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VorWort

mit dem vorliegenden band (2004) erscheint das Jahrbuch des staatlichen instituts 
für musikforschung Preußischer kulturbesitz erstmals im Verlag schott musik 
international in mainz. für die bereitwillige übernahme unseres Jahrbuchs ist 
der herausgeber sehr dankbar. das erscheinungsbild bleibt weitgehend erhalten; 
auch an der jährlichen erscheinungsfolge soll sich nichts ändern.

der inhalt dieses bandes ist durch mehrere schwerpunkte bestimmt. gerne 
ist der herausgeber der bitte nachgekommen, die beim 78. bachfest der neuen 
bachgesellschaft im märz 2003 in frankfurt an der oder gehaltenen Vorträge 
zu publizieren. hans-Joachim schulze spürt den beziehungen Johann sebastian 
bachs zu Polen nach, wobei auch auf die schwierigkeiten hingewiesen wird, das 
polnische staatsgebiet über die Jahrhunderte hinweg zu definieren. Peter Wollny 
wird seinen Vortrag vom bachfest erst im nächsten band unseres Jahrbuchs ver-
öffentlichen; hier ist er mit einem beitrag zur berliner bach-rezeption vertreten, 
der ebenfalls in frankfurt schon früher gehalten wurde und bisher unveröffentlicht 
ist. über die marienfeste aus protestantischer sicht berichtet martin Petzoldt; 
meinrad Walter beschäftigt sich mit diesen festen des kirchenjahrs aus katho-
lischer sicht. andreas glöckner reflektiert das grundsätzlich unterschiedliche 
Verständnis vom amt des kirchenmusikers am beispiel von Johann sebastian 
bachs leipziger und carl Philipp emanuel bachs hamburger Jahren. Peter 
schleuning beschäftigt sich mit der frage, ob die sechs brandenburgischen 
konzerte einen Zyklus bilden und weist dabei auf die konsequenzen für das 
konzertleben hin. günther Wagner versucht, den „berliner geschmack“ dem 
bach’schen spätwerk gegenüberzustellen und verweist auf den bekanntheitsgrad 
bach’scher musik in der preußischen metropole. einen Vergleich zwischen den 
magnificat-kompositionen Johann sebastian und carl Philipp emanuel bachs 
zieht ulrich leisinger, und hans-günter ottenberg untersucht das Wirken von 
georg Vierlings bachverein vor dem hintergrund der musikgeschichte frankfurts 
im 19. Jahrhundert.

einen weiteren schwerpunkt bilden die vier Vorträge, die im april 2003 
anlässlich des symposiums „der frühe hammerflügel“ im musikinstrumenten-
museum des staatlichen instituts für musikforschung gehalten wurden und hier 
gedruckt vorgelegt werden. conny restle vertritt die these, dass bartolomeo 
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cristofori für die entwicklung seiner hammermechanik die neuesten mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Publikationen nutzen und so die technischen 
Probleme einer optimalen lösung zuführen konnte. denzil Wraight beschäftigt 
sich mit der frage, wie cristoforis klangliche Vorstellung vom neuen instrument 
gewesen sein mag und mit welchen technischen mitteln dieser klang realisiert 
werden konnte. Wolf dieter neupert beschreibt die unterschiede zwischen den 
hammerflügeln cristoforis und silbermanns und betont silbermanns bedeutung 
für die weitere entwicklung. günther Wagner schließlich geht der frage nach, 
inwieweit der frühe hammerflügel dem klangideal der Zeit nahe kam und welche 
klanglichen eigenschaften die weitere entwicklung bestimmten.

marc lindleys und graeme boones aufsatz thematisiert die besondere Ver-
wendung von terzen, sexten und dezimen in dufays frühen liedsätzen und 
deren mögliche  beeinflussung durch chromatisch gestimmte tasteninstrumente 
der Zeit. christoph henzel präsentiert eine Zusammenschau des konzertlebens 
in der preußischen hauptstadt ab 1740; ein zweiter teil zu diesem thema folgt 
im nächsten band. gesine schröder beschäftigt sich mit der harmonielehre 
salomon Jadassohns und beschreibt die anfeindungen durch Zeitgenossen, denen 
er ausgesetzt war.

Peter sühring unternimmt den Versuch, die bibliothek Philipp spittas zu 
rekonstruieren, wobei insbesondere die kriegsbedingte Verbringung eines teils 
der bestände nach Łódż diese aufgabe erschwert. die beiträge von nils grosch 
und daiva kšanienė ordnen sich dem Volkslied bzw. kirchenlied und dessen 
Pflege im musikleben zu. nils grosch widmet sich dem in der Weimarer republik 
entstandenen „Volksliederbuch für die Jugend“ und geht auf die unterschiedlichen 
künstlerischen und weltanschaulichen Positionen der mitwirkenden ein. daiva 
kšanienė beschreibt die Wechselwirkung litauischer und deutscher musikkultur 
vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg unter besonderer 
berücksichtigung von Volkslied, kirchenlied und musikleben.

ein musikästhetischer beitrag schließt das Jahrbuch 2004 ab. andreas dor-
schels antrittsvorlesung als Professor für musikalische Wertungsforschung an 
der universität für musik und darstellende kunst graz stellt gedanken über die 
kanonisierung von komponisten und kompositionen vor.

berlin, im Juli 2005 günther Wagner


