
Besprechungen 

Brunellis modernisiert, der Generalbass wurde 
ausgesetzt, in den Rezitativen wurden Appog-
giaturen ergänzt. Arienkadenzen sind-im Un-
terschied zu einigen anderen Opern der Gluck-
Ausgabe - nicht ergänzt, da sie nach Ansicht des 
Herausgebers nicht nach „seinem eigenen Ge-
schmack" komponiert sein sollen, sondern den 
Sängerinnen und Sängern „gestalterischen Frei-
raum" lassen sollen. 
(August 2002) Elisabeth Schmierer 

FRANZ SCHUBERT: Neue Ausgabe sämtlicher 
Werke. Serie V: Orchesterwerke, Band 3: Sinfo-
nie Nr. 7 in h. Vorgelegt von Wemer ADER-
HOLD. Kassel u. a.: Bärenreiter 1997. XXV, 
91 s. 

Anzuzeigen ist die kritische Edition eines der 
bekanntesten sinfonischen Werke des 19. Jahr-
hunderts. Franz Schuberts h -Moll-Sinfonie mit 
dem erst im 20. Jahrhundert aufgekommenen 
Beinamen „Die Unvollendete" umgibt immer 
noch ein geheimnisvoller Schleier. Dass ihn 
auch die neue Ausgabe nicht völlig lüften kann, 
ist auf die Lage der Quellen zurückzuführen. 
Grundsätzlich darf weiter über die Frage nach 
dem Grad der Vollendung des Werks und über 
die Gründe seiner - vorsichtig ausgedrückt -
Kürze spekuliert werden. Um weitere offene 
Fragen anzudeuten: Warum erwähnt Schubert 
die Komposition nicht in dem Brief an Spaun 
vom 7. Dezember 1822, in dem er alle größeren 
Arbeiten des Jahres aufzählt? Wenn Schubert die 
Sinfonie dem steiermärkischen Musikverein zu 
widmen gedacht hatte, warum spielte sie dann 
bei seinem Aufenthalt in Graz im Jahr 1827 
überhaupt keine Rolle? Warum hat Anselm Hüt-
tenbrenner das Autograph etwa 40 Jahre der Öf-
fentlichkeit vorenthalten, obwohl er es angeb-
lich über die Maßen schätzte und den beethoven-
schen Opera gleichstellte? 

Der Edition geht ein Vorwort voraus, das um-
fassend über Entstehung, Überlieferung, Wid-
mungsfragen, Rezeption und Ergänzungsver-
suche berichtet. Dabei werden die zentralen 
textlichen Quellen mitgeteilt. Den beiden abge-
schlossenen Sinfoniesätzen folgt ein Anhang. 
Seine beiden Teile scheiden zwischen Materia-
lien in Partitur- und in Particellnotation. Auf 
den in Partituranordnung überlieferten Anfang 
des dritten Satzes folgt der Particellentwurf, der 
in der Reprise der Kopfsatzexposition einsetzt 
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und im Trio des dritten Satzes abbricht. Wäh-
rend der Entwurf zwar für die Darstellung im 
Notenstich Probleme aufwarf, dafür aber keine 
Ergänzungen - etwa in der Artikulationsbe-
zeichnung - vorgenommen werden mussten, 
zwang das Partiturautograph zu vielfachen edi-
torischen Angleichungen. Die Entscheidungen 
des Herausgebers - etwa im Hinblick auf Bogen-
längen oder die Notation von Paukentremoli (im 
2. Satz, T. 96 ff., 237 ff.) - sind indes mit Hilfe 
des Korrekturverzeichnisses und der nachge-
schickten Bemerkungen nachvollziehbar, und 
dies in des Wortes doppelter Bedeutung. Das 
heißt freilich nicht, dass alle Anlässe zur Dis-
kussion ausgeräumt wären. Auch wenn Schu-
berts „emoriendo" (2. Satz, T . 81 f., 222 f., und 
im Entwurf) unüblich und umgangssprachlich 
unbelegt ist, hätte es nicht unbedingt durch das 
gängige „morendo" ersetzt werden müssen. Und 
wenn schon einmal kritische Punkte berührt 
werden, dann wäre auch zu fragen, warum im 
Vorwort die Faksimileausgabe der Quellen 
(München und Salzburg 1978) nicht erwähnt 
wird. Die Deutsch-Nummer des Werks taucht 
zum ersten Mal auf Seite IX in einer Fußnote auf, 
ohne jedoch ausdrücklich der h-Moll-Sinfonie zu-
gewiesen zu werden. Doch das sind ohne Frage 
Lappalien angesichts des sorgfältig erarbeiteten 
und anschaulich dargelegten Bandes. Bleibt zu 
hoffen, dass er zur intensiven Beschäftigung mit 
dem Werk anregt- auch wenn eines bereits fest-
stehen dürfte: Die„ Unvollendete" ist ein vollen-
detes Fragment. 
(Oktober 2002) Siegfried Oechsle 

WILLIAM WALTON: Edition. Volume 23: 
Henry V. A musical scenario after Shakespeare. 
The text and Walton 's music adapted by Christo-
pher PALMER. Edited by David LLOYD-TONES. 
Oxford: Oxford University Press 1999. XVIII, 
190S. 

Das CEuvre William Waltons besitzt den un-
schätzbaren Vorteil, sehr überschaubar zu sein. 
Die Gesamtausgabe der Werke Waltons, die Wil-
liam Walton Edition, geht einen Mittelweg zwi-
schen wissenschaftlich-kritischer und prakti-
scher Aufführungsausgabe - eine Technik, die 
bei Komponisten des 20. Jahrhunderts manch-
mal nicht nur opportun, sondern auch die sinn-
vollste ist. Gleichzeitig vermeidet die Ausgabe 
so diverse Probleme, mit denen die Weill-Aus-
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gabe nunmehr zu kämpfen hat- etwa solche der 
Präsentation verschiedenster mehr oder weni-
ger gleichwertiger Lesarten von Szenenmusik 
und solche- auch aus vorherigem erwachsende-
der Veröffentlichung von Filmmusik ohne das 
naturgemäß zugehörige multimediale Pendant, 
d. h . den Film selbst in seinen ganz eigenen Er-
fordernissen. Von fast allen Filmmusikparti-
turen W altons (und diversen anderer Komponis-
ten) hat der 1995 früh verstorbene Christopher 
Palmer „Scenarios" erstellt, die von dem Ur-
sprungszweck entbunden sind. Palmer macht es 
sich zur Aufgabe, Material, das über den ganzen 
Film verstreut und womöglich nicht einmal in 
der Endfassung genutzt worden war, aufführbar 
zu machen. Im vorliegenden Fall geschieht dies 
angesichts des offensichtlichen Verlusts diver-
ser Teile des Autographs vielfach, und zwar un-
ter Berücksichtigung von Ausgaben und Arran-
gements vielfältiger Art (sämtlich vom Kompo-
nisten autorisiert oder zumindest gebilligt) . 
Selbst Waltons eigene Einspielung einiger Stü-
cke aus der Partitur wurden verwendet. 

Palmerwarvon Hause aus Praktiker (er leiste-
te Bedeutendes als Autor, im Rundfunk und in 
der Tonträgerindustrie insbesondere für die bri-
tische Musik) und stellte, wie es David Lloyd-
Jones formuliert, im Falle von Henzy V eine Re-
konstruktion her (S. V); Lloyd-Jones macht es 
sich zur Aufgabe, diesen praktischen Ansatz wis-
senschaftlich-praktisch zu untermauern und bis 
auf den Rückgang ins Originalmanuskript Wal-
tons nachvollziehbar zu machen. (~r gibt zum 
Beispiel eine detaillierte Beschreibung der er-
haltenen Originalmanuskripte.) Dabei folgt er 
weitgehend Palmers Ausgabe, nur in wenigen 
Punkten entscheidet er sich für aufführungs-
praktisch pragmatischere Lösungen. Ergebnis 
ist naturgemäß eine Hybridfassung, die nicht 
wissenschaftlichen Anspruch erhebt I dafür aber 
außerordentlich sorgfältig ediert, mit Fak-
similia und „textual notes" anstelle eines Kriti-
schen Berichtes ausgestattet ist), wohl aber die 
Musik W altons dem Konzertgebrauch zuführt. 
(März 2001) Jürgen Schaarwächter 

Besprechungen · Eingegangene Schriften 

Eingegangene Schriften 

ULRIKE ARINGER-GRAU: Marianische Anti-
phonen von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann 
Michael Haydn und ihren Salzburger Zeitgenossen. 
Tutzing: Hans Schneider 2002. 277 S., Notenbeisp. 
[Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschich-
te. Band 60.J 

Beiträge zur Geschichte evangelischer Posaunen-
arbeit. Hrsg. von Horst Dietrich SCHLEMM. Liefe-
rung 6: Die Geschichte der Posaunenarbeit in den 
Kirchen Südafrikas. Gütersloh: Gütersloher Verlags-
haus Gerd Mohn 2001. 120 S., Abb. 

LARS BERGLUND: Studier i Christian Geists 
vokalmusik. Uppsala: Uppsala universitet / Lars 
Berglund 2002. 391 S., Notenbeisp. [Acta Universi-
tatis Upsaliensis. Studia Musicologica Upsaliensia. 
Nova Series 21.J 

HECTOR BERLIOZ: Schriften. Betrachtungen 
eines musikalischen Enthusiasten. Ausgewählt, he-
rausgegeben und kommentiert von Frank HEIDL-
BERGER. Kassel: Bärenreiter / Stuttgart/Weimar: 
J. B. Metzler 2002. 284 S., Abb. 

GIOV ANNI ANDREA BONTEMPI / MARCO 
GIOSEPPE PERANDA: Drama oder Musicalisches 
Schauspiel von der Dafne. Hrsg. von Susanne WILS-
DORF. Leipzig: Friedrich Hofmeister Musikverlag 
1998. XXXVIII, 204 S. (Denkmäler Mitteldeutscher 
Barockmusik. Serie II: Komponisten des 17. und 
18. Jahrhunderts im mitteldeutschen Raum. 
Band 2.J 

PIERRE BOULEZ / JOHN CAGE: Correspon-
dance et Documents. Edites par Jean-Jacques NAT-
TIEZ. Nouvelle edition revue par Robert PIENCI-
KOWSKI. Mainz u. a.: Schott 2002. 360 S., Abb., 
Notenbeisp. (Veröffentlichungen der Paul Sacher 
Stiftung. Band I.J 

JOHANNES BRAHMS: ,,Es ist das Heil uns kom-
men her''. Motette Opus 29 Nr. 1. Faksimile nach 
dem Autograph im Besitz des Brahms-Institutes an 
der Musikhochschule Lübeck. Mit einem Nachwort 
von Wolfgang SANDBERGER. Lübeck: Brahms-In-
stitut / München: G. Henle Verlag 2002. 20 S. 

JOHANNES BRAHMS: Neue Ausgabe sämtlicher 
Werke, Serie I: Orchesterwerke, Band 2: Symphonie 
Nr. 2 D-Dur Opus 73. Hrsg. von Robert PASCALL 
und Michael STRUCK. München: G. Henle Verlag 
2001. XXV, 287 S. 

ALBERT BREIER: Die Zeit des Sehens und der 
Raum des Hörens. Ein Versuch über chinesische 
Malerei und europäische Musik. Stuttgart/Weimar: 
J. B. Metzler 2002. XIII, 518 S., Abb., Notenbeisp. 


