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arbe i t s t ü t z e n . D a r u m un te rnahm er selbst Messungen . E n t w e d e r ve rg l i ch er die T ö n e 
mi t den T ö n e n eines Tongenera tors oder m a ß be i chordophonischen Ins t rumenten 
die Lage der B ü n d e bei Berechnung der betreffenden Schwingungszahl , resp. des Inter
va l l s . D i e A r b e i t u m f a ß t zahl re iche Tabe l l en , i n denen die gemessenen Wer te f ü r ver
schiedene Ins t rumentar ten bearbei tet w e r d e n . 

1 9 7 0 : 

1. Miroslav Kaduch: Josef Mojzisek — slezsky sberatel lidooych pisnl (Josef 
Mojzisek - ein schlesischer Volksliedersammler). Studenka 1969, 111 S. Text, S.112—217 
Literatur, Erläuterungen und Register; I.—XXI. Bildbeilagen, Opponent: D. Holy. 

Kaduchs Disser ta t ionsarbei t zeichnet e in umfassendes B i l d des schlesischen Sammlers 
M o j z i s e k . D e r A u t o r gl iederte die A r b e i t i n e inen b iographischen u n d einen spezie l len 
T e i l . Im ersten b e f a ß t er s ich m i t der A b s t a m m u n g Josef M o j z i s e k s , m i t seinen Studien
jahren, se inem p ä d a g o g i s c h e n W i r k e n , seiner ö f f e n t l i c h e n T ä t i g k e i t u n d se inem mensch
l ichen P ro f i l . I m spezie l len T e i l ver fo lg t er M o j z i s e k s S a m m l e r t ä t i g k e i t , charakter i s ie r t 
und wer te t die M e t h o d e n des Sammeins u n d Aufzeichnens , u n d unterz ieht s ch l i eß l i ch die 
Sammlung M o j z i s e k s einer mus ik fo lk lo r i s t i s chen Ana ly se . D a b e i e n t h ü l l t der A u t o r auch 
die sogenannten subjek t iven Eingr i f fe i n die text l iche, melodische u n d kinet ische K o m 
ponente. W i r erfahren, d a ß M o j z i s e k a m meis ten i n den Tex t eingegriffen u n d a m 
wenigs ten die melodische Seite seiner Aufze ichnungen g e ä n d e r t hat. 

1 9 7 1 : 

1. Ladislav Fucik: Jan Evangelista Kypta — hudebni pedagog (Jan Evangelista 
Kypta — ein Musikpädagoge). Brno 1970, 158 S., Bildbeilagen, Opponent: Z. Blazek. 

L . F u c i k b e f a ß t s ich i n seiner Dis se r t a t ion m i t der p ä d a g o g i s c h e n u n d mus ik theore t i 
schen T ä t i g k e i t J . E . Kyptas , dessen L e b e n u n d W e r k einen markan t en Beleg für die 
Kan to ren t rad i t ionen der tschechischen M u s i k bietet . D e r A u t o r behandel t i m e i n f ü h r e n d e n 
Kap i t e l die Kan to renmus ik i m a l lgemeinen und zeigt ihre gesellschaftl iche Bedeutung und 
die Anregungen , die sie dem tschechischen Mus ik scha f f en i n seiner h is tor i schen E n t w i c k 
lung geboten hat. Kyp tas p ä d a g o g i s c h e Prax is u n d publ iz i s t i sche T ä t i g k e i t we rden be
sprochen. Im V o r d e r g r u n d des Interesses steht n a t ü r l i c h seine musikal i sch-erz ieher ische 
T ä t i g k e i t ; F u c i k bespr icht deshalb auch Kyptas fü r den U n t e r r i c h t k o m p o n i e r t e V o k a l 
kompos i t i onen . D e n S c h w e r p u n k t der Disse r ta t ion b i lde t die Ana lyse u n d Wer tung der 
i m J a h r 1861 erschienenen H a r m o n i e l e h r e . A n H a n d v o n Verg le ichen mi t der damal igen 
tschechischen und Wel t l i t e r a tu r der M u s i k t h e o r i e gelangt der A u t o r zu den Quel len , aus 
denen K y p t a g e s c h ö p f t hat (R. F ü h r e r , J . A . V i t ä s e k , J . G . Albrechtsberger ) . 

Vojtech Kyas — P e t r a H e e r e n o o i 
Deutsch von Jan Gruna 

K A N D I D A T E N D I S S E R T A T I O N E N A U F D E M G E B I E T 
D E R M U S I K W I S S E N S C H A F T 

( T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e d e r M u s i k ) 

Philosophische Fakultät der UJEP Brno, 1960-1971 

i 9 6 0 : 

1. Jifi V y s 1 o u z i 1 : Leos Janäcek a lidooä pisen (Leos Janäcek und das Volkslied). 
Brno 1959, 178 S., Opponenten: B. Stedron, J. Horäk. 

Die A r b e i t schi lder t Leos J a n ä c e k s B indung an die M u s i k f o l k l o r e und k l ä r t die Tat
sache, d a ß das m ä h r i s c h e u n d schlesische V o l k s l i e d zu r E n t w i c k l u n g seines p e r s ö n l i c h e n 
Stils wesen t l i ch beigetragen hat. D e r A u t o r ber icht ig t die A n s i c h t de r ä l t e r e n mus ik
wissenschaft l ichen L i t e ra tu r , die J a n ä c e k s theoret ische A n a l y s e n u n d prak t i sche V e r -
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Wertung des Vo lks l i edes i m eigenen Schaffen u n t e r s c h ä t z t hat. V o n Fran t i sek Bar tos 
angeregt, begriff J a n ä c e k die h is tor ische und k ü n s t l e r i s c h e Sendung der F o l k l o r e in 
O s t m ä h r e n u n d Schlesien. D o r t erkannte er die G r u n d t y p e n der v o k a l e n u n d ins t rumen
talen V o l k s m u s i k u n d legte Aufze ichnungen v o n V o l k s l i e d e r n an. D i e Theor ie des V o l k s 
liedes b i lde t eine bedeutende K o m p o n e n t e v o n J a n ä c e k s fo lk lo r i s t i s chem V e r m ä c h t n i s . 
E r w i d m e t e diesen Fragen m e h r als fünfz ig S tudien . Im Gegensatz z u den ü b r i g e n tsche
chischen F o l k l o r i s t e n betonte e r die k ü n s t l e r i s c h e Eigenar t des m ä h r i s c h e n u n d schle-
sischen Vo lks l i eds und k l ä r t e den U r s p r u n g der charakter i s t i schen Z ü g e der V o l k s m e l o 
dik. J a n ä c e k bestrei tet u . a. das V o r k o m m e n der sogenannten a l ten K i r chen tona r t en und 
ver t r i t t die M e i n u n g , d a ß die „ v o l k s t ü m l i c h e n Tonar ten" aus der Psychologie der V o l k s 
s ä n g e r abzule i ten seien. D e n R h y t h m u s der getragenen L i e d e r e r k l ä r t er m i t H i l f e seiner 
Theor ie der Sprechmot ive u n d der sogenannten mesologischen E in f lü s se . J a n ä c e k s v o l l 
k o m m e n e Kenntn is des Folk loreschaf fens e r m ö g l i c h t e es i h m das m ä h r i s c h e u n d schle-
sische V o l k s l i e d organisch i n die S t r u k t u r seiner K o m p o s i t i o n e n e inzubauen. V o n Aus 
n a h m s f ä l l e n abgesehen, ahmte e r es jedoch i n seinen W e r k e n n iemals nach. D i e l iebe
vol le Kenntn is de r M u s i k f o l k l o r e , mi t der er s ich sein ganzes L e b e n l ang b e f a ß t e , durch
dr ingt sein gesamtes W e r k i n dem Sinne, d a ß er die v o l k s t ü m l i c h e n Elemente st i l is ier t 
und umformt . 

1 9 6 4 : 

1. Vladimir G r e g o r . - Repertoir delnickych peoeckych spolkü a )eho novy hu-
debni obsah. Antologie delnickeho sborooeho zpevu. (Das Repertoire der Arbeiter gesangs-
oereine und ihr neuer musikalischer Inhalt. Eine Anthologie des Arbeiter-Chorgesangs). 
Brno 1961, 137 S., Opponenten: B. Stedron, J. Plaoec. 

D e r A u t o r beachtet die Chrono log ie der E n t w i c k l u n g v o n Arbe i te rgesangsvere inen in 
B ö h m e n u n d M ä h r e n . E i n f ü h r e n d b e f a ß t er s ich mi t den A r b e i t s r v e r e i n e n bis z u r Ent
stehung der soz ia ldemokra t i schen Par te i und ver fo lg t v o m Z e i t p u n k t der G r ü n d u n g dieser 
Par te i an die T ä t i g k e i t und das Reper to i re der Gesangssekt ionen der Arbe i t e rve re ine 
bis z u m l . M a i 1890. G r e g o r h ä l t die Jahre 1890-1904 fü r die erste B l ü t e z e i t der A r b e i 
t e rvere ine ; i n dieser Z e i t erscheinen die Sammelschr i f t en J . K r a p k a - N ä c h o d s k y s u . a. 
G le i chze i t i g k o m m t es z u e iner Organ i s i e rung der Vere ine i m Arbe i t e rgesangsverband in 
B ö h m e n , dessen Reper to i re e ingehend untersucht w i r d . I m w e i t e r e n T e i l der A r b e i t 
wendet s ich der A u t o r dem Arbe i te rgesang nach d e m J a h r 1900 auf d e m Lande z u und 
behandel t auch das Singen i n den D T J (Arbei te r turnvere inen) . D i e zwei te En twick lungs 
welle der Gesangsvereine wurde durch den W i d e r h a l l der Russischen R e v o l u t i o n 1905 
bis 1907 hervorgerufen . Dama l s tauchten Vere ine i n Prag, i m no rdwes t l i chen B ö h m e n , i n 
M ä h r e n u n d ander swo auf. D i e Kriegsgeschehnisse (1914—1918) spiegelten sich auch i m 
Leben der Arbei tergesangsvere ine , aber die O k t o b e r r e v o l u t i o n u n d die G r ü n d u n g der 
Par te i f ö r d e r t e n die E n t w i c k l u n g u n d die E ins t e l lung der Vere ine entscheidend. I m Zei t 
r a u m der E n t w i c k l u n g des Arbei tergesanges bis i n die d r e i ß i g e r J ah re w i r d das Massen 
l ied gepflegt, die Gesangssekt ionen bei den F D T J und i h r Reper to i re entfal ten s ich. Im 
folgenden T e i l der A r b e i t r ich te t der A u t o r sein A u g e n m e r k auf C h ö r e in Os t rava , B r n o , 
Tfeb ic , J i h l a v a u . a., we i s t auf die Zusammenarbe i t J . U r b ä n e k s u n d VI . H e i l e r t s mi t 
A r b e i t e r c h ö r e n h i n u n d w e r t e t das Reper to i re . D e r S c h l u ß t e i l der A r b e i t ist der Ent
w i c k l u n g u n d Ste l lung des S D P S (Soz ia ldemokra t i scher Gesangsverband) zu r Z e i t der 
ersten Repub l ik , der L i q u i d i e r u n g u n d N e u e n t w i c k l u n g des Arbei tergesangs nach der 
Befre iung gewidmet . 

1 9 6 5 : 

1. Ladislav Daniel: Tonälni metoda pisnooä a jeji pztah k pfedchozim intonac-
nim metodäm (Die tonale Liedmethode und ihre Beziehung zu den früheren Intona
tionsmethoden). Brno 1963, 224 S., Opponenten: B. Stedron, J. Plaoec. 

A n a l y s e n u n d Verg le iche der wich t igs ten In tona t ionsmethoden f ü h r e n den A u t o r z u r 
Suche nach den a l lgemeinen Gese tzen des Er le rnens der Fer t igke i t nach N o t e n zu singen, 
u n d z u r Fests te l lung, i n w e l c h e m G r a d e die angewandten M e t h o d e n diesen a l lgemeinen 
Gese tzen entsprechen. E r wer te t deshalb die b isher igen M e t h o d e n und k lass i f iz ie r t sie 
je nachdem, w i e sie die Schwie r igke i t en des Notens ingens ü b e r w i n d e n . D a n i e l weis t nach, 
d a ß die tonale L iedmethode den H ö h e p u n k t der b isher igen In tona t ionsmethoden be
deutet. I m w e i t e r e n T e i l de r A r b e i t p r ü f t er, w i e die e inzelnen M e t h o d e n die F ragen 
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l ö sen , die s ich aus d e m psychischen Vorgang der V e r w a n d l u n g v i sue l le r Wahrnehmungen 
i n akust ische Vors te l lungen u n d ihre gesangliche Rea l i s ie rung ergeben. F ü r den Intona
t ionsunter r ich t ist die tonale M e t h o d e die g ü n s t i g s t e . D e r A u t o r ve r t r i t t folgende A n 
s icht : die tonale Beziehung, d . i . die Stufe i m R a h m e n der Tonar t , hat m a n sich nicht 
nach einer Silbe, sondern e iner bekann ten M e l o d i e z u v e r g e g e n w ä r t i g e n . Es handel t s ich 
u m das P r inz ip de r H i l f s l i e d e r als Fundamen t de r tona len Intonat ionsmethode, w o b e i 
es v o n V o r t e i l ist, dieses P r i n z i p mi t s tufenart igen Schr i t ten i m Rahmen der Tona r t z u 
kombin i e r en , deren V e r l ä ß l i c h k e i t m a n leicht durch Ü b e n zu r unfehlbaren Sicherhei t 
steigern kann . D u r c h konsequente A n w e n d u n g dieser beiden P r i n z i p i e n der tonalen In
tonat ionsmethode ents tand ein geschlossenes System, das den gesamten Intonat ions-Stoff 
e r f a ß t u n d lös t . 

2. Vladimir Horäk: Frantisek Piooda, cesky pevecky pedagog (Der tschechische 
Gesangspädagoge Frantisek Pivoda). Gottwaldov 1964, 330 S., Konsultant: B. Stedron, 
Opponenten-. J. Racek, F. Lysek. 

D e r A u t o r macht auf die gesamte Bre i te der P r o b l e m a t i k a u f m e r k s a m : er weis t auf 
P ivodas Be i t rag u n d bahnbrechende T ä t i g k e i t h i n u n d spr icht i h m eine wich t ige Stel lung 
i n der tschechischen Kul turgeschichte zu , die P i v o d a i n Anbe t rach t seiner feindsel igen 
Ste l lungnahme gegen Bedf i ch Smetana s t r i t t ig gemacht w u r d e . A l s pos i t ive Elemente 
v o n P ivodas L e b e n s w e r k bezeichnet der A u t o r einerseits die pat r io t ische T ä t i g k e i t in der 
tschechischen M i n d e r h e i t i n Wien , v o r a l l em jedoch seine Verd iens te u m die G r ü n d u n g 
und E n t w i c k l u n g der U m e l e c k ä beseda und seine mus ikorganisa tor i sche A r b e i t ü b e r h a u p t . 
H o r ä k hebt besonders P ivodas T ä t i g k e i t auf d e m Gebie t de r G e s a n g s p ä d a g o g i k und des 
Sologesanges h e r v o r ; in dieser H i n s i c h t ist e r als G r ü n d e r der ersten tschechischen Ge
sangsschule anzusehen. Bedeutend s ind auch P ivodas Verd iens te u m die E n t w i c k l u n g der 
P ä d a g o g f k des Schulgesangs. Seine A n l e i t u n g f ü r den Gesangsunter r icht gal t lange als 
grundlegende methodische A r b e i t f ü r den Gesangsunter r ich t in der Schule. VI. H o r ä k 
ident i f iz ier t 142 K o m p o s i t i o n e n P ivodas u n d charak ter i s ie r t i h r P r o f i l . (Dem A b s c h l u ß 
ist e in komple t tes Opusverze ichnis h inzuge füg t . ) D i e A r b e i t e n t h ä l t die b i sher nicht ver-
ÖTfentl ichte „ V e r t e i d i g u n g " P ivodas , i n de r er sein V e r h ä l t n i s z u Smetana n ä h e r e r ö r t e r t , 
und einige wei tere Tatsachen ( H o r ä k beweis t z. B . , d a ß eine A r i e Fran t i sek Pivodas lange 
Jahre h indu rch in Skroups O p e r D r ä t e n i k [Der Raste lbinder] eingelegt wurde) . 

1 9 6 7 : 

1. Josef Burjanek: Otakar Zieh. Studie k oyvoji ceskeho muzikologickeho mys-
leni v prve tretine naseho stoleti (Otakar Zieh. Eine Studie zur Entwicklung des tsche
chischen musikwissenschaftlichen Denkens im ersten Drittel unseres Jahrhunderts). Brno, 
SNP 1960, Spisy JAMU Nr. 4, 157 S., Bildbeil. Opponenten: O. Sus, A. Sychra. 

Eine Studie ü b e r die En twick lungs l i n i e v o n Zichs wissenschaf t l icher Arbe i t , die darauf 
abziel te, W e r t u n g s m a ß s t ä b e mi t H i l f e der Bes t immung der S t i l k r i t e r i en aufzustel len, 
durch welche sich die M u s i k v o n der Vergangenhei t bis in die Gegenwar t ihren Weg 
gebahnt hat. Z i eh gi l t dem A u t o r als einer der B e g r ü n d e r der tschechischen M u s i k ä s t h e 
t ik. E r vergle icht seine G e d a n k e n mi t den ä s t h e t i s c h e n Ans ich ten , die v o r a l l e m i n den 
zwanz ige r und d r e i ß i g e r J a h r e n i n der Wel t verbre i te t w a r e n . Bur janeks A r b e i t ist einer 
der Belege für die Tatsache, d a ß sich das D e n k e n ü b e r die Kuns t an der Jahrhunder t 
wende und in den folgenden J ah ren nicht e twa geradl in ig , aber nicht e inma l i n der ein
fachen K o n t r a p o s i t i o n ideal is t i scher und mater ia l i s t i scher Tendenzen en twicke l t hat, son
dern in k o m p l i z i e r t e r e n dynamischeren Verzwe igungen . Mate r ia l i s t i sche Tendenzen findet 
man bei Z ieh in seiner A b l e h n u n g der ä s t h e t i s c h e n In tu i t ion . Z ichs Ä s t h e t i k ist in den 
d r e i ß i g e r und v ie rz ige r J a h r e n unseres Jahrhunder t s i n den l i te ra turwissenschaf t l ichen 
S t ruk tu ra l i smus und auch i n die Ä s t h e t i k V l a d i m i r H e i l e r t s e ingedrungen. Im ersten 
Nachkr iegs jahrzehn t ist sie auf A b l e h n u n g g e s t o ß e n , gegen Ende der fün fz ige r J ah re 
fand sie endl ich eine pos i t ive re W ü r d i g u n g . Z ichs wissenschaf t l iche T ä t i g k e i t bezog sich 
v o r w i e g e n d auf die M u s i k u n d i n d iesem R a h m e n auf die M u s i k ä s t h e t i k . A u f d iesem 
Gebie t gewann Z ieh Verd iens te d u r c h E i n f ü h r u n g zwe ie r grundlegender M e t h o d e n : E r 
vert iefte die psychologische Ana lyse des mus ika l i schen Er lebens u n d k o m b i n i e r t e sie mi t 
der Unte r suchung der W e r k e unter den A s p e k t e n i h r e r Struktur,- Z i eh bes t immte eine 
Reihe k o m p l e x e r mus ika l i sche r Bedeutungen. E r t rug auch z u r K l ä r u n g der Beziehungen 
zwischen der V o l k s m u s i k u n d dem sog. profess ionel len Schaffen bei, arbeitete eine 
Theor ie der mus ika l i schen St i l i s ie rung und Stile aus, u n d wer te te die Theor ie der k ü n s t 
ler ischen Synthesen u m . 
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2. K a r e / P a d r t a r Frantisek Vincenc Kramäf-Krommer. [Studie k zivotopisnym 
a slohovym otäzkäm] (Frantisek Vincenc Kramäf-Krommer. [Studie zu biographischen 
und stilkundlichen Fragen]). Brno 1966, 225 S., 48 S. Bildbeil. Konsultant: B. Stedron. 
Opponenten: Z. Blazek, J. Plavec, J. Vyslouzil. 

K . Padr t a beglaubigt i n seiner Kand ida ten-Disse r t a t ion die b isher igen b iographischen 
Da ten ü b e r F . V . K r a m ä f , die er u m neue Erkenntn isse ü b e r sein K o m p o n i s t e n p r o f i l und 
seine S t i lwand lungen bereichert . Das S t u d i u m der F a m i l i e n v e r h ä l t n i s s e beweis t K r a m ä f s 
tschechische H e r k u n f t . D e r Aufen tha l t i n Kamen ice (Chemnitz) b e s a ß e inen entscheiden
den A n t e i l an der Ent fa l tung seines Talentes . In T u f a n y lernte er dann die bedeutendsten 
W e r k e der Z e i t kennen, gelangte aber noch n icht z u e inem p e r s ö n l i c h e n S t i l . D i e A r c h i v 
s tudien des A u t o r s i n U n g a r n br ingen andere Fests te l lungen als die bisher ige L i t e r a t u r 
(der S c h w e r p u n k t v o n K r a m ä f s T ä t i g k e i t konzen t r i e r t e s ich v o r a l l e m auf die Zei t , als 
er in den Diens ten des Gra fen K ä r o l y i stand). D e r Weg z u m k ü n s t l e r i s c h e n Aufs t i eg und 
z u r a l lgemeinen A n e r k e n n u n g ö f f n e t e s ich i h m aber erst i m W i e n e r M u s i k b e r e i c h . A l s 
vo rwiegend ins t rumenta le r K o m p o n i s t stellte s ich nun K r a m ä f v o r a l l e m auf die K a m 
m e r m u s i k e in . D i e Ana lyse seiner W e r k e f ü h r t Pad ra z u folgenden S c h l ü s s e n : i n der 
M e l o d i k erscheinen bemerkenswer te A n z e i c h e n eines u n r e g e l m ä ß i g e n Per iodenbaus und 
neuer tonaler Beziehungen, das ha rmonische M a t e r i a l b r ing t E lemente der F r ü h r o m a n t i k . 
Das Imi t a t ionspr inz ip ist eine der H a u p t s t ü t z e n seiner Kompos i t ionsa rbe i t . In fo rma le r 
H i n s i c h t h ä l t er i n seinen K o m p o s i t i o n e n den klass ischen Baup l an e in . Diese p e r s ö n l i 
chen Kennze ichen seiner M u s i k gestatten es d e m A u t o r dubiose K o m p o s i t i o n e n z u iden
t i f iz ieren. K r a m ä f s W e r k b e s t ä t i g t die his tor ische Bedeutung seines S c h ö p f e r s i m Wiene r 
M u s i k l e b e n . 

3. Rudolf Pecman : Skladatel Josef MysliDecek a jeho jeoistni epilog. Listy z dejin 
neapolske opery (Der Komponist Josef Myslivecek und sein Bühnenepilog. Blätter aus 
der Geschichte der neapolitanischen Oper). Brno 1967, I. Teil: Text (495 S.), II. Teil: 
Noten- und Bildbeilagen (68 S.). Konsultant: J. Racek. Opponenten: B. Stedron, M. No-
väk, K. Vettert, J. Vyslouzil. 

Pecman w ä h l t e z u seiner Kand ida ten-Disse r t a t ion e in Thema , das sich m i t unerforsch
ten Fragen ü b e r M y s l i v e c e k s O p e r n w e r k b e f a ß t . Es geht i h m u m die E ing l i ederung v o n 
M y s l i v e c e k s O p e r n i n die letzte En twick lungse tappe der sog. Neapo l i t an i schen Ope rn -
schule u n d der i ta l ien ischen O p e r ü b e r h a u p t . D e r A u t o r entschied sich für eine T e i l 
monograph ie ü b e r M y s l i v e c e k s letztes B ü h n e n w e r k , seine O p e r „ M e d o n t e " . E r vergle icht 
sie mi t den ü b r i g e n B ü h n e n w e r k e n des K o m p o n i s t e n (soweit sie zu r V e r f ü g u n g standen) 
und gelangt z u den grundlegenden S t i l m e r k m a l e n seines Opernschaf fens : i m A u s d r u c k 
gef iör t es bereits in den vork lass i schen Bere ich , i m Sujet u n d T e x t ve rha r r t .es jedoch 
bei d e m s p ä t b a r o c k e n K a n o n eines Metas tas io . R. Pecman untersuchte Metas tas ios L i b 
rettos genau, die M y s l i v e c e k ve r ton t hat, u n d kons tant ie r t , d a ß de r K o m p o n i s t m i t siche
rem G r i f f die besten A r b e i t e n des b e r ü h m t e n Textd ich ters g e w ä h l t hat. V o m dramatur 
gischen S tandpunkt aus gesehen, en twicke l te M y s l i v e c e k die G r u n d s ä t z e des s p ä t b a r o c k e n 
M u s i k d r a m a s . D e r A u t o r bespr ich t M y s l i v e c e k s V e r h a r r e n auf den G r u n d s ä t z e n der nea
pol i tan ischen Oper , die A . Scar la t t i r e p r ä s e n t i e r t . I m Lich te dieser B i n d u n g erscheint i h m 
M y s l i v e c e k eher als k o n s e r v a t i v e r K ü n s t l e r , denn als r e v o l u t i o n ä r e r Wegbahner der Oper . 
Dies gil t auch fü r seine letzte O p e r „ M e d o n t e " , deren L ib re t t i s t G a m e r r a , e in Epigone 
Metas tas ios , be i w e i t e m nicht das N i v e a u seines V o r b i l d s erreicht . In mus ika l i sche r H i n 
sicht ist j edoch diese O p e r dank i h r e r eigenart igen u n d stel lenweise ergreifenden M e l o 
d ik interessanter. M y s l i v e c e k ist u m einen or ig ine l le ren B a u der A r i e n b e m ü h t , i n die 
er i m Sinne der besseren d ramat i schen W i r k u n g v o r a l l em das rec i ta t ivo aecompagnato 
einbaut. 

4. Ferdinand Van a : Notacni prineipy loutnooych pamätek o ceskych zemich 
(Die Notationsprinzipien der alten Lautenliteratur in den Böhmischen Ländern). Gottwal-
dov 1965, I. Teil (Text): 290 S., II. Teil (Verzeichnis der Kompositionen): 120 S. Konsul
tant: B. Stedron. Opponenten: J. Kresänek, L. Mokry, F. Lysek. 

E i n geschlossener Ü b e r b l i c k der geschriebenen Lau ten tabu la tu r (45 D e n k m ä l e r aus 
B ö h m e n und M ä h r e n ) , der i h r No ta t i ons sys t em k l ä r t . Die Lau ten tabu la tu ren des 16. -19. 
Jahrhunder t s w u r d e n noch nicht systematisch bearbeitet . Im ersten T e i l de r A r b e i t br ingt 
Var ia einen his tor ischen A b r i ß der E n t w i c k l u n g des Lautenspiels , w o b e i er v o r a l l em 
Lauten tabu la tu ren dechiffr ier t und t ranskr ib ie r t . D e r folgende Stoff ze r f ä l l t i n z w e i 
K a p i t e l : die Per iode v o r G a u l t i e r (die e inzelnen W e r k e unterscheiden sich vone inander 
i n der Nota t ion) u n d die Per iode nach Gau l t i e r (Uni f iz ie rung der T o n h ö h e n - N o t a t i o n ) . 
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D e r zwei te T e i l der A r b e i t e n t h ä l t eine Aufs t e l l ung der einzelnen W e r k e m i t Angabe 
v o n T a k t und Tona r t ; s ch l i eß l i ch b e f a ß t s ich V ä n a mi t Fragen der S t i m m u n g und weis t 
auf W e r k e aus der Ze i t v o r Gau l t i e r h in , die s ich durch eine V a r i a b i l i t ä t der Interval ls-
cntfernungen zwischen den e inzelnen C h ö r e n auszeichnen. E r w i d m e t sich auch der Frage 
der Fests te l lung der absoluten S t i m m u n g s h ö h e der Laute , die fü r die T r a n s k r i p t i o n in 
die moderne N o t a t i o n w i c h t i g ist. Angesichts der met r i schen Unbes t immthe i t exist ierte 
keine genaue M e t h o d e die T o n l ä n g e eines A k k o r d s festzuhalten, der l ä n g e r dauerte als 
die ü b r i g e n . Be i der Frage der T r a n s k r i p t i o n v o n met r i schen Tabu l a tu rwe r t en gibt es 
deshalb z w e i unterschiedl iche A n s i c h t e n : die „ p o l y p h o n e " u n d die „ t r e u e " (vert ikale, 
strikte) T r a n s k r i p t i o n . W. A p p e l lö s t diese Frage je nach dem Cha rak t e r der N o t e n 
schrift und der A u t o r s c h l i e ß t sich se inem S tandpunkt an. V ä n a beachtet auch die me
lodischen Verz i e rungen und ihre T r a n s k r i p t i o n . D e r f r ü h e r n icht verwendete T r i l l e r , P ra l l 
t r i l le r und Vorsch lag hat s ich s tark verbre i te t . 

1 9 6 8 : 

1. Theodora S t r a k o o ä : Hudba u brtnickych Collaltü u 17. a 18. stoleti (Die 
Musik bei der Adelsfamilie Collalto in Brtnice im 17. und 18. Jahrhundert). Brno 1967, 
2 Bd. 1. Bd.: 169 S. Beil.: Anmerkungen, Register, Bildbeil. (53 S.), 2. Bd.: 25 Fotokopien, 
Tabellen, Beilagen. Opponenten: J. Racek, J. Vyslouzil, K. Vetterl. 

Die A u t o r i n w ä h l t e den Fragenkre is der m ä h r i s c h e n S c h l o ß k a p e l l e n i m S p ä t b a r o c k und 
in der F r ü h k l a s s i k . Das erste K a p i t e l w i d m e t sie e iner h is tor i schen Ü b e r s i c h t der H e r r 
schaft Br tn ice , auf der e inander z w e i Adclsgeschlechter a b l ö s t e n — die Valdstejns und 
die Col la l tos . D a n n zeichnet sie ein B i l d des M u s i k l e b e n s auf S c h l o ß Br tn ice i m 17. und 
in der ersten H ä l f t e des 18. Jahrhunder t s , g e s t ü t z t auf Que l l en u r k u n d l i c h e n Charakters 
(Inventare u. ä.). Das M u s i k l e b e n b l ü h t e auf der Her r schaf t Co l l a l to bereits u m die M i t t e 
des 17. Jahrhunder t s u n d sein N i v e a u l ä ß t der zwei te , der K i r c h e n m u s i k gewidmete T e i l 
des Inventars v o n S c h l o ß Br tn ice erkennen. Das dri t te K a p i t e l u m f a ß t eine Beschre ibung 
und Ident i f iz ierung des themat ischen Inventars aus der M i t t e des 18. Jahrhunder t s , das 
das Reper to i re der S c h l o ß k a p e l l e , des Klos ters und der K i r che ^enthäl t . Im v ie r t en K a 
pi te l w i r d die E n t w i c k l u n g der. S c h l o ß k a p e l l e unter T. V . Co l l a l t o geschildert , das fünf t e 
K a p i t e l br ingt eine Ana lyse u n d Wer tung des Inventars m i t themat ischen V e r m e r k e n 
v o n 1050 K o m p o s i t i o n e n , die 130 A u t o r e n zuzuschre iben sind. A m Reper to i re der S c h l o ß 
kapel le betei l igten sich auch i ta l ienische und deutsche Kompon i s t en , es erscheinen dor t 
fast alle Richtungen u n d Bereiche der s p ä t b a r o c k e n , vork lass i schen und klass ischen 
M u s i k , u . a. neben Ins t rumen ta lkompos i t i onen der Kapel lenmi tg l ieder . A u f G r u n d v o n 
Verg le ichen mi t den M u s i k a l i e n s a m m l u n g e n und themat ischen Inventaren m ä h r i s c h e r 
und ö s t e r r e i c h i s c h e r P roven ienz ident i f iz ier te die A u t o r i n einige unbekannte K o m p o n i s t e n 
und wer te t die V e r m e r k e mehre re r P e r s ö n l i c h k e i t e n , deren K o m p o s i t i o n e n i m Reper to i re 
der Kapel le v o n Br tn ice ver t re ten s ind. D e r S c h l u ß bringt zusammenfassende E r l ä u t e 
rungen ü b e r die m ä h r i s c h e n S c h l o ß k a p e l l e n . 

2. Jan Trojan-. K problematice oratoria 20. stoleti (Zur Problematik des Orato
riums im 20. Jahrhundert). Brno 1967, 111 S., 20 S. Beilagen. Konsultant: J. Vyslouzil. 
Opponenten: B. Stedron, Z. Blazek, J. Burjanek. 

Eine ä s t h e t i s c h - h i s t o r i s c h e A r b e i t . I m ersten T e i l w i r d das O r a t o r i u m als F o r m de
f inier t und begrenzt. D e r A u t o r bespr icht den Themenkre i s des O r a t o r i u m s und k o n 
statiert seine Beziehungen z u v e r w a n d t e n M u s i k f o r m e n — der Oper , Kantate , dem F i l m 
usw. Sch l i eß l i ch weis t er auf die wich t igs ten K o m p o n e n t e n hin, die sich an der Inter
pre ta t ion des Ora to r iums betei l igen und i m 20. J ah rhunder t Bedeutung gewonnen haben 
(z. B . der Sprechchor) . W e n n auch die hande lnden Personen des Ora to r iums in den H i n 
tergrund treten, spiel t das Orches te r ke ine geringere Rol le als i n der O p e r u n d ü b e r 
n immt ü b e r d i e s eine Reihe wei te re r Funk t ionen . Die F o r m des Ora to r iums p a ß t sich 
heute auch Elemente an, die mi t der g e g e n w ä r t i g e n A r t u n d Weise des A u s d r u c k s ver
k n ü p f t s ind u n d w i r d dami t auch in der ä u ß e r e n F o r m zu e inem modernen Gebi lde . 
Sonst ist jedoch die Z e i t g e m ä ß h e i t oder N i c h t z e i t g e m ä ß h e i t des Ora to r iums eine ver
ä n d e r l i c h e Angelegenhei t . W e n n dieses i n den zwanz ige r Jah ren eine A r t P r i v i l e g i u m 
der N e o k l a s s i k e r gewesen ist, k o m m e n heute i m O r a t o r i u m auch Ver fahren der M u s i k 
avantgarde zur Gel tung . Im zwe i t en T e i l br ingt der A u t o r eine his tor ische Ü b e r s i c h t der 
E n t w i c k l u n g des Ora to r iums , unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der Beziehung des al ten 
Ora to r iums zu r Gegenwar t . Es w a r e n offenbar Barockmeis te r , die die neuzei t l ichen 
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A u t o r e n insp i r i e r t haben. D e r dr i t te T e i l ve r such t eine his tor ische D o k u m e n t a t i o n der 
ä s t h e t i s c h e n Thesen des ers ten Te i l s . D e r A u t o r unterscheidet v i e r En twick lungsphasen 
des neuzei t l ichen O r a t o r i u m s : 1. Phase — A u s k l i n g e n des s p ä t r o m a n t i s c h e n Oratoriums,-
2. Phase - z w a n z i g e r Jahre des 20. J ah rhunde r t s ; 3. Phase (1930-1950) - H o c h b l ü t e 
des neoklass ischen Oratoriums,- 4. u n d letzte Phase - A n t r e t e n neuer, gemischter For 
men. I m A n h a n g f indet der L e s e r eine Ü b e r s i c h t s t a b e l l e des O r a t o r i u m s i m 20. Jahr 
hundert . 

1 9 7 0 : 

1. Z den ek Fridrich .- Brnensky varhanäi Jan Vymola. (Der Brünner Orgelbauer 
Jan Vymola.) Olomouc 1969, 235 S. Opponenten: B. Stedron, J. Sehnal 

Fr id r i chs Kand ida ten-Disse r t a t ion ist die erste g r ö ß e r e M o n o g r a p h i e ü b e r die m ä h r i 
sche Orge lbaukuns t des 18. Jahrhunder t s . D e r A u t o r zeichnet das P r o f i l des B r ü n n e r 
Orgelbauers J a n V y m o l a , b r ing t eine Ü b e r s i c h t seiner T ä t i g k e i t , be s t immt die typischen 
Kennze ichen seiner Ins t rumente u n d stell t V y m o l a nach k r i t i s chen Verg le i chen mi t der 
n o r d m ä h r i s c h e n u n d ö s t e r r e i c h i s c h e n Orgelbauschule i n die S t i l en tw ick lung der mi t t e l 
e u r o p ä i s c h e n Orge lbaukuns t . I m b iograph ischen K a p i t e l ü b e r die Orge lbauer fami l i e V y 
m o l a e r g ä n z t der A u t o r einige N a m e n v o n Orge lbaue rn aus den F a m i l i e n Roskos , Sieber, 
Beck u n d C ä p e k , als Ergebnis seiner g r ü n d l i c h e n A r c h i v s t u d i e n . D a n n bietet er k le ine 
Te i lmonograph ien v o n 25 Orge ln J a n V y m o l a s , die J a r o s l a v U s a k s Studie „ B r n e n s k e 
va rhany J a n a V y m o l y " ( B r ü n n e r Orge ln J a n Vymolas ) aus dem J a h r 1763 e rwe i te rn . 
N e b e n einer ä u ß e r e n Beschre ibung f indet m a n do r t auch die bautechnischen u n d akust i 
schen M e r k m a l e dieser Ins t rumente . J a n V y m o l a f ü h r t e die Orge lbaukuns t z u hoher 
Vo l l endung . E r diente den Anfo rde rungen seiner Z e i t und baute Inst rumente , die der 
damal igen K i r c h e n m u s i k entsprachen. Seine Orge ln ü b e r r a g e n die Q u a l i t ä t de r z u dieser 
Zei t ü b l i c h e n Ins t rumente b e t r ä c h t l i c h . 

2. J i f i Sehnal: K a p e / a olomouckeho biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna 
(1664-1695) (Die Kapelle des Olmützer Bischofs Karl Liechtenstein-Castelcorn). Brno 1968, 
310 S., SO S. Anmerkungen, 9 Bildbeil. Opponenten: J. Vyslouzil, K. Vetter) . 

E ine umfassende Bearbe i tung der K r e m s i e r e r Kape l le B i schof K a r l Liechtenste in-Caste l -
corns. D i e M u s i k a l i e n s a m m l u n g dieser Kape l l e ist eine w e r t v o l l e Quel le der M u s i k 
geschichte des 17. Jahrhunder t s i n Mi t te leuropa , - t r o t z d e m s ind b i sher n u r wenige A r b e i 
ten ü b e r diese Kape l l e erschienen, die sich a u ß e r d e m meis t n u r mi t Tei l f ragen b e s c h ä f t i 
gen. J . Sehnal l ö s t seinen Fragenbere ich zusammenfassend, i m Lich te der Krems ie r e r 
M u s i k a l i e n s a m m l u n g u n d i m Z u s a m m e n h a n g m i t a l len ü b r i g e n Q u e l l e n ü b e r die M u s i k 
S ü d m ä h r e n s i m 17. Jahrhunder t , die z u g ä n g l i c h wa ren , w o b e i e r n ich t n u r v o n A n a l y s e n 
der M u s i k ausgeht, sondern auch soziologische B l i c k p u n k t e b e r ü c k s i c h t i g t . A u s einer 
Menge k l e i n e r Ber ich te w ä c h s t das B i l d v o n Liechtenste ins Kape l le i n sechs K a p i t e l n . 
Zuers t b e f a ß t s ich der A u t o r mi t de r M u s i k t r a d i t i o n a m H o f e de r O l m ü t z e r B i schöfe 
bis z u m J a h r 1664, u n d w i d m e t dann d e m Bischof K a r l L iechtens te in-Cas te lcorn und 
seiner Kape l le s e l b s t ä n d i g e Abschni t te , i n denen w i r be i der A u f z ä h l u n g der T r o m p e t e r 
und ü b r i g e n M u s i k e r auch auf die N a m e n H e i n r i c h Ignaz Bibers und P a v e l Ve jvanovskys 
s t o ß e n . D e r A u t o r belegt die lebhaften Kon tak t e dieser Kapel le m i t Wiene r M u s i k e r n , mi t 
m ä h r i s c h e n M u s i k i n s t i t u t i o n e n usw. Es folgt das K a p i t e l ü b e r den Ins t rumentenfonds der 
Kape l le , ü b e r E i n k ä u f e v o n Inst rumenen, ü b e r das Inventar , ü b e r Ins t rumentenerzeuger 
und die V e r w e n d u n g der Instrumente, w ä h r e n d das S c h l u ß k a p i t e l die M u s i k s a m m l u n g 
der Kapel le , ihre H i s t o r i e , Cha rak t e r i s t i k u n d Bedeutung bringt . D i e Sammlung e n t h ä l t 
heimische und fremde K o m p o n i s t e n . 

Vojtech Kyas — Petra Heerenooä 
Deutsch von Jan Gruna 




