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 Csomasz Tdth, K: A humanista metrikus
 dallamok Magyarorszdgon. (Die huma-
 nistischen metrischen Melodien in Un-

 garn.) Akademiai Kiad6, Budapest
 1967. 354 S.

 Seitdem Bence Szabolcsi im Jahre

 1928 das erste auf ungarischem Boden
 Orschienene Notendruckwerk, die aus

 denm Jahre 1548 stammende Odensamm-
 lung von Honterus wieder entdeckte
 und beschrieb, und im Zusammenhange
 damit die Aufmerksamkeit auf die

 iolle der humanistischen metrischen

 Melodien in den ungarischen Schulen
 lenkte, stellt sich unserer Musikwissen-

 schaft (lie Aufgabe, dieses Problem in
 seinen Einzelheiten zu kliaren. Diese

 gewil3 nicht leichte Aufgabe hat Kalmain
 (:somasz T6th iibernommen. Die Auf-
 gabe wird gleich anfangs durch die
 bedauerliche Tatsache erschwert, daf
 (las Bild der fiber die ungarischen Schu-
 len in unsere Heimat gelangten huma-
 nistischen musikalischen Einfliisse not-

 wendigerweise aus )Denkmiilern und
 Angaben, die beinahe gleich Null sind((,
 zusammengestellt werden mul3. Die
 Arbeit des Verfassers erinnert an jene
 (les Archiiologen, der an Hand des
 (Grundrisses und einiger weniger erhal-
 tener behauener Steine des zerst6rten
 Baudenkmals das wahre Bild des ein-

 stigen Gebiiudes wieder aufleben liift.
 Mit der Griindlichkeit und dem Eifer

 eines Archiiologen forscht unser Ver-
 fasser nach allen Fiiden, die mit der

 europiiischen humanistischen Bildung
 verbinden - so sichtet er das erhaltene

 Material an Notendrucken und iiber-

 priift jene musikalischen Angaben, an
 Hand derer das einschliigige Bild der
 Zeit rekonstruiert werden kann. Daf3

 dies tatsiichlich gelungen, und dalI
 dieses so erhaltene Bild wirklich an-

 nehmbar ist, verdanken wir der stren-

 gen Sachlichkeit, womit der Verfasser
 scin Material behandelt sowie dem Um-

 stand, da3 er sich bei der Schlielfung
 der bestehenden Liicken von romanti-

 schen Ubertreibungen der Phantasie
 fernhiilt.

 Es sei auch die Objektivitit als eines
 der Verdienste des Verfassers beson-

 ders hervorgehoben, da er - unseres
 Erachtens - uns eben dadurch erleich-

 tert, die Lage richtig zu bewerten. Die-
 ser Zug zeigt sich zum Beispiel auch
 wenn er den strengen Standpunkt der
 ungarischen reformierten Kirche in den
 16. und 17. Jahrhunderten gegeniiber
 der vokalen Polyphonie eingehend be-
 handelt. Wir halten dieses Moment fiir

 wichtig, da es die Grundlage und die
 Erkliirung jener bedauerlichen Ge-
 pflogenheit ist, daf, in den ungarischen
 reformierten Schulen die metrischen

 Melodien - und noch dazu nicht immer

 die Hauptmelodie, sondern zeitweise
 die im Diskant vorkommende Begleit-
 melodie - nur einstimmig gesungen
 wurden, wo doch schon Honterus und

 sein Kreis in Kronstadt (rum. Braqov,
 ung. Brass6) - in deutsch-lutherischer
 Umgebung - um die Mitte des 16.
 Jahrhunderts, der Gewohnheit der Zeit

 gemii3B, die humanistischen Oden mehr-
 stimmig auffiihrten, und auch die An-
 gaben der Notenbestiinde des Kron-
 stiidter Kirchenchors von der gleich-
 zeitigen Bliite der Renaissance Poly-
 phonie zeugen, welcher bei uns, wie
 allgemein im Bereiche der lutherischen
 Reformation, keinerlei prinzipieller Be-
 schlul3 im Wege stand. Ebenso sachlicb
 iiulert er sich fiber die Miingel der
 musikalischen Schreibfertigkeit an den
 ungarischen reformierten Schulen. Diese
 Fertigkeit ist - seines Erachtens -
 stufenweise unter das auf Grund des
 Notizbuches von Liszl6 Szalkai be-

 kannte, um das Ende des 15. Jahrhun-
 derts vorherrschende Niveau Saros-

 pataks gesunken, anstatt dieses weiter
 zu entwickeln. Die Wurzeln dieses Um-

 standes findet der Verfasser in jener
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 musikalischen Anspruchslosigkeit, die
 sich auch in den Schulen des 16. u. 17.

 Jahrhunderts mit der ausschliefl3ich
 miindlichen Praxis des Melodienge-
 sanges begniigte. Diese vom Gebrauch
 der Noten absehende Praxis und die

 dahinter verborgene musikalische An-
 spruchslosigkeit - und nicht die Zer-
 stbrung des Andenkenmaterials an
 Noten in der Tfirkenzeit - bilden in
 erster Linie den Hintergrund zu der
 Tatsache, dafl das wichtigste Dokument
 des metrischen Melodienlebens in unga-
 rischer Sprache - die im 3. Kapitel
 in allen Einzelheiten behandelte SzilviLs-

 Ujfalvi-Ausgabe - auch keine einzige
 Melodie mit Noten bringt, sondern aus-
 schliel31ich Texte mit Hinweisen auf
 Melodien. Wenn es Leute gab - und es
 gab solche -, die imstande waren, (die
 liturgischen Melodien des gregoriani-
 schen Gesanges in den Gradualen und
 Passionen entsprechend notenmhliig auf-
 zuzeichnen, so taten sie es nur fiir die

 Liturgie und den Kantor, aber infolge
 der traditionellen Anspruchslosigkeit
 des reformierten Gottesdienstes schien

 die Herausgabe von Volksgesangbiiechern
 mit Noten fiberfliissig. Diesen Zustand
 erkliirt die sich auf gut anderthalb
 Jahrhundert erstreckende zerst6rende
 Wirkung der Tiirkenkriege, in deren
 Folge in den von Ungarn bewohnten
 Gebieten die stidtische Entwicklung,
 die jedoch als ein Grunderfordernis
 eines h6her entwickelten Musiklebens

 betrachtet werden mufi, fiir fast 200

 Jahre zum Stillstand kam. Die puri-
 tanische Bewegung, die sich seit dem
 zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts

 im Kreise der ungarlindischen und
 siebenbiirgischen Reformierten immer
 mehr auswirkte, verhinderte nicht nur

 die musikalische Entwicklung der re-
 formierten Liturgie, sondern verdrdingte
 auch stufenweise die bis dahin im Ge-

 brauch gewesenen gregorianischen litur-
 gischen Melodien aus ihrer Praxis.

 Das umfangreiche erste Kapitel des
 Buches bietet eine Ubersicht fiber die
 Gesamtheit der metrischen humanisti-

 schen Odendichtung in Europa, wobei
 ihre weitere antikisierenden und spii-
 teren, sich eher auf die neuen pro-
 testantischen Gesangsformen stiitzen-
 den Richtungen eigens behandelt wer-
 den.

 Mit der Odensammlung des Honterus
 beschiiftigt sich der Verfasser im 2.
 Kapitel. Er stellt uns dieses wichtige
 Zeugnis des polyphonen Melodienlebens
 in einem bis ins einzelne ausgearbeite-
 ten kulturellen Rahmen vor. Obwohl

 wir die Wirkung dieses musikalischen
 Denkmals auf die Schulen mit ungari-
 scher Unterrichtssprache nicht an Hand
 bedeutender Angaben nachweisen kin-
 nen, schditzen wir es doch hoch ein.

 denn es zeugt von der ernsten musikali-
 schen Bildung der siichsischen Gemein-
 schaft in Siebenbiirgen. Wie die neuesten
 Forschungen ergeben, hatte Honterus
 in seiner Schule zahlreiche ungarische
 Schiiler und daher springt die nachweis-
 bar geringe Wirkung dieser bedeutenden
 Liedersammlung umso mehr in die
 Augen. Der Grund fiir das geringe Aus-
 mafl dieser Wirkung liegt nicht blofl in
 der abgesonderten politischen und kirch-
 lichen Einheit der Siebenbiirger Sachsen
 - wobei Honterus eine bedeutende

 Rolle spielte -, ja nicht einmal in dem
 charakter- und stufenmiiligen Unter-
 schied zwischen der musikalischen Bil-

 dlung beider V flker, sondern haupt-
 sichlich im Unterschied der Religion:
 die Sachsen beharrten beim evangeli-
 schen Glauben Augsburger Konfession,
 wihrend die Ungarn in Siebenbiirgen
 edie ganze Skala der Hauptrichtungen
 der Reformation durchliefen, ganz bis
 zum Radikalismus des ebenfalls sdch-

 sischstaimmigen Ferenc David, der der
 Fiihrer des radikalen Fliigels des sieben-
 biirgischen Unitarismus war, utm end-
 lich in ihrer Mehrheit bei der feudali-
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 sierten kalvinisch-reformierten Rich-

 tung zu landen e.
 Die sorgfiiltig in moderner Umschrift

 mitgeteilten 21 polyphonen Siatze, eben-
 so wie die Einzelheiten fiber das Chor-
 leben in Kronstadt stellen uns das leb-

 bafte und inhaltsreiche musikalische

 Leben dieses 5stlichen Bollwerks des
 europiiischen Humanismus vor Augen,
 dessen Leiter und Seele eben Honterus

 war. Den gr6d3eren Teil seiner musikali-
 schen Sitze - abgesehen von einigen
 wenigen fibernommenen - hat er aller
 Wahrscheinlichkeit nach selber har-

 monisiert und auch in dieser Bezie-

 hung das Niveau lihnlicher besserer
 Werke seiner Zeit erreicht.

 Die musikalischen Wirkungen huma-
 nistischer Art die von den Schulen in

 den ungarischen Gegenden ausgingen,
 werden im 3. Kapitel erbrtert. Obwohl
 uns keine einzige Melodie zur Verfiigung
 steht, sind wir doch der Meinung, daB3
 dieses Kapitel das Riickgrat, den wert-
 vollsten Teil des Werkes bildet. Die

 Kollegien in Sarospatak mit seinem
 Charakter als Residenzstadt und im

 landfleckenartigen Debrezin (Debre-
 cen ) - jenem einem fortschrittliche-
 ren, dieses einem eher zu einem Kom-

 promif3 mit dem Feudalismus neigenden
 Typ angeh6rig - bedeuten die Mittel-
 und Brennpunkte der Bildung jener
 Zeit. Ihre Ausstrahlungen machen sich
 auch in dier Tiirkenzeit auf die ungari-
 schen reformierten Schulen hingeltend.

 Aus einer detaillierten Analyse der
 Schulgesangbiicher von Imre Szilvas-
 Ujfalvi geht hervor, daf3 auch in diesem
 Kreis die Praxis der metrischen Melo-

 (lien lebendig war, wenn auch nicht auf
 dem Niveau der Siebenbiirger Sachsen.
 Dies beweist uns Kalman Csomasz

 T6th in einleuchtender Weise, Schritt
 fiur Schritt, wobei er uns seine Doku-

 mente mit der bereits angedeuteten
 Sachlichkeit vorlegt. Er befaf3t sich
 eingehend mit dem Vergleich der er-

 haltenen Bruchstiicke dieser Werke

 sowie mit den damit zusammenhiingen-
 den literarischen Fragen. Neben der
 analytischen Arbeit verdankt aber die-
 ses Kapitel seinen Wert unseres Erach-
 tens jenem lebhaften, fast dramatisch
 gefiirbten Bild, das es uns von der
 Miirtyrergestalt Imre Szilvas-Ujfalvis
 gibt. In diesem Bild werden uns zwar
 die Mingel seiner musikalischen Bildung
 aufgezeigt, aber auch seine grof3e Liebe
 fiur die Musik sowie sein Opfermut.
 Der Verfasser stellt ihn nicht auf eine

 Stufe mit dem lutherischen, adelig-
 humanistischen Janos Rimay oder mit
 tier europtiischen Perspektive des Re-
 formierten Albert Szenci Molnar, be-

 tont aber, daB seine Treue zur Wahr-
 heit, sein Charakter, *seine tapfere
 Stellungnahme, die im Interesse der
 kirchlichen Reformbestrebungen auch
 vor dem Martyrium nicht zurfick-
 schrak#, ihn fiber alle seine Zeitgenossen
 erheben. Diese Zeilen stellen dem tapfe-
 ren und charakterfesten Reformator,

 dem humanistisch gesinnten Professor,
 der auch vom musikalischen Standpunkt
 aus seine Schiller mit wertvollem Mate-

 rial versorgte, ein wfirdiges Denkmal.
 Wenn Gewalt ihn nicht zum Verstum-

 men gebracht hditte, so hitte er dank
 seiner Kraft und seinem Schwung noch
 viel leisten kinnen.

 Ein auch vom europiischen Blick-
 punkt aus charakteristischer Zug des
 Bildungsmilieus Szilvas-Ujfalvis ist es,
 daB er - obwohl er in Wittenberg
 Gelegenheit gehabt hatte, sich mit einer
 auf hohem Niveau stehenden poly-
 phonen kirchlich-musikalischen Praxis
 bekannt zu machen - nach einer reali-

 stischen Einschhitzung der Lage nicht
 versuchte, diese Praxis in den heimi-
 schen reformierten Nihrboden umzu-

 pflanzen, in seinemn fUr Schulzwecke
 bestimmten Werke aber einen Quer-
 schnitt der besten lateinischen huma-

 nistischen Gesdinge seiner Zeit gab. Wir
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 heben darunter die 32 Psalmen Bu-

 chanans und ungefiihr 30 von Wolfgang
 Ammon iibernommene Gesdinge hervor,
 (lie meistens lateinische t'bertragungen
 dler beriihmtesten Lieder Luthers und

 seiner Zeitgenossen sind.
 Im 4. Kapitel behandelt der Verfas-

 ser die im Jahre 1629 verdffentlichte

 lateinische Odensammlung Jii Ti~a-
 novsk3s - humanistisch Tranoscius
 Pgenannt - und ver6ffentlicht sein aus
 20 Sditzen bestehendes musikalisches

 Material. Vom ungarischen Standpunkt
 aus ist seine Bedeutung gr8f3er als (lie
 des Honterus: diese seine Sammlung,
 ebenso wie sein im Jahre 1636 unter

 dem Titel Cythara Sanctorum erschie-
 nenes slowakisches Gesangbuch, haben
 ihre Wirkung auf den oberliindischen -
 so auch auf den Eperieser - und da-
 durch auf den ganzen ungarischen
 evangelisch-lutherischen Bildungsbe-
 reich ausgeiibt. Wir haben zwar vor-
 liiufig keine Angaben fiber die Rolle,
 (lie seine Oden in den ungarischen Schu-
 len aul3erhalb der lutherischen Kirche

 gespielt haben, bekommen aber aus-
 fiihrlich solche fiber jene Ungarn, die
 die Sammlung kannten, deren Wur-
 zeln tief in den Boden des europiischen,
 hauptsiichlich des humanistischen deut-
 schen Odenstils hinabreichten.

 Aus der musikalischen Analyse geht
 hervor, daf3 die Hilfte (ler Odensiitze
 eine abernahme ist, wiihrend die
 Harmonisierung det anderen Hiilfte als
 Arbeit des Tranoscius betrachtet werden
 kann. Csomasz T6th ist der Ansicht, daf

 die Harmonisierung der Siitze an mit
 Tritonius beginnende ihnliche Siitze des
 16. Jahrhunderts erinnert und somit

 ilie stellenweise bewuf3t erhabenen.
 barockartigen, oft schwiilstig gestimmen
 Odentexte an Wert iibertrifft.

 In den weiteren Teilen dieses Kapi-
 tels beschliftigt sich der Verfasser mit
 dem Weiterleben humanistischer me-

 trischer Gesdinge in jenen ungarisch-

 sprachigen Gesangbiichern, in welchen
 hie und da noch im 18. Jahrhundert

 lateinische Texte zu finden sind.

 Das letzte Kapitel des Werkes suclht
 eine Antwort auf die Frage zu geben,
 warum die ungarischen Dichter des 16.
 Jahrhunderts, unter ihnen auch der

 humanistisch gebildete Balint Balassi,
 der bedeutendste Lyriker des Jahrhun-
 derts, nicht in bedeutenderem Ausmafje
 versucht haben, die antiken Formen ins

 Ungarische zu fiberpflanzen. Den Grund
 nennt er uns in dem grundlegenden
 Unterschied zwischen antikem Maf3

 und der ungarisch betonter Reimkunst.
 Die ungarischen Dichter jener Zeit
 haben in vielen FFillen in den abwechs-
 lungsreichsten antiken Formen elegante
 lateinische Gedichte geschrieben, konn-
 ten aber die ungarischen Versionen me-
 trischer Muster fremden Ursprungs oft
 nur in monolythischen ungarischen
 Versen wiedergeben. Die ungarischen
 Dichter des 16. Jahrhunderts waren

 noch nicht imstande, diese Schwierigkeit
 zu fiberwinden; erst im 18. und 19.,
 ja sogar im 20. Jahrhundert finden sie
 wahre Ldsung des Problems. Umso
 bemerkenswerter ist es, daf3 sich in der
 ungarischen weltlichen Lyrik seit dem
 19. Jahrhundert eine leichte, metrische,

 hauptsiichlich jambische Musikalitiit
 entwickelte, ja eine fast herrschende
 Rolle zn spielen kam, welcher Musikali-
 tit (lie gleichmiif3ige Verteilung langer
 mnd kurzer Silben in der ungarischen
 Sprache ausgezeichnete L6sungsmag-
 lichkeiten bietet.

 Die eine oder die andere der im

 BIuche behandelten metrischen Melo-

 dien ist mit zahlreichen Varianten im

 neueren Stil der ungarischen Volksmusik
 vertreten. In diesem Zusammenhang
 veriffentlicht Csomasz T6th teils einige
 Melodienbeispiele, teils verweist er auf
 die Melodienbeispiele seiner imJahrgang
 1964 der Studia Musicologica abge-
 druckten Untersuchung, sowie auf ei-
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 nige Melodien der Biinde der A M-agyar
 N6pzene TAra (Corpus MIsicae Popll-
 laris Hungaricae).

 Von besonderer Bedeutung ist der
 Anhang des Buches, in dem wir zuerst
 eine genaue, aber im Werte auf die
 Hiilfte reduzierte kritische Ausgabe
 der Siitze Honterus' und Tranoscius'

 finden. Noch bedeutender ist jedoch
 das mit ausfiihrlichen Anmerkungen
 versehene alphabetische Verzeichnis
 ier Anfangszeilen aller in der ungari-
 schen Praxis des 16., 17. und 18. Jahr-
 hunderts vorkommenden lateinischen

 Gesdinge. In diesem Raahmen finden
 wir alle - sei es in der Form eines

 vierstimmigen Satzes, sei es in jener
 eines einstimmigen Satzes ermittelten
 Melodien -, die im ersten und zweiten

 Teil des Anhangs, d. h. in der Quellen-
 publikation der Odensiitze von Honte-
 rus und Tranoscius nicht enthalten sind.

 Die meisten darunter sind Siitze Statius
 Olthofs zu den Psalmen Buchanans,

 dann einige Sditze des Agricola und des
 Michael N. Dariiber hinaus stammt

 der gr8l3te Teil der einstimmigen Melo-
 dien aus dem Biichlein Cynosura pere-
 grinantium des David Froelich. Diese
 Zusammenstellung bietet dem aus-
 liindischen Leser ein anschauliches Bild

 iiber jenes musikalische Material, das
 die ganze humanistische Praxis Europas
 widerspiegelt, und welches - wenn
 auch in bescheidenerer Form und in
 beschriinkter Praxis - in den Blut-

 kreislauf der in den schweren Zeitum-

 stiinden des 16. und 17. Jahrhunderts

 lebenden ungarischen Kultur gelangte.
 Zusammenfassend k6nnen wir fest-

 stellen, dab dieses Buch von Kalmdn
 Csomasz T6th als ein wichtiges Doku-
 ment der europiiischen und damit auch
 der ungarischen Kulturgeschichte einen
 wertvollen Platz in der musikgeschicht-
 lichen Literatur fiber das 16. und 17.
 Jahrhundert einnimmt. Wir erhalten

 das Bild eines wiehtigen Charakterzugs

 der Musik jener Zcit, wobci tuns die
 ungarische Musikwissenschaft die Schil-
 derung, ja die Forschung einer guten
 Anzahl weiterer Charakterziige noch
 schuldet. Es ist besonders hervorzu-
 heben, daf3 es - wie dies auch durch

 das besprochene Buch bewiesen wurde
 - mit Disziplin und Objektivitait m*g-
 lich ist, auch solche Umstinde zu er-

 mitteln, iiber die es sogut wie keine
 unmittelbare Denkmiiler gibt.

 K. BRDnnos

 Leng, L.: Slovenski L'udov'd Hfludobnfd
 Ndstroje. Vydavatel'stvo Slovenskej
 Akademie Vied. Bratislava, 1967.

 Die Monographie Ladislav Lengs
 setzt die mit Tiberiu Alexandrus Buch
 (Instrumentele Muzicale ale Poporului
 Romin, Bucureti 1956) er6ffnete Reihe
 fort. Sie schildert den traditionellen

 Instrumentenschatz und die Instru-

 mentenkultur eines Volkes - der Slo-

 waken - im Einklang mit den Anfor-
 derungen moderner Volksmusik- und
 Instrumentenforschung. Diese Arbeit
 entstand auf Grund einer sehr reichen,
 lebendigen Instrumententradition, wel-
 che der Verfasser - ein tiitiger Samm-
 ler und ausgezeichneter Kenner dieser
 Tradition - auch im Wege der Auf-
 arbeitung der entsprechenden histori-
 schen Dokumente (literarische und
 kiinstlerische Denkmiler) und der mu-
 sealen Sammlungen erglinzte.

 Das Vorwort macht uns kurz mit den

 Bahnbrechern der tschechischen und

 der slowakischen Instrumentenfor-

 schung bekannt, unter denen wir neben
 dem Namen Leog Jan'beks auch jenem
 B61a Bart6ks begegnen.

 Von den 300 Seiten des Buches sind

 ungefithr 110 der Schilderung der ein-
 zelnen Instrumente gewidmet. Der
 iibrige Teil - abgesehen von den An-
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