nicht authenti 
schen Varianten zu scheiden, soweit das aufgrund der prekären Quellenlage 
überhaupt möglich ist, u n d versuchen, die Viel fal t an überlieferten Werkge
stalten bis zu einem gewissen Grad auch durch den A b d r u c k verschiedener 
Varianten i n der E d i t i o n zu dokumentieren. Frei l ich eben nur bis z u einem 
gewissen Grad: V o n jedem zweiten Lied mehrere Fassungen oder Varianten 
abzudrucken, hieße einen A u f w a n d treiben, der wiederum i n keinem Verhält
nis zur of t mäßigen Qualität der M u s i k selbst steht - zumindest solange der
artige Edit ionen noch nicht als Datei auf Diskette, sondern als teure Bände auf 
den M a r k t kommen, deren U m f a n g einen Kostenfaktor darstellt. 

A u c h i n den Fällen aber, i n denen die Überlieferung relativ unproblema
tisch ist, dürfte der edierte Notentext of t wenig gemein haben m i t dem, was 
die Zeitgenossen hörten, wenn Schubart s e i n e Lieder selber am Klavier sang. 
Reinhold Hammerstein hat zu Recht auf die enorme Bedeutung des »Aus
drucks« i n Schubarts Musikästhetik hingewiesen und zu den Liedern bemerkt: 

» D i e gelegentl ichen S c h w ä c h e n i m Satz oder die a l l z u d ü n n e B e g l e i t u n g s i n d 

d u r c h die A u s d r u c k s k r a f t des A u g e n b l i c k s u n d der i m p r o v i s i e r e n d e n A u s f ü h 

r u n g verbessert z u d e n k e n . D a s gedruckte oder geschriebene N o t e n b i l d - z u m 

e n d g ü l t i g f ix ier ten ist er ja nie g e k o m m e n - ist n u r G e r i p p e u n d a n d e u t e n d e 

U m r i ß z e i c h n u n g der K o m p o s i t i o n . « ' 7 

Schubart war ein bril lanter Pianist und ein begnadeter Improvisator , der seine 
eigenen Lieder gewiß nicht i n der kargen Gestalt vorgetragen hat, die die 
Quel len überliefern. U n d m i t Sicherheit hat er die M u s i k auch v o n Strophe zu 
Strophe variiert u n d dem jeweiligen Textgehalt angepaßt - eine Praxis, deren 
Spuren man w o h l noch i m Lied Fluch des Vatermörders f indet: H i e r verteilt 
Schubart i n einer Quelle 1 8 die i m m e r h i n 28 Strophen des Textes auf eine lang
same Mol lvers ion , eine schnelle Durfassung und Kombinat ionen zwischen 
beiden musikalischen Gestalten. Zusätzlich f indet sich die (möglicherweise 
v o m Verleger stammende) A n m e r k u n g : »Mehrere kleine Veränderungen i n 
der Melodie der übrigen Strophen, außer denen hier bemerkten, w i r d jedem 
seine eigene E m p f i n d u n g angeben.« I n einem anderen D r u c k 1 9 sind die Stro-

17 H a m m e r s t e i n , a. a. O . , S. 100. 

18 Zweite Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang für das deutsche Frauenzimmer, Deßau 
u n d L e i p z i g 1784 ( R I S M A I , S 2247), S. 11-14. 

19 Blumenlese für Klavierliebhaber 17S3, Erster Thea, Speier ( R I S M A I , S 2243), S. 100. 
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phen wieder ganz anders auf die - hier nur zwei - musikalischen Versionen 
vertei l t , u n d nochmals abweichende Fassungen, auch m i t anderer Zuweisung 
der Strophen, zeigen die Ludwigsburger u n d die Stuttgarter Handschri f t . 

Unabhängig davon aber, wie sich der K o m p o n i s t selbst den V o r t r a g vorge
stellt hat, z w i n g t bei den meisten Liedern selbst dann, w e n n man den f ixierten 
N o t e n t e x t als vollständig empfindet, schon die Vielzahl der Strophen dazu, die 
M u s i k bei der Aufführung beständig - u n d durchaus eigenschöpferisch - zu 
variieren. Eine permanent variierende Liedgestalt kann n u n eine E d i t i o n gewiß 
nicht bieten, u n d selbst w e n n sie Schubarts eigene Darbietungsform r e k o n 
struieren könnte, wäre das Konservieren einer solchen transitorischen, auf eine 
spezielle Aufführungssituation zugeschnittenen u n d womöglich durch Reak
t ionen des Publ ikums noch beeinflußten Liedgestalt m i t M i t t e l n des N o t e n 
drucks eine contradictio in adjectu. Die E d i t i o n kann höchstens die prinzipiel le 
Instabilität der Werkgestalt durch den A b d r u c k auch kompletter Liedvarian
ten i m Haupt tex t sichtbar machen, sie kann i m Kommentar den improvisa tor i 
schen G r u n d z u g der M u s i k erläutern u n d zu improvisatorisch-variierendem 
V o r t r a g ermuntern - so sehr auch ein derart selbstherrlicher U m g a n g m i t den 
N o t e n einer modernen Interpretationspraxis, die auf penible Darstel lung eines 
»Urtextes« bedacht ist, widerstreben mag (wenn er nicht die nur i m R e p r o d u 
zieren geschulten Interpreten unserer Zeit v o n vornherein überfordert). 

O f f e n bleibt allerdings die Frage, inwieweit solche M u s i k überhaupt dazu ge
eignet ist, quellenkritisch z u m musikalischen »Denkmal« aufbereitet zu werden, 
u m dann gleichsam versteinert die Jahrhunderte zu überdauern. Die Frage stellt 
sich pr inzipie l l auch bei den meisten anderen Klavierliedern des 18. und frühen 
19. Jahrhunderts, wahrscheinlich nie i n dieser Schärfe, aber doch i n vergleichba
rer Weise, t r i t t doch bei diesem Repertoire (wie Heinr ich W . Schwab zu Recht 
betont hat) sehr häufig der Werkcharakter hinter dem Charakter des »Ge
schenks« zurück. 2 0 U n d die Frage würde sich auch stellen, wenn eine kommende 
Generation beispielsweise auf die Idee verfallen sollte, die Songs des Liederma
chers W o l f Biermann i n einer historisch-kritischen Gesamtausgabe vorzulegen. 
D i e editorischen Probleme, die ein solches Projekt mi t sich brächte, wären 
wahrscheinlich gar nicht so sehr verschieden von denjenigen, die sich beim 
Rhapsoden, Poeten und »Liedermacher« Schubart ergeben. 

20 V g l . H e i n r i c h W . Schwab: Sangbarkeit, Popularität und Kunstlied. Studien zu Lied und 
Liedästhetik der mittleren Goethezeit, 1770-1814 (= Studien z u r Musikgeschichte des 19. 
Jahrhunderts 3), Regensburg 1965, S. 145 ff . 


