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BENCE SZABOLCSI 

(Budapest) 

O S T E U R O P Ä I S C H E Z Ü G E I N D E R I T A L I E N I S C H E N 

M O N O D I E D E S 1 7 . J A H R H U N D E R T S 

W e n i g e n W e r k e n ve rdank t die E r fo r schung der i ta l ienischen M o n o d i e so vieles 
u n d wertvol les , wie den Schrif ten v o n Prof . J a n R a c e k . Ich denke h ier v o r 
a l l em an sein B u c h Slohove problemy italske monodie (P raha—Brno 1938), 
ferner an die S tudien Italskä monodie z doby raneho baroku v Cechäch (Olomouc 
1945), Origines et debuts de la musique baroque en Boheme (Mus ique des na-
tions, P r a h a 1Ö48) u n d Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca 
Universitaria di Praga (Sb. prac i fi losoficke fakul ty Brnenske univers i ty 1958). 
In diesen Schrif ten gab er unter den ersten eine eingehende T y p o l o g i e der i ta
l ienischen Ba rockmonod ie , ausserdem aber wicht ige Gesichtspunkte zur inter
nat ionalen, v o r a l l e m osteuropäischen Verb re i tung dieses Sti ls . 

Dass es z u dieser Ze i t z u e inem regen V e r k e h r zwischen I tal ien u n d gewissen 
osteuropäischen Ländern k a m , w a r der his tor ischen F o r s c h u n g lange genug be
kannt , n u r k a m e n natürlich die kunstgeschicht l ichen Forschungen denen der 
Musikgeschichte zuvor , wie es sich fast v o n selbst versteht. D i e M u s i k 
geschichte selbst wurde auf diese internat ionalen V e r b i n d u n g e n v o r einigen 
Jahrzehnten ebenfalls aufmerksam gemacht, nur stand i h r diesbezügliches M a t e r i a l 
nu r i n beschränktem Masse zu r Verfügung. Heute können w i r — zumindest i n 
losen Umr i s sen — eine ganze geographische K a r t e dieser Verb indungen entwerfen. 
Es ist bekannt , dass am Hofe des Kaisers Rudolf II. zu Prag eine ganze Reihe be
deutender M u s i k e r des Auslandes , darunter auch Italiener, wi rk te . Alessandro 
0 r o 1 o g i o u n d C a m i l l o Z a n o t t i w i rk t en h ier als Vizekape l lmeis te r , Stefano 
F e l i s lebte eine Zeitlang i n P rag , die Troi lus ' sche M u s i k s a m m l u n g zeugt für 
e in reges Interesse für zeitgenössische i tal ienische M u s i k . A b e r n icht nu r P r a g — 
auch andere mus ik l iebhabende Fürstenhöfe Osteuropas waren Mi t t e lpunk te eines 
internat ionalen Mus ike rve rkeh r s . M a r e n z i o , S c a c c h i , P a c e l l i k a m e n 
nach Polen M i 11 e v i 11 e stand i n poln ischen Diens ten , V e c c h i hatte eben
falls polnische Bez iehungen . D i e Fürstenfamilie der B ä t . h o r y s i n Siebenbür
gen u n d Polen (Istvan B a t h o r y i n Po len , S ig i smund Bä thory i n Siebenbürgen) 
schufen i n ih ren Ländern bedeutende Zentren zeitgenössischer M u s i k . A m sieben-
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bürgischen Hofe des letzteren wirk te eine ganze Hofkape l l e i ta l ienischer M u s i k e r ; 
Giambat t is ta M o s t o, der Madr iga l i s t , G i r o l a m o D i r u t a, der Orgel lehrer , 
standen m i t d e m Hofe ebenso i n V e r b i n d u n g , wie Pales t r ina selbst; e in M u s i k e r 
aus Bresc ia , namens Pie t ro B u s t o, hinterliess sogar eine „Beschreibung" des 
damal igen Siebenbürgen (1595). Ande re M u s i k e r k a m e n nicht n u r an den Für
stenhöfen v o r b e i ; M o n t e v e r d i bereiste 1595 m i t den T r u p p e n des Fürsten 
Gonzaga einen bedeutenden T e i l v o n Wes tunga rn u n d k a m sicher bis nach 
Esz te rgom (Gran), wo damals eine heftige Schlacht m i t den Türken entbrannte. 

E s steht also ausser Zwei fe l , dass eine lange Re ihe v o n i ta l ienischen M u s i k e r n 
u n d K o m p o n i s t e n i n osteuropäischen Ländern verkehr te oder zumindest erschien, 
u n d es k a n n k a u m wundernehmen, wenn sie ein gewisses Interesse für diese 
Länder nach ihrer H e i m a t mi tnahmen . 

O b es aber auch einen musika l i schen Wide r sche in dieses Interesses gibt? 
Unsere For schung stellte sich diese Frage bisher überhaupt nicht , o b w o h l sich 
hie u n d da Spuren eines diesbezüglichen Widerha l l e s zeigen. Selbstverständlich 
s ind diese Spuren z i e m l i c h ve r schwommen , spärlich u n d fragmentarisch; dass 
sie aber überhaupt vo rhanden sind, ist unserer M e i n u n g nach zweifellos u n d 
bemerkenswert . N u r dass eben der umgekehrte Prozess, dass nämlich i tal ienische 
E lemente i n die damalige M u s i k Böhmens , Polens , Ungarns eindrangen, bisher 
v i e l selbstverständlicher erschien, u n d auch selbstverständlicher war , musste j a 
die M u s i k der osteuropäischen Länder den europäischen M u s i k e r v o n 1600 k a u m 
anders als ein K u r i o s u m , e in exotisches W u n d e r d i n g anmuten. 

W o s ind also die Spuren einer solchen R e a k t i o n z u f inden? 
W o h l n icht das früheste, aber eines der frühen Dokumente dieser A r t können 

w i r i n e inem Stück aus M o n t e v e r d i s Scherzi Musicali (1607) e rb l icken 
(Fuge il verno &ei dolori). M i t d e m kurzen L i e d , nach A r t der französischen K a n -
zonetten stilisiert, erscheint e in merkwürdiger T y p u s der s lowakisch-ungarisch
polnischen Liedweise , die v o n jetzt an einer ganzen Re ihe i tal ienischer K a n z o -
netten — vorzüglich monodischer Kanzone t ten — als V o r b i l d diente. 
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A l s Nächstes führen w i r M a r c o da G a g l i a n o s Fanciuletta ritrosetta aus 
dem Jahre 1615 an . D i e M e l o d i e konnte s ich auf e inen internat ionalen E r f o l g 
berufen: 1621 erscheint sie i n der S a m m l u n g Affetti amorosi v o n G i o v a n n i S t e -
f a n i m i t dem T e x t Angioletta, tropp'in fretta; nach 1630 aber wurde sie du rch 
den Dich te r V o n d e l als K inde r to t en l i ed i n den Niede r l anden populär (siehe da
rüber V a l e n t i n D e n i s ' M i t t e i l u n g i n Melanges Ernes t Closson, B ruxe l l e s 1948 
S. 100—101). H i e r folge die Var ian te Stefanis m i t d e m T e x t v o n 1621. 
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A b e r schon z u r selben Ze i t erscheint der T y p u s i n 2—3 A b w a n d l u n g e n i n den 
Monodiebüchern v o n Claudio S a r a c i n i , besonders i n seinem zwei ten u n d 
dr i t ten „Musiche"-Band (1620): 
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E s ist dieselbe Zeit , als G i o v a n n i P i c c h i i n seinen Balli d'arpicordo, V e n e d i g 
1620 einen Baüo Ongaro u n d einen Ballo alla Polacha erscheinen lässt. Ist es e in 
Z u f a l l , oder v i e l m e h r e in S y m p t o m derselben M o d e , eines erwachenden Inte
resses für osteuropäische M o t i v i k ? Diese Frage k a n n einstweilen k a u m beant
wortet werden ; Tatsache ist nur , dass w i r die Spuren dieser merkwürdigen M o 
deströmung noch ein Stück wei ter ins 17. Jahrhunder t h ine in i n Ital ien verfolgen 
können. Das Sequenzieren selbst ist n u r e in Bes tandte i l dieses osteuropäischen 
Lieders t i l s ; es gehört z u m mus ika l i schen Gemeingut der Zeit , k o m m t es j a doch 
be i H e i n r i c h S c h ü t z ebenfalls v o r (so i m berühmten Osterdialog, bei der 
Stelle: „Sie haben meinen Herren weggenommen", auch h ier ganz liedhaft). 
N e i n , nicht das Sequenzieren a l l e in : aber die gesamte Phraseologie , die l i ed -
mässige oder tanzhafte A b r u n d u n g , die wiederkehrende Anfangszei le , die 
R h y t h m i k , —• a l l dies deutet auf heute noch populäre, a l lbekannte s lowakische, 
ungarische u n d polnische V o l k s m e l o d i e n u n d volkstümliche Wei sen . 

E i n e Kanzonette aus G i o v a n n o S t e f a n i ' s Affetti amorosi, Libro Secondp 
(Venezia 1622) fällt durch ihre merkwürdige „osteuropäische T r i p o d i e " auf: 
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Z w e i Stücke aus Carlo M i l a n u z z i s Ariose vaghezze (Secondo Scherzo 1625, 
bezw. Sett imo L i b r o 1630, beide i n Venezia) scheinen dagegen die sequenzieren
den M e l o d i e t y p e n der Monodiebücher weiter z u en twicke ln : 
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tlilanuizi 
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N a c h 1630 ver l ieren sich die Spuren dieser M o d e i m breiteren S t rom der 
späten M o n o d i e , der anwachsenden z y k l i s c h e n F o r m e n . Ihr U r s p r u n g b le ib t 
unbekannt und ver langt eine eingehendere Fo r schung . 

Z u m Schluss seien h ie r noch zwe i Dokumen te derselben ariosen Sequenzmelo
dik aus der ungarischen Musikgeschichte angeführt: eine monodische L i t a n e i 
kompos i t ion des Mönches Johannes K ä j o n i aus Siebenbürgen (aus der T a -
bu la tu r Organo Missale 1667) u n d ein liedhaftes Solostück aus der Concerto-
S a m m l u n g Harmonia Caelesüs des Fürsten P a u l E s t e r h ä z y ( W i e n 1711): 
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W i e m a n sieht, ist der T y p u s aus der zeitgenössischen ungarischen M u s i k 

ebenfalls belegt; ähnliche Dokumente s ind aber auch aus der Tschechoslowakei 
u n d P o l e n bekannt . 

D i e Frage b le ib t offen: handel t es s ich u m osteuropäische M e l o d i e t y p e n , d ie 
nach I ta l ien bezw. nach Wes teuropa gelangten? Ode r eher u m al lgemein-euro
päische, v ie l l e ich t aus d e m späten Mi t t e l a l t e r s tammende f igurat ive T y p e n , die 
i n Osteuropa, besonders i n der V o l k s m u s i k festen Fuss fassten u n d h ie r e rhebl ich 
länger erhalten b l ieben? W i r hoffen, dass die künftige Melod ie fo r schung diese 
F ragen eindeutig z u beantworten imstande sein w i r d . 


